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platten . ! ! : ! r~, ~. 500
Chromoy/inkotypie, Cbromoxylographij} und Farbenlicbt-

druck u. a.
~.

:jQ2.

Patente auf photograspisclie Gegenstände.

A. Verzeichnis8 der in Oesterreich -Ungarn in Kraft be-

stehenden Patente auf photograpiscbo Gegenstände 507

B. \'er/eiehniss der Patente in Oesterreich -Ungarn auf

photographische Gegenstände (erloschene Patente inbe-

grilTcn) vom Jahre 1H8(J an .
~. 509

Ertheiltc Patente im Deutsehen Reiche in der Zeit vom
1. Januar 1H86 bis ult. Juni 1887 öl4

Lit e ratur . . . . . . . , . . . . . . . . . 523
Zeitschriften . . . . . . . . . . . . ^ . . . 520
Vereine . . . . . . . . , , , . , . . . 531

Statuten der Photographischen Gesellschaft in Wien . . 536

Statuten der Voigtländer- Stiftung in Wien 041
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Tabelleiu

I. Die Elemente, deren Symbole, Aequivalente und Atom«

flewiohte.

o
c

5
o ®

• CS

•S
c

' S. 9

JL 0
3 J5
STAz <

E
JBlaiiieiite

r 1

S
5-2

< •!

>-.

cc r« 1

•

Q« ©

Aluminiiun AI 27 ,ö

1

13,7 Kohlenstoff c 12 6
Antimon Sb 122 122 Kupfer Cu 63,4 31,7

Arsen As 75 75 Lanthan La 92,8 46,4
Briiynm 3a 137 68,5 Lithium Li 7 7

Beryllium Be 13,8 7 Magnesium Mg 24 12
Blei Pb 207 103.6 Mangan Mn 5d 27,5

Bor B 11 11 Molj^bd&n Mo 92 46
Brom Br 80 80 Natiinm Na 23 23
Cftdmiiim Cd 112 56 Nickel Ni ?9,5
Oaesiom Cs 133 133 Niob Nb 9ö 91
Calcinm Ca 40 20 Osmium Os 199,2 99,6

Cenum Ce 92 46 Palladium Pd 106,6 53,3
Chlor Cl 35,5 35, n Phosphor P 31 31
Chrom Cr 52,5 Platin Pt 197,2 98,6
Bidym Di 96 48 Queciisilber Hg 200 100
Eisen Fe 56 28 Khodium Rh 104,4 52,2

Erbium Er 112,6 56,3 Ku Indium Rb 85,4 85,4

Fluor £ 19 Ruthenium Ru 104,4 52,2

«cid All 197 Sauerstoff 0 16 8
Indnim In 71,8 9bfi Schwefel s 32 16
IridinA Ir 198 98,6 Selen Se 79,4 39,6
Jod J 127 127 Silber Ä «y 108 108
Kalium K 39,1 39,1 Silicium Si 28 14
J^obalt Co 59 29,5 Stiokßtoff N 14 U

1*

Digitized by Google



2
TAbcUott.

«
c

e s
s5 w

'S

= ^

E
>»
QQ

c E
>»
X

E

to

A

< > <

Strontinm Sr 87,5 43,8 Wasserstoff H 1 1
Tantal Ta 182 182 Wismuth Bi 208 ,208
Tellur Tg 128 64.2 Wolfram W 184 92
Thallium Tl 204 204 Yttrium Y 61,7 M0,9

Tuorium Th 231 115,5 Ziuk Zn 65 32,6.

l'itan Ti dO 25 Zinn Sn 118 59
Uran Ui 120 60 Zireoniam Zr 80,6 45
VaDadin Vd öl,3 68,5

\

2. Schmelzpunkte von Metallen und Hüttenproducten,
sowie Glühegrade.

228» 1002
Wiöinut 1090

XhuUiuni HellL'S Crliilien 1200
3?o Weiss^lühen ....
:{3:. Kk'i- u. Bloi$teiDMlilack« 13l.i—1330

/iiik . ... •n-i K'thsolilacke 1 330-1 :iäO-

432 Si hwurzkupfüTscblacko ,

An}at)f7«ndc8 (iliMhen . •!2r> Ki^ctihochofeoschlaeke . 1390- iiai^

l)uiikflrothglttth . . 700 K.l.ult 1-100

70Ü Starke WeissglutU . . 14Ü0

Anfangend« Kirsch- Blendende WelB^glutb 1500-1000'
rothglutli .... St 10 t'iBt!etrahli;.:fB Roluisen 1600

Starke Kuravhrothgloih IHK» Gr» 4ei Uulftkohieu-Hob-
1700

Koihe GilUle ....
900

ItJOO

büber »16 ItiiM)

Völlige KiracUiüth- lifanGtan 1600

1000 ('ran und Molybdtü . . 1(100

Kiipfer.steiii . 1002 Wolfram ..... 17ÜÖ

10 lö Chrom .... . .
i7oe

Hiei&teiii 1027 St.'ihl ... , . 170('— 1!)00

i^^chwarzkupfer .... 1027 Staboisen . ... 11>00-2100'

1037 ri.tuu • . . .

1M7 Iridium > • • • S400

üiyuizeü by Google
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< 9. Thennomettr.

^ Tmffil nir RtliiotlOR tf«r 0r«d6 dar TharmamatartotlM vM Caltfaii
RtaMiitir und Fabraalialt.

I\

.

F 11 C Jf

.

IV. IT
* 1 C ' IT

1

lOO 80,0

79,2

212,0 67 ,o3,b Iü2,(. 54
1
2^2 An A

93,2
A4 J
91,4

1
A Q
0,8 38,8

210,2 66
' EA O
,52,8 150,8

AA
33 1 2b,4 A0

A A
0,0 32.0

98 78,4 208,4 65 E A A
' .03,0 149,0 33

AE A
25,6

OA ^
89.6 — 1

A O— 0.8 30,2

97 7^,6 200,

ü

64
* t A
ol,2 147,2

O 4
31

A J O
24,8 87,8

A — IS 28,4

<6.8 2i>-t.Ö b3 o0,4 145,4
OA30

A J A
24,0 86,0 — 3

A •— 2,4 26 6
203,0 62 49.6 143, r> 29 AA £1

23,2
O i A
84,2 — 4 O A— 3,2 24,8

94 7u,2 201,2 61 48,8 141,8 28 AA M
82.4 — 5 A A— 4,0 23,0

93 /4,4 I99f4 60 48,0 140,0
A^27 A4 i*

21,6
OA r*
80,6 — 6 A Q— 4,8

A4 n
31,8

,73.6 197,6
E A59 US,

2

26 Ai% Q
20,8 /8,8 — 7 — 5,6 19,4

91 195,8 58 44>,4 136,4
AR.25

AA m\
20,0

A
77,0 — 8 — 6,4 17,6

SO 78,0
4AJ A
194,0 07 45,6 l^,b A A24 19,2 75,2 — 9 ^ A— 7,2

4 ^ O
l'>,8

80 fr« ^
71,2

4 AA £\
192,2 56 44,8 l.i2,H

ao23 18,4 73.4 — 10 — 8.0 14,0

/0,4 190,4 55 J J A
44,0
J A A
43,2

131,0 22 17,6 71,6 —11 — 8,8 12,2
87 69.6 188,6 o4

4 AA A
129,2

A -4

21 16,8 6J,8 —12 A A— 9,6
4 A J
10,4

.86 68.8 186,8 53
< A J
42,4 127,4

AA20
•4 /* A
16,0 68,0 -13 —10,4 8,6

85 68,0 18o,0 52 41,6
1 A r ^
12j,6 19 15,2 66,2

t 4—14 -11,2 6,8

«4 67,2 183,2 51 40,8 123,8 18 14,4 64,4 -15 -12,0 5,0

83 66.4 181,4 äO 40,0 122,0 17 13,6 62,6 -16 —12,8 3,2

«2 ^hX^ I7y,») 49 39,2 120,2 16 12,8 -17 -13,6
«1 64,8 177,8 48 38,4 1 Xi^j'Ji 15 12,0 jy,u -18 -14,4

— 15,2

- 0,4

«0 64,0 176,0 47 37,6 116,6 14 11,2 57,2 —19 - 2,2

79 03.2 174,2 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

1

61,6 170,6 44 35,8 111,2 11 8,8 51,8 -28 -17,6 - 7,6
76

! 60,8 168,8 43 3t,

1

109,4 10 8,0 50.0 ^23 -18,4 — 9.4

76
;
60,0 167,0 42 33,6 107.6 9 7.2 48,2 -24 -19,2 -11,2
59,2 165,2 41 32,8 105,« 8 6.4 46,4 —25

, -20,0 —13,0
73

;

58,4 163,4
1

32,0, 101,0 7 5,6 44.»'. —26

;

—20,8 —14,8
72

1 57,6 161,6 39 31,2 102,2 6 42,8 —27 —21,6 —16,6
71 156,8 159,8 88 30,4 100,4 5 1,0 ' 41,0 —28 -22,4 —18,4
70

,
56,0 158,0 37 29,6

:

98,6 4 3,2 ,39,2 —29 —23,2 -20,2
69 ' 55,2

J
156,2 36 , 28,8

1
96,8 3 2,4 37,4 —30 -24.0

1

-22,0

1

W.4| 154,4 35 1 28,0
1

95,0 o
"

1 1

35,6
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4 Tabellen.

4. Tafel mr Reduction der Thermometersoalen von FabmiM
Celsius und Reaumur.

C. R. F. C. B. F. C. &.

-4-212 -f-100 —t—flO -1-161
1 XU X 4-71 67 -+-57 ^'^ -f-110

j
XXV -1-43 38 --34

211 160Xw 7111 56 H') 109 42 78Vfiy ff O 84
08 R9 79 11 1ÜQ 70 >i!% 108 42 99 98'

209 I^R 70 107 41 67 33
47 7Hw ff , f O
97 22

78 1&7Mißt 64 44 lOA 41 11 32
«07 77 78 156 68,89 55 11 105xv«# 40 fifi 32VC«
206 77 33 68 mi '»4 fi7 l04xv*t 40T> Vi 32
205 Q6 11 76 R*f 67 78\J f j90 .54 29 39 44 31Ol,
204 95,55 ItH 67 29 v^y f • o 1Ü2XVW 38 89 81
203 1^2 fili fi7 58,33 101 38 33 30
202 94,44 7n 5fi Ifil fifi 11 59 Rft 100 37 78V ff

f
ff w 30

201 93 89 7a 11 läOXvV 52 44 Uä 87 22 29
200 74 67 144 65 59 98 36 67 29
199A V v 92 7R 74 22 148 RA 44 51 56 97V ff 36 11 28
198 92 22 73 78 147X'S ff 63 89 51 11vX ^ X X 96 28 •

197 91 67 73 33ff V|v0 146 6^ A3 50 67 95 88 98
196 72 89 145 62 78 50 22 94 34 44 27.•'1
195 72 44 144 ß9 99 49 78W f

ff ü 93 33 89 97
194 90 79 14<l AI Rl 44 A3 92 88 88 26
193 8A 41 71 'ißff X yOT» 149 61 11UX y X X

60 55
48 84 32,78 26,

192 88.89 71 11 141 48 44 90 32 22 25
191 140 60 48 89 31,67 25.!

190 O • , 1 o
R7 99

7ß 99 1 47 'j6 88 31 11y XX 24,!

189 14flJlwO 47 11's •
f
A A

46 67?9wjU ff

87 30 55 24 •

188 86 A7
ff

ftfi 11

137 5R 33 86 30 24'

187 68 AH lOO 57 7Rw ff , fl o 46 22 85 29,44 23 .

1^1 13K 45 78V«J j ff o 84 28 89 23
185 Hfi 68 134 56 67 45 33 83 28,33 22.(

184 67 134 Fftß 11iFO|X X 44 H^) 82 27,78 99J
183 83 RQ 67 11 X 6 55 55 44,44 81 27,22 21.'

182 131 55 44 8o 26,67 21.1

181AVA 66 99 IAO R4 44 43 56 79ff V 26,11 20,1

180
Rl Ii7

65 7Rwt/^ ff o »il K4 43 11 78ff V 25,55 20.«wei>

179 65,33 Xm»Q 53 33 42 6770 ff 77 25' 20
178 MI 11 64 RQ 127 52 78ifw^ ff V 42 22 76ff V 24 44 15» 1

177 64 44 126 11,7 y 75 19

176 80 64 125 51,67 41,33 74 23,33 18,<

*»,44 bo,Do ls4 Dl, Ii %U,OU 99 7R 10,

<

174 78,89
1

63,11 123 50,55 40,44 72 22,22 17,'

173 78,33 62,67 122 50 40 71 21,67 17.1

172 77,78 62,22 121 49,44 39,56 70 21,11 16,1

171 77,29 «1,78 120 48,89 39,11 69 20,65 16,'

170 76,67 fU.33 119 48,33 38,67 68 20 16

160 76,11 60,8U 118 47,78 88,22

37,78

67 19,44 15,1

168 75,55 60,44 117 47,22 66 18,89 15,

167 75 116 46,67 37..33 65 18,33 14,<

166
I

74,4^ 55>,5»5 115 46,11 36,89 64 17,78 14,:

165 73,89 59,11

58,67

114 45,55 36,44 63 17,22 18,'

164
j

73,33 113 45 36 63 16,67 13,!

163 ' 72,78 58,22 112 44,44 85,56 61 16,11 12,'

162 72,22 57,78 III 43,89 85,11 60 15,55 12.'



Tabelltn. 5

1± F. 0. F. 0.

4-6»
68
67

Jbk
05
54
53
52
51
50
49
48
47
46
46
44
43
4ft

41
40^

W
38
37
36
35
34
83
32
31

aa
t»
28
37

-f15
14,44

13,89

l.
. 13,33
12,78
12,22

11,67

11,11
10,55
10

9,44
H,89
8,33
7,78
7,22

6,67

6,11

5,55
5
4,44
3,89

3,33
2,78

2,22
I,67

1,11

0,55
0
0.55

—1,11
1,G7

2,22
2,78

3.33

-i-12

11.

n

10,22
9,78
9,33

8,89

8,44
8

7,56
7,11

6,67

6,22
5,78

4.ö9

4,44
4
3,56
3,11
2.(i7

2,22
1,78

1,33

0,89

0,41
0
0,44

-0,89
1,33

1.78

2,22

2,67

+26
t4
23
22
21
20
19

18
17

16

15

14
13
12

11
10

9
8
7

6
5
4
3
2
1

0
- 1

2
3

4
5
6

7

• 8,89

4,44
5

5,55
6,11

6,67

7,22

7,78

8,33
8.89

9,44
10

10,55

11,11

11,«7
12.22

12,78
18.88

13,89

14,44

15

iH,ii

16,67

17,22

17,78

18,33

18,80
19,44
20
20,55
21.11

8,11

3,56
4

4,44
4,89

6,33

5,78

6,22

6,67
7.11

7,56

8
8.11

8,89
9,83
9.78

10,22

10,67

11,11

11,ÖG
12

12,44
12,8!)

13,3:{

18,78
14.?':?

14,67

16,11

16

16,44

16,89

i7,a3

- 8
9
10
11

12

13
14

15
16

17

18
19
20
21
29
23
24
25
26
27
28
29

30
31

32
33

34
86
36
37

38
39

40

—22,22
22,78

23,33

23,89
24,44
•25

2.') ,.55

26,11

26,67

27,22
27,78
28,.33

28,89

29,44
80
30.,55

31,11

31,67

32,22
32,78
33.33

mj,89

34,44
35
86,66
36.11

36,67
87,22
37,78
38,33

38,89

39,44

40

-17,78

18,22
is,t;7

19,11

19,56
20

20,44

20,89
81,88
21,78
22,22
22,67

23,11

23,56
24
24,44
24,89
25.33

25,78
26.22

26,67
27,11

27,66
28
28,44^'

28,89
2li,3a

29,78
30,22

30,67

31,11

31,6»
83
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8 TabeUea.

9. Reductionstabellen der Aräometergrade.

Siadi Baumei Cartier und Beck auf da« aj^eoiatch« Gawicht
nach Gtrlaoh.

(Xaeh O^rlaoh, DingUrU Jown« lt6« 810.)

Giada Baoiatf

1 ^

Ctttiar'

Ii 1 1

Back (iratie Baiunä Cartltt Beek

1

1 iw^iin u JL U,r540 #

O 11U
,J i7 1 1 OS

• 00 Ii ÖQ7J

- V O-i

. 4 Xf.j 1 1 yf ' . oJ.jn

00 U o-O

J

0 < 0.8 1,^39 1 k »7

• 00
IM '-'."OB«

9

10 n 1

1

.11AI
11 0 M88 I V,.'JJ_
12 1

H

•t •> (Ist -\»; A 7 1 Iii 1

18 0,i)2.s!' 44 Min — 0,7944
:U 0,«788 0,97''4

0.

0,1I23!> 45 0,8066 0.7907
16 0,%6!» 0,9L'^i> 46 0.NI22 0.7871
16 0,9605 0.1)0-7 0.913'.» 47 0^7978
•17 0,9.Vn> o,9oyo 4.S '\7935 0.7790
18 0,9130 o.<>-i'*:} 0.90i2 49 0.7S92 0.77 tj3

18 o,y-i->o 0,y4-7 0,8991 ÖO 0,7819 0,7727
SO o.i»:}:)9 0,0^47 51

,

0,7807 0,7092
81 o.i»;io(t 0,8900 52

1

0,7766 0,7668
^88 0/J2-11 (>.92"^7 0,S8.>4 0.7725 0,7023
88

1

ü,uib;j
1

0,9195 1

0.91 ';) ü.btiOi 0,7604
0,7643

Ü,758d
.94 0,91 1

1

0,8762 55
1

0,7556
25 0,906h •t.90''4 0,8717 öO 0.7»}04 0,7;V22

gi} t),i»0l2 0,60^4
1

0,Ö07U 67
, 0,7665 0,74lii)

87 0,8957 0,8985 0,8699 58 0.7596 0,7 45«
0,>sy02 0,8s77 o.yöSj 59 0.7487 z 0,74J3
0.SS4Ö ü,S<H2ü

'

(),wr)42 tk)

30 0,ö795 0,876]
1

O.HÖOU

B. Für FHisäigkeitoti, riie schwerer siad ula Wasser.

Orada
Baum^

]

Buck l/^ . ^

b.l5^7r.;b. 12,500.

Baume
j

Beck
b.l7^5<>C.|b.l2,5'>C.

Grade j
Baume

|b.l7,5QC.

Heck
b.l2,5'>C.

0
1

2

3

4

5

6
7

1,0000
1,0068
1,0138

1,0200
1,0280
1,0353

1,0426

1,0501
1,0678

1,0000

1,0059
1,0119
1.0180

1,0241

1,0303
i,03ru;

1,0429

1,0494

9
10
11

12

13

14

15

16

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
1,0828
1,0897

1,0968

1,1039

1,1111

18
19
20
21
22
23
24
25
26

1,1398
1,1487
1,1578

1,1670
1,1763
1,1858
1,1955
1,2053
1,2153

1,1184
1,1258
l,l3:^3

1,1409
1,1486
1,1565
1,1634

1,1725
t,ieoft
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Tabellen. 7

^ mm M u

i

Baume 1 Beck 1

b.l7,5'JC.ib.l2,5<X;.|
IxrAu6

Baume
j
Beck

b.l7,5"C.ib.l^,5 C.
uraa6

Baume ^ Back
b.l7,äoC.;b.l2,50C

f7 1 AAS. A
1,8854

1 4 DUO1,1888 44 l,4äol 1,9408 Ol 1,7111 1^999
IS 1,8957 1 1 0'70 45 l,44sl 08 1,7019 1,07«4
29 1,2462 l,sUO« 46 1,40»>4 63 1,/OaU 1,DOOO

80 1,2569 1,2143 47 1,4710 1,3841 64 1,7731 1,6038

81 1,2677 1,2230 48 1.4860 1,3934 65 1,7948 1,6190.

82 1,27H8 1,2319 49 1.5012 1,4050 66 1,8171 1,6346

83 1,2901 1,2409 50 1,5167 1,4167 67 1,K.«19>< 1,6505

34 1,3015 1 .2500 51 1,5325 1,4288 G8 l,3ü;i2 1,<3667

35 1.3131 1,2593 52 1,5487 1,4407 69 1,8871 l,«>83ä

36 1,3250
1^370

1,2687
1,2782

53 1,5652 1,4530 70 1,9117 1,7000

1,717237 54 l,5i)20 1,4655
1>7<S

71 1,9370
9» 1,8494 1,8879 65 1,5993 72 1,9629 1,7347
39 1,3619 1.2977 56 1,6169 1,4018 73 1,9895 1,7526,

1,770840 1,3746 1,3077 57 1,6349 1,6044 74 2,0107

41 1,3876 1,3178 58 1,6533 1,5179 75 2,U449 1,7895
42 l,4t)09

1^148
1,3281 59 1,6721 1,5315 76 1,8065

48 1,3386 60 1,6U14 1,Ö4&4

C. BeiUictiüD der Twaddle-Orade.

e 5 4»

Vol. Vol.
i

Vol.
1

VoL rs
•3 Vol. •5 VoL

Gev. Gew. Gew. Gew. <S Gew. Gew.

0 1,000 29 1,U5 58 i,2:>o 87 1,435 116 1,580 145 1,725

1 1,005
1,010

30 1,1.50 59 1,295 HS 1,4 JO 117 1,585 146 1,730
' 2 31 1,155 60 1,300 89 1,445 118 1,590 147 1,785

S 1,015 32 1,160 61 1,305 90 1,450 119 1,595 148 1.740

4 1,020 33 1,165 (;2 1,310 '.II 1 455 120 1,600 149 1,745

6 1,025 34 1,170 63 1,315 92 1,460 121 1,605 150 1,750

8 1,030 35 1,175 64 1,880 93 1,466 122 1,610 151 1,755

7 1,035 3fi 1,180 65 1,325 94 1,470 123 1,615 152 1,760

8 1.040 37 1,185 66 1,330 95 1,475 124 1,620 153 1,765

9 1,045 38 1,190 67 1,336 96 1,480 125 1,625 164 1,770

10 1,050 39 1,195 68 1,340 97 1,485 126 1,630 155 1,775

11 1,055 40 1,200 69 1,345 98 1,490 127 1,635 156 1,780

18 1,0€0 41 1,205 70 1,350 99 1,495 128 1,040 157 1,785

13 1,065 42 1.210 71 1,355 100 1,500 129 1,645 1.58 1,790

14 1,071) 43 1,215 72 1.300 101 1,505 130 1,650 159 1,795

15 1,075 44 1,220 73 1,365 102 1,510 131 1,655

l,6()0

1,665

160 1,80(«

16^ 1,080 45 1,225 74 1,370 103 1,615 132 161 1,805

17 1,085 46 1,230 75 1,375 104 1,520 133 162 1,810

18 1,090 47 1,2.35 76 1,380

1,385

105 1,.*>25 134 1,670 163 l,8lj

19 l,09.'i 48 1,240 77 106 1,530 1.35 1,675 164 1,820

20 1,100 49 1,245 78 1,390 107 1,535 13S 1,680 166 1,825

81 1,105 50 1,250 79 1,395 108 1,640 137 1,685 166 1,830

92 1,110 51 1,265 80 1,400 109 1,545 138 1,690
r695

167 1,835

23 1,115 52 1,260 81 1,406 110 1,550 139 168 1,840

84 1,120 53 1,265 82 1,410 III 1,555 110 1,700 169 1,845

95 1,125 54 1,270

1,275

83 1,416 112 1,560 141 1,705 170 1,860

26 1,130 55 84
,
1,420 113 1,.565 142 1,710 171 1,855

27 1,135 56 1,280 85 1,425 114 1,570 143 1,715 172 1,860

88 1,140 57 1,285 86 . 1,430
l

115
^

1,57.-, 1,720 173
^

1,065
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6 Tab«llMi.

€. DMI0 (tim. 6w.) dar fMteii ind HümIim ElMMiit.

Aluminhim, Kobalt 8^7 Set 1 \v ofel

,

»/ C D 2,M Kohlenstoff, rhombisch 2,07

1.978,, ffeh&mm. 2,67
>

Uianiftnt 3,52 amoiDB«
Antimoa

.

6,7 t, Graphit 2,33

8,958AxBen 5,63 Kupfer^eh. amorph. 4,28
4.804,0 „ galv«ii. n krytt. .

reduc. 8,952 Silber,

Blei 11,38 Lithittia 594 gegoitan 10,58
Bw 2,68 Magnaatmn 1,70 SUlolttni 2,49
Brom 3,15 Mangan 8,03 Strontium 2,548
G*dmiain 8,45 Molybdän 8,56 Tantal 10,78
Oaiciam 1,58 Natrium 985 Tellur 6,180
Cer 6,6 Nickel 8,4—0,5 ThalUom,
Chlor,fttt««ig 1,38 Niobium 6, «7—7,;?? pofifossen 11,81
Ciirom 7,01 Osmium 'i'Jiunuiu 11,00
Didym 6,54 Palladiam 11,40 Ürau 18,4
Eisen 7,79 Phosphor 1,84 Vanadium 5,5
Stahl 7,62—7,81 n rother

PMtin, geg.
2,106 Wismut,

tohnell gek.GaHlmii 5,9 81,15 7,877
Goldji^ff^oas. 19,26 Quecksilber 18,60 Wismut,

19,5—19,6 Rhodium, laagsamgek. 0,936
7,86 gegossen 12,1 Wolfrem 17,1—18,8

IriiUniB Rubidium 1,518 Ziuk 7,13—7,37
Jod 4,U48 lltithenium. Zinn 7,29—7,1*

0,865 gegossen 11—11,4 Zirconiam 4,15

7, Dichte ver80hf8dener fester K8rper.

AhornhoU (luftlr.) 0,GÖI Holzkohle 0.3-0,6
1,1—1,2 Kalk, gebrannter 3.08

üiAUiiciuc-, iiu Mittel 2,5 Kautschuk (nicht Tulc.) 0,93

Bimstein 0,91—1,6 Kiefornholz 0,6
0,44—0,5Birkenholz, lufttr. 0,7—0,8 Lärchonholz

Buchenbolz, lufttr. 0,7—0,8 LiuUeuholz 0,5

Chamottestalne 1,86 Mftaerwerk Pruchst. 2,4

Eichenholz, lufttr« 0,85—0.95 „ Sandstein 2,1

l^rleohols, lufttr. 0,5—0,6
0,7—0,8

, Ziegelstein 1,5-1,7
8,0Btehenhola. Hraerstelne ca.

Fett, thierisches 0,92 Messing 8,4—8,7
iFichtenhola, trookea
VOhrenhols, litfltv.

0,5 Pappelbols ü,Sö

0,6 Pflansenlkaer 1,51

GlAt, grlines 2,642 Porcelian 2,1-2,5

, Spiegel- 2,450 Sand, trocken 1,4-1,6

„ Krystall- (böhm. 2,9—3,0
3,4—3,44

„ feucht 1,9—8«0
„ Fl int- (engL SandsteiQ 1,9-2,5

Gummi arab. 1.31—1,45 ^^chicfer 2.7
'

Guttapercha 0,96^0,98 I^nnenbulz, weisses o;55

Harz, Fichten- 1,07 ^ rotea 0,5

Holz, Laubh. troekra
im Süttel

Ulmenholz 0,67

0,66 Wachs, Bienon-
ZtogeUteiB, gew.

0,96

Holl, LRttbb. DMi 1,1 1,4-2,2

„ Hftdfilb. trocken 0,45 « Klinker 1,6-2,8

9 9 o»«« 0,84
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8. Tabellen über die Dichte wässriger Salzifiaiiiigei

bei verechiedeiieiii Procentgehatt.

P. ProceQtgehalt der LOtttllg.
D. Dichte derselben. t.

Gehalt an wasserfreiem Sals.
TempttiAtUT nach Celsiat.

Salle ier AlkAlIea, alkalisehen Krdcn «ad £r4eB all
aaorganisciiCA isSurea.

ChloTammoDtttm NH4OI. t 19D.

p. p. p. P. B. P.

1

2
8
4
5
e

l,(K>2ö

1,0058
1,0087

1,011Ö

1,0145
1,0174

7

8
9

10

11

18

1,0203
1,0233
l,02fl3

l,02y3

1,0322

1,0351

13

14
15
16

17

18

1 ,0380

1,0109
1,0438

1,0407

1,0495

1,0528

19

20
21
22

23
84

1,0551
1,0579

1,0606
1,0633
],0660

1,0687

25
26
27
28
89
80

Chlorkalium KCL t - 17,50.

(Kaeh Sehlff.)

Ciilorlithium LiCl t 2o<>.

(Nach Gerlach.)

1 1,006 9 1,051 17 1,099 25 1,148 33 1,208

9 1,012 10 1,0580 18 1,104 26 1,155 84 1,210
3 1,018 11 1,064 19 1,110 27 1.1 fil 35 1,218
4 1,024 12 1,070 20 1,1172 28 1,108 36 1,225
5 1,030 13 1,076 2t 1,124 29 1,175 37 1,238
H 1,035 14 1,081 22 1.1 MO 30 1,1819 38 1,240

1,040 15 1.086 1,130 31 1,189

1,196

39 1,2 18

1,046 16 1,093 24 1,142 32 40 1,2557

Chlornatrium NaCJ. t

(Nach Schiff.)

200.

1 1,0066 7 1,0483 13 1,0934 19 1,1408 25 1,1900

8 1,0133 8 1,0556 14 1,1012 20 1,1490 2b 1,1990

1,0201 9 1,0630 15 1,1090 21 1,1672 2: 1,207»

4 1,0270 10 1,0705 16 1,1168 22 1.1655

5 1,0340 11 1,0781 17 1,1247

1,1327

23 1,1738

• 1,0411 18 1,0857 18 24 1,1822

1,0714
1,0741

1,0768
1,0794
1,0880

1,0640

1
1,0062 6 1,0385 11 1,0725 16 1,1080 21 1,1446
1,0125 7 1,0451 12 1,0795 17 1,1152 22 1,1521

3 1,0189 8 1,0518 13 1 ,OHfiß 18 1,1225 23 1,1597

4 1,0254

1,0810

9 IjÜööü 14 1,0U37 19 1,1293 24 1,167»
5 10 1,0055 15 1,1008 1,1878

»
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10

Chlorbaryom BnCl HgO. t — 21JSP.
(Kaoh SchiffJ

1

P- P. -
i

'
1

B. P*

1 1,0073 0,853
1,705

11 i,08r.i 9,379 21 1,1783 17.904
2 1,0147 12 1,0947 10,231 22 1,1884

1,1986
18,756
19,609S 1,0222 2,558

3,410
4,263

13 1,1034 11,084 23
4 1,0298

1,0374

14 1,1122 11,936 24 1,2090 20,461
ö 15 1,1211 12,78» 25 1,2197 21,314
6 1,0462 5,116 16 1,1802 13,641 26 1,2304 22,166
7 1,0530 5,968 17 1,1394 14.494 27 1,2413 23,019

8 1,0610 6,821 18 1,1488 15,346 28 1,2523 23,871

. 9 1,0692 7,673 19 1,16S4 16,199 29 1,2636 24,724
10 1,0776 8,580 20 M688 17,061 80 1,2760 26,577

Chlorcaiciuiii OaCla + 6HaO.
(Nach Schiff.)

18,30.

1 1,0039 0,507 25 1,1062

1,1107

12,670 49 1,2212 24,834
2 1,0079 1,014 26 13,177 50 1,2262 25,340

3 1,0119 1,521 27 1,1153 J3,tj84 51 1,2312 25.S47

4 1,0159 2,028 28 1,1199 14,191 52 1,2363 20,354

1,0200 2,534 29 1,1246 14,698 53 1.2414 26,861
6 1,0241 3,041 30 1,1292 l.-),204 54 1,2465 27,368
7 1,0282 3.548 31 1,1339 15,711 55 1,2516 27,874
8 1,0323 4,055 32 1,1386 16,218 56 1,3567 28,381
9 1,036") 4.r)(;2 33 1,1433 16,725 57 1.2fjlS 28,888

10 1,0407 5,068 34 1,1480 17,2:<2 58 1 .2669 29,395
11 1,0449 5,575 35 1,1527 17,738 59 1,2721 29.902
12 1,0491 6,082 36 1,1575 18,245 60 1.2773 30.408

13 1,0534 6,587 37 1,1622 18,752 61 1,2825 30,915
14 1,0577 7,096 38 1,1671 19,259 62 1,2877 31,422

16 1,0619 7,601 39 1,1719 19,766 03 l,2ii2J 31.929

16 l,06n3 8,107 40 1,1768 20,272 O-l 1,2981 32.436

17 1,0706 8,t)ll 41 1,1816 20.779 (ij 1,3034 32.^42

18 1,0750
1,0794

9,121 42 1,1865 21,286 66 1.3087 33,449
19 9,625 43 1,1914 21,793 67 1,3140 33.9.36

20 1,0838 10,136 44 1,1963 22,300 68 1,3193 34,463
34,97021 1,0683 10,643 45 1,8012 22,806 69 1,3246

22 1,0927 11,150 46 1,2062 23,313 70 1,3800 35,476
23 1,0972 11,657 47 1,2112 23,820

24 1,1017 12,164 48 1,2162 24,327

Wasserfreies Chlorstrontium SrCl^.
(Nacli (j orlac h.)

t 15<> C.

P. B. P. B. P. B. P. P. B.

1

8
8

4
6
6
7

1,00907
1,01813

1,02720
1,03626
1,04533
1,05484

1,06435

8
9
10
11
12
13

14

1,07385
1,08336

1,09287
1,10307
1,11327
l,12:i47

1,13367

15
16

17

18
19
20
21

1,14387
1,15488
l.ltK)88

1,17689
1,18789
1,19890

1,21073

22
23
24
25
26
27

28

1,22255
1,23439
1,24622
1,25805
1,27085
1.2S3(;3

1,29642

29
80
31

32
83

1,30920
1,32199
1,33.-75

1.34951
1,36397
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II

CrystalUsirteg Ohlorstrontium SrCl^ 6üa^< t—» la^d
(Nach Gerlach.)

^

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

. 1
%
•
4
6
6
7

8
9

10
11

12

1^
1,012
1,017
1 stn
l,OiH

1,033
1 .()3.s

1,(^3
1,048
1.054

1,(MjO

l,0ß6

Chlor

13 l,ü72 25 1.143 37
14 . 1,078 20 1,U8 38
15 1,083 27 1,155 39
16 1.090 28 1,161 40
17 1,0.15 29 1,168 41
18 I 1,100 30 l.m 42
1.)

t 1,106 81 1,181 43
20 1,112 82 1,188 44
21 1,119 33 l,lil5 45
22 1,125 34

,
1,201 46

23 1,130 35
. 1,209 47

24 1,136 36
t 1,215 48

uiagnesium MirOljj 4- 6H0O.
XMh Sehffr.>

1,222
1,22JI

1,236

1,243

1,250
1,2.^
1.205

1,272

1,280
1,2S8

1,295

1,302

49
50
51
52
53
54
55
56
57

1,310

M18
0.885
1.383

1.H40
1,349

1,358
1,365

1,374

240 c.

p. D
!

p- P. D.
1

"

2 1,0060 0,936 42 1,1519 19,656
4 1,01.38 1,872 44 1,1598 20,592

21,5286 1 ,0207 2,808 46 1,1677
8 1,0276 3,744 48 1,1756 22,464

10 1.0345 4,680 50 1,1886 23,400
84,88612 1,0415 5,616 52 1,1918

14 1 ,04.H5 6,552 54 1,2000 25,272
16 1 ,0556 7,488 56 1,2083 26,808
\u. i,o;;27 8,424

9,360

58 1,2167

1,2252
27,144

20 l,0<i98 60 28,080
29,016. 28 1,0770 10,296 69 1,2888

24 1,0842 11,232 64 1^25
26 1,0015 12,168 66 1,2518 80,888

81,824
82,7 GO

28 1,0988 13,10* 68 1,2602
80 1,1062 14,040 70 1,2392
88 1,1137 14,976 72 1,2783 33,696
84 1,1212 15,912 74 1,2876 84,639
86 1,1288 16,848 76 1,2968 85,568
88 1,1304 17,784 78 1.30r,3 an, 504
40 1,1441 ' 18,720 80 87,440

Wasserfreies Chlorahiminitim AljCl«.
(Nach Ger lach.)

150 C.

I

r.
1

T). P.

1

2
3
4
5
0

1,0072 t

1,01 1 13

1,02 Ui4

1,02885
1,03606

1,04353
1.0.5099

i,*v',S45

1,06591

10
11

12

13
14

15

16
17

18

I 1,07387

i,()h;}ü2

1,09684
i,i04r,r,

1,11248
1,12073
1,128^7

1,18721

19
20
21
22
23
24
25
26

27

1,14545
1,15370
l,lf>231

1,17092
1,17953
1.18815
i;i9«76

1,20584

1,21498

28
29
30
81
32
33
84
35
84

1,22406
1,23310
1,24219
1,25184
1,20149

1,27115
1,28080
1.2.»046

1,80066

87
38
89
40
41

1,81086
1,82106
1,38186
1,84146
1,85284

Digitized by Google



1» T«b«II«n.

9. BromverliiidMiiea

wuk d«i Angaben yoii Kremerf^, b«f»di]i«t fen 66rU«k
(t - 19.6^ C.)

1

Urotn-
'i

'Rrom-
kaUuut • litliium

KItr.
j
UBr.

Brom-
n*trium

Brom -

baryum
B«Br,.

Broin-
calcium

Rrom-
strontium
SrBr«.

Brommaf-
nesium
MgBr^

0. T>. ' V ' D. V. 1 p. I>.

6
10
Ifj

20
»
10
S6
40
45
60

1.037

1,07 5

1,169

t,307

1,856
l,8<m

1,366

M80

1,035

1,072

1,113

1,156
1,204

1,254
1,309

1,868

1,432
1,500

1,580

1,040

1,080

1,125

1,174

1,826
1,281

1,844
1,410

1,488

1,566

1,045

1,098
1,144

1,201

1,888
1,329

1,405

1,485

1,580

1,685

1,800

1,044

1,089

1,139

1,194

1,258
1,315

1,385
1,461

1,549

1,641

1,048

1,094
1,146

1,204

1,866

1,410

1,498
1.590

1,694

1.043

1,087

1,137

1,191

1,847

1,810

1,877
1,451
1,.'.35

1,686

10. Mverbindinffei

nach den Angabeo von Kremers, berechnet von Gerlaclu
(t — 19,60 0.)

Jod>
knllum 1

Jod*
lithium

LU.

Jod-
natrium
NaJ.

Jod-
baryum
BaJ).

Jöd*
caloian
CaJf.

Jod-
•trontitun

SrJf
1

nesium

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

D.

.1

10

20

8a
80
85
40
45
60
55
60

1.038

1,078

1,120

1,166

1,218

1,271

1,331

1,396

1,469

1,546

1,636

1,734

1,038

1,079

1,184
1,172

1,224

1,280

1,344

1,414

1,489

1,575

1,670

1,777

1,040

1,088
1,188
1,179

1,234

1,294
1

1,432

1,510

1,600

1,700

1

MW

1,045

1,091

1,148
1,201

1,265
1,333
1 , 1 :2

1,495

1,596

1,704

1,825

1,970

1,044

1,090

1,140

1,198

1,260

1,321

1,398

1,477

1,567

1,665

1,780

1,910

1,045

1,091

1,142

1,200

1,262

1,330

MIO
1,491

1,590

1,695
1,812

1,956

1.043

1,088
1,188
1,194

1.254
1,320

1,395

1,474
1,5-i-i

1,6M
1,7ßO

1,916
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TabaUta« U
n. Dichte vnd €ehait der Lösungen von Natrtaih

tiiiosulfat (untersoliwellieMiiren Natrium) bei 19^ (Schiff).

DtoUte

Proo.

5

Proc.
Proo.

Proc.

1,0053

1,0105
1,01S8
1.0211

1,0364
1,0817
1.0370

1,0423
1,0476

1,0529

1,0584
1,0639
1,0696
1,0751

l,0d07

l,0fll9

1,0975
tiosi
1,1087

1,1145
1,1204
1,1263

1,1322

1,1381

1

S
t
4

6
•
7
8
9
10
11

12

18
14
15
10
17
18
19
20
21
22
23
9i

0,ß37

1,874
1,911
2,584

3,185
8,888
4,459
5,096
5,733
r,,37l

7,008

7,645
8,988
8,919
9,556
10,188
io,8:;o

11,467
19,106
12,742

13,379
14,016
14,653
15,290

15,927

1,1440

1,1499
1,1568
1,1617

1,1676
1,1738
1,1800
l,18fi2

1,1B24

1,1986
1,2048

1,2110
1,8178
1,2234

1,2297
1,8868
1,2427

1,8498
1,9556
1,2624

1,2690
1,2756

1,2822
1,2888

1,2954

26
87
99
29
80
81
88
33
34
85
86
87
88
89
40
41
48
48
U
46
46
47
48
49
50

16,564

17,201
17,888
18,475

19,113
19,750
20,387
21,024
21,661
22,298
22,955

23,572
94,809
24,846

86,484
96,191
26,758
27,395
88,032
28,669
29,306
29,943
30,580

81,218

81,855

12. Dichte luiit fi^halt der LSsnngea voa
Kaliamoarbanat

bei 140 (Gerlach).

lM«ht6
Proo.

Dlohto
Proo.

IMoh««
Proo.

1,00914
1,01829

1,02743
1,08668
1,04572
1,0.=\513

l,0ti4^

1,07896

1
8
8
4
6
6
7
a

1,08887
1,09278
1,10258
1,11888
1.12219

1,13199
1,14179

1,16900

9
10

11
19
13
14
15
16

1,16222
1,17243

1,18265
1,19886
1,20344
1,21402

1,22459
1,98617

17
18
19
96
21
88
93
94
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14

Dichte
Froc.

Dichte
Proc.

Dichte

' \

Proc.

1,24575 85 1,35885 35 1,48041 45
1,25681

. 1,25787
28 1,37082 36 1,49314

1,6(1688

46
87 1418279 87 47

1,27»93 28 1,39476 88 1,51861 48
1,28999 29 1,40673 89 1,58135 49
1,90105 80 1,41870 40 1,54408 60
1,31261 81 1,43104 41 1,55728 51
1,32417 88 1,44338 42 1,57048

1,57079
58

1,38573 88^ 1,45578
1^46807

48 52,024
1,84789 84 44

13. Dichte und Gehalt der LSeeneeii voi NatrliMH
carbonat

bei 28^ (Schiff).

r

' Proc.
Proc.

Proo.
Proc.

Dichte ,
17*«C0> Dichte

+ I0«q

1,0038 1 0.370 1,1035 26 9,635

1,0076 2 0,741 1,1076
1,1117

27 10,005
10,8781,0114 8 1,118 88

1,0153 4 1,482

1,853
2,228

1,11.58 29 10,746

1,0192 6 1,1200

1,1848
80 11,118

1,0281 8 81 11,488
1.0270 7 2,594 1,1284 38 11.859

i.ü3oy 8 2,965 1,1326 88 12.230

1,0348 9 8,335 1,1808 84 12.600

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

1,0428 11 4.076 1,14.52 36 i:?.341

1,0468 12 4.447 1,1494 37 13.713

1,0508 13 4,817 1,1.̂ 3ß 38 14,082

1.0548 14 5,188 1,1578 39 14.453

1,0588 15 5,558 1,1620 40 14,824

1.0628 16 6,929 1,1662 41 14,195
i.n^ns 17 6,29i> 1,1704 42 15.066

1,07U» 18 6,670 1,1746 43 15,936

1,0748 19 7,041 1,1788 44 18,307

1,0789 20 7,412 1,1830 45 16.677

1,0830 21 7,782 1,1878
{

46 17,048
1,0871 88 8,158 14918 47 17,418

1,0912 88 8.523 1.1959
'

48 17.789

1,0953 24 8.894 1,2002 49 18,159

1,0994 25 9,264 1,2045 50

1

18,530
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Tabellen. 16

14 . Tabelle über den Gehalt an Ammoniak in der wässrigea
Uteung und die OieMe der letzteran bei+ 14^0 yon Carint.

8p6C.
Oftwiebt

pC.
Ammo-
niak.

Spec.
Gewicht

Ammo-
ciak.

Spec.
Gewicht

pG.
Ammo-
niak.

0,9052 27,0 0,0214 18,0
0,9057 26,8

26,6

0.9321 17,8
0,9063 0,9327

0,9333
17,6

0,9068 26,4 17,4
0,9073 26,2 0,9340 17.2

0,9078 26,0 0,9347 17,0
0.9083 25.8 0,9353 16,8
0.9089 25,6 0,9360 16,6
0,9994 25,4 0,9366 16,4

16,20,9100 25,2 0,9373
0,9iH00,9106

0,9111
25,0 16,0
94,8 0,9386 15,8

0,9116 24,6 0,9393 15,6
0,9122 24,4 0,9400 15,4

0,9127 24,2 0,9407 15,2
0,9183 24,0 0,9314

0,9420
15,0

0,9139 23,8 14,8
0.9145 23,6 0.9427 14,6
0.9150 23,4 0,9434 14,4
0,9156

0,9162
0.9168

23,2 0,9441 14,2

23,0 0,9149 14,0
22,8 0,9156 13,8

0,9174 22,6 0,94*i3 13,6

18,40,9160 22,4 0,9470
0 9185 22,2 0,947 ; 13,2

0,9191 22,0

21,8

0,U4!»4 13,0
0,9197 0,9491 12,8
0,9208 21,6 0.9498 12.f)

0,9209 21,4 0,9505 12,4
0,9215 21,2 0,9512 12,2
0 92'>1\ ' ^ M w X 21 0 VJ , . ' * > w 1

'> (1

0,9227 20.8 0,9527 11,8

0,9233 20,6 0,9534 11,6
0.9239 20,4 0,»942 11,4

0,9245 20,2

20,0
0,9.549 11,2

0,9251
0,9257

0,9556
0,9S88

11,0

19,8 10,8
o,?-jni 19,6 0,9.571 10,6

0,9271 19,4 0,9578 10,4
0,9277 19,2 0,9586 10.2

0.9:83 19,0 0,959 i 10,0
(;.vt289 18,8 0,9601 9,8
0,9296 18,6 0,9ÜÜÖ 9,6
0.9302 lb,4 0,9616 9,4

0,9308 18,2 0,9628

Spec.
Gewicht Ammo*

niak.

0,8844
0,8848
0,8852
0,88S«
0,8860
0,8864
0,8868
0,8872
0,8877
0.8881

0,8?85
O.ssso

0,8894
0,8898
0,HV03

0,8907

0,8011
0,8916

0,8920
0,8925

0,8929
0,8934

0,8938
0,8943
0.8948

0,8953
0,8957
0,8J62

0,8967
ö,897t
n,8976

0,8381
0,8986
0.S991

0.8996
0,90()i

0,9006
0,9011

0,9016
0,902t
0.9020

0,9031

0,9036

0,9041

0,9047

86,0
35.8

35,6

35,4
35,2

35,0
34,8

34,6

34,4

34,2

34,0
33,8
33,6

33,4
33,2

33,0

32,8

82,6
32,4
32,2

32,0
31.8

31 je

3l,2

31,0
30,8
30,6

80,4

80,2

80,0
29,8

29,6

29,4

29,2

29,0

88,8

28,6
28,4

88,2
28,0

27,8

27,6
27,4

87,8

o,;ti;3i

0,9039

0,9647
0,9654
0.9662

0,9670
0,9677
0,9685
0,9693

0,9701
0,6709
0,9717

0,9725
0,97.33

0,9741
0,9749
0,9757
0.9765
0,9773

0,9781
0,9790
0.9799

0,9807
0.9815
0,9823
0 9831
0,9839
0,984 7

0,98,55

0,98<i4

0,9873
0,9882
0,9890
0,9899
0,9907

0,9915
0,9924
(I, [1:132

0,9941

0,9950
0,9959
0,9987
0,9J75

0,9988

0,9991

9,0

8,8
8.6

8,4

8,2
8,0

7,8

7,6

7,8

7,0

6,8

6,6

6,2

6,0

5,8

5,6

5,4

6,2

5,0

4,8

4,6
*,4
4,2

4,0

8,8

3,8

8.4

8,2

8,0
2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,8

2
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16 Tftbelleo.

15. Dichte und Gehalt der Natronlauge bei 15^ C.

Prnc.
Dichte

für

IMchte
für

NaHO
Proc.
Gehalt

Dfolit«
für für

NaUO

1
S
8
4
e
<
7
8
9
10
n
u
18
u
Ib
16
17
18
19
80
81

84
85
88
87
88

1,015
1,080
1,043

1,008
l,07i
1,089
1,104
1,119
1,132
1,145

1,16Ü

1,175
1,190

1,203
1,819
1,888
1,846
1,958
1,270

1,285
1,300
1,315
1,329

1,341

1,355

1,369

1,381

1,885
1,410

1,488

1,012
1,023

1,035

1,046
1,059
1,070

1,081

1,098
1,103
1,115
1,180

1,187

1,148
1,159
1,170
1,181

1,192

1,808

1,213
1,225

1,236
1,247
1,258

1,269

1,279

1,290

1,300
1,810
1,321

1,838

31
32
33
34
85
36
87
88
89
40
41
48
43
44
45
4G
47
48
49
SO
51
58
58
54
55
66
57
58
58

1,438
1,450
1,462
1,475
1,488

1,500

1,515
1,580

1,543

1,558
1,570
1,583

1,597

1,610
1,623
1.637

1,050

1,663

1,678

1,690
1,705

1,719

1,780

1,745
1,760
1,770

1,785
1,800
1.815

l,bdü

1,348
1,351

1,363

1,874

1,384
1,395

1,405
1,415
1,426

1,437

1,447
1,456

1,468
1,478
1,488

1,499
1,508
1,519
1,599

1,540

1,550
1,560

1,570

1,580
1,591

1,601
1,611
1,628

1,688

1,648

Digitized by Google



16* Dichte der wässrigen Lösungen von Kaliumoxyd und
KAliumkydroxyfi bei -t- 15^ (Tauuermann; der Schiuss nach

RiehterV

Procent
£«0

Piocent
KBO Dichte

Procont
K3O

Procent
KHO Dicht«

1,607
2,829

s,ooi
6,224
7.355

8.487

9,619
10,?:/)

U,8»2
18^018
14,145

16»877
1«,406
17,540

18,671
19,808
20,935
91,500

0,738
8,081
3,ae9

4,717
5,957
7,418
8,760
10,108
1 1,450

12,803

14,161

15,498
16,846

18,195
19,548
20,890

22,237
28,585
24,933

25,606

26,954

1,0050
1,0158
1,0260
1,0369
1,0478
1,0589
1,0703

1 ,0?19

1,0938
1,1059

1,1182
1,1908
i,i-ir?7

1.1568
1.1708
1,1839
1,1979
1.2188

1,2268
1,-J341

l,24äa

23,764
24,895
2*5 ,027

27,158
28,290
29,34
30.74

32,11
33,4G

34,74

35,99
87,97
40,17

42,31
44,40
46.45

48,46
50,09
51,58

68,08

28,303
2'.),650

30,998
32,345
33,693
31,94
3H,91

3ri,28

89,85
41,37

42,86
45,88
4''.H4

50,39
58,88
55,32

57,71
59,66
61,48

63,18

1,2648
1.8805
1,2966
1.3131
1,:?300

1,30
1,33

1,34
1.36

1.38

1 40
i;4a
1,44
1.46

1.48
1,')0

1,53 '

1.54

1,56
t r«tt

17. Tabelle Ober die Diehte der wäeerigen eehwefllgen Slera
vea 0,5—10,0 Procent Gehalt bei + 15*^0. von Scott

Dichte
rrocentgohalt

Dichte
Procenigebelt

an 80|

1,0028 0,5 1,0302 5,5
1,0056 1,0 1,0328 6,0
1,0085 1,6 1.0353 6,5
1,0113 2,0

8,8
1,03/* 7,0

7,51,0141 1,0401
1,0168 3,0 1,0426 8,0
1,0194 3,5» 1,0450 8,5
1.0881 4,0 1,0474 9,0
1,0248

1,0275
4,5 1,0497 9,5

5.0 1,0580 10,0

2*
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18 Taa>dnfB

18. Diebte md Gehalt der Lösung von Twtotyuh
kalium Ij^i

Proc. An
Proc. an
K*Fe(CN)«

A * VW« WUM
Proc. an

K*Feigemf
BUht#

+ au^
IHohto K*re(CN)«

1,0068 1 0,872 l,0ß69 u 9,692
1,0116 2 1,744 1,0743 IS 10,464
1,0175 S 2,616 l,0hOO 18 11,336
1,0231 4 8,488 1,0.^- 1>6 U 12,208
1,02!»5 ß 4,360 iMm 16 13.080
l,03r>d 6 1,0999 16 13,952
1,0417 7 1,1ÜÖ7 17 14,824
1,0479 8 1,1136 18 15,696
1.0642 9 7,b4ö

a,7io
1,1205 19 16,668

1,0005 10 l,lt76 80 19^

19, Dichte und Gehalt der Lösungen von Ferrocyu*
kalium bei 15^.

Dichte
Fvoo.an

Dichte Trocan
KSPo« (CN)« Dichte

Sfoe.«B
K«Pe«(CN)»

1,0051 1 1,0426 8 1,1139 20
1,0103 3 1.0 JS3 9 l,iL.'.;r, 22
1,0155 3 1,>638 10 1,1 3m> 24
1,0208 4 1,0653 18 l,lo2S> 26
l,OL'til 5 1,0771 14 1,1664 28
1,03 If) 6 i,os<ii 16 1,1808 80
1,0370 7 1,1014 18

20. DIoMe und Gehalt der Lfisyngen von gelben
Kaliumebroniat bei 19fi^ (Seliiff).

Blohto
Proc.

1

K«0rO*
1

Dichte
Froo-

K«CtO« Dicht«
Proc.

Dichte
Proc
K'CrO«

1,0080 1 1.0925 11 1,1 8G4 Iii 1,2921 31
l.Olol 2 1,1014

f

12 1,1964

1,2066

22 1,3035 32
1,0243 3 1,1104 13 23 1,3151 88
1,0325 4 1,1195 14 1,2169 24 1,8268 84
1,0408 6 1,1 i87 15 1,2274 86 1,8386 85
1,0492
1,0576

6 1,1380
1,1474

16 1,2379 26 1,3505 36
7 17 1,2485 87 1,8625 87

1,0668 8 1,1570 18 1,2592 88 1,8746 80
1,(»7.'M 9 1,1(1157 19 1,2700 29 1,3868 88
i,o»a7 10 1,1765 20 1,2808 80 l,8i)91 40
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21. Dichte und Gehalt der LSsungeii VOB
Kaliumbichromat bei 19.5"

Procent K^Cz^O^ 5,731 u,5äa
1,0106 1^9

22. DicMtt mlfielMilt der L58ungen von KaIIu«- und
Ammofllttmalaun bei 17,5^.

G«tMlt in Tsoe. Dichte IMcM«

i
8
8
4
6
0

1,0065
1,0110
1,0166
1,0218
1,0269
1,0380

1,ÜÜÜ0

1,0109
1,0156

1,0200

1,0255

1,0806

28. Dichte und Gehalt der Lösungen von Chromalaun
bei 17,5« (Franz).

Dichte
Proc.

K2CrS(SCH)4^24a4 Diohtt

6 1,0174 40 1.1896

10 1,0342 50 1 2S94
80 1,0746 60 1,4566

1,1874 70

24. Taliallo zur Bestimmung von Sfibernitrat in 100 com dar
Lösung nach der Dichte bei 16^ C.

(Berechnet nach Dawson'e Aii;:al>en.)

Orainme
p«r 100 com
Lösung

Biobta
Gramme

per 100 ccm Dicht«
Gramme

per 100 ccm
L^isung

Dioht«

2,08
4,16
6,2^1:

8,35

1,021

1,040

1,059

1.078

10,41

12,50

14,58

16,66

1,097

1,116

1,135

1,152

18,75

20,83

22,91

25,00

1,172

1.191

1,209

1,227
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20 Tabellen.

.15. Dichte und Gehalt von Eisenchlorid-Lösungen
bei 17,50 (Franz).

Stthte BM>o.FaW| Dfohttt Pfoc. VfßO^ BMhto

1,0146
1,0S9S

B L174tf 88 1,3870 42
4 1,1950 84 1,4118 44

1,04 r59

l,05b7
6 1,2155 26 1,4367 46
S 1,2365 8S 1.4617 48

1,0734 10 1,256» 80 1^7 50
12 1,2778 88 1,5153 58

1,1054 14 1,2^88 84 1,5439 54
. I,lil5 16 1,3 1Ü9

1,3411

36 1,5729 56
1,1378

1,1548

18 88 1,6023

1,6817

58
80 1,8688 40 60

26. Diebte und Gehalt von Kupferehlorid-Ulaungen
bei 17,60 (Pranii).

Dichte Proo. CaCl» Dichte Proo. GuCl^ Dichte Pxoo. CaGl>

1,0182 2 1,1696 16 1,3610 30

1,0364 4 1,1958 18 1,39.=)0

1,0548 . 6 l,222.i 20 1,42H7 34
1,0734 8 1,2501 88 1,4615 36
1,0920 10 1,2779 24 1,4941' 88
1,0178 18 1,30:»8 26 1,5284 40
1,1486 U 1,8838 88

•4

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

Dichte
Proc.

Fe80«+ 7HSO Dichte
Proc.

GuSO«+ 5H30 ^

1,011 8 1,0126 8
1,021 4 1,0254 4
1,032 6 1,0384 6
1,043 S i.or)ir> 8
1,054 *2 1,0»U?« 10
1,065 18 l,07^5 18
1,082 15 1,0933 14
1,112 80 1,106 ! 16
1,148 1,120» 18
1,174 80 1,1854 80
1,20(5 8» 1,1501 28
1,239 1

40 1,165.)

.

•*
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28. Dichte and Gehalt der Salpetersäure.

(Naeb Kolb.)

1

lOOTheile lOOTheile 100 Tlieile 100 liieüo

enthalten

bd 00

enthalten

bei lSf>
S

!

ja 1

üuthaltou

bei 0»

enthaltea

bei 160

t s
b
TT.

1

c
O

'Z»

Q

o
O

1

0 1,000 0 0 0 0 0 2 0 1 28 1,242 O i ,1/

1 1,€07 1 1 1i ,o 1 '\
1 . o 29 '<7 7O 1 , 1

e 1,014 1 d 2 A 30 1,261 1

8 i,an 9,* 1 0 31 1,275 41,

L

1,0S9 T 1 1 1 ;{2 1,886 9B,D All n

b 1,036 J. 7 t>, •> •J.-i H3 1,298 A7 1

6 1,044 G 7 'i 7 34 1 .309 ^4^ 1Iv, l 1 n ,o 1 1 7

7 1,052 n,'J ( . < ;55 1.321 40,U •11,1 .)(', ( i •>.j

8 1,060 n o in 'J K 7 3i; 1,334 1 M

9 1,0«7 a 7 11,4 37 1,340 1 IIJ 1 ,.7 1 * . .) 17 1

10 1,075 IIA (| M 1*5 7i-, * 38 1,359 l<) 11 .J, L

11 1,0S3 1 ik M 1 J (\1 •i,v 1 —,1.1 39 1,372 'i 1 1

12 1,091 13,

H

11,

H

15,3 13,1 40 1,384 58,1 50,0 01.7 ,V>,9

la 1,100 15,2 13,0 16,8 14,4 41 1,898 G0,8 52,1 64,5 55,3

u 1,108 16,4 14,0 18,0 15,4 42 1,412 63,2 54,3 67,5 57,9

16 1,116 17,6 15,1 19,4 16,6 43 1,486 66,2 56,7 70,6 60,5

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

i? 10,8 17,3 22.2 19,0 •15 1,454 72,3 61,9 78,4 67,8

le 1.14o 21,6 18,5 23,0 20,2 l,4fU 76,1 65,2 83,0 71,1

19 1,152 22,9 19,G 24,9 21,.S 47 1,4S5 »0.2 68,7 87,1 74,7

20 1,101 24,2 20,7 2ö,.'i 22,5 1.501 84.5 72.4 92,0 79,4

21 1,171 25,7 22.0 27,8 23,8 49 L510 S.*<,4 75,8 90,0 8i,3

22 1.180 27,0 23,1 29,2 25,0 49,5 1 ..')24 90,5 77,6 98,0 81,0

28 1,190 28,5 24,4 30,7 26,3 49,Jt 1.530 i»2,2 7!»,0 100,0 85,71

24 1,199 29,8 25,5 32,1 27.5 50,0 1.532 'J2,7 79,5

16 1,210 31,4 26,9 38,8 28,9 50,5 1,541 95,0 81,4

S6 1,221 33,1 28,4 86,5 30,4 51,0 1,549 97,3 83,4

» 1,881 84,6 89,7 87,0 31,7 51,5 1,559 100,0 85,71
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22 TabelloQ.

29. Dichte der Schwefelsäure l ei 150. (Nach KolhV

100 Gew. T. tsnthalten

0
« o

00^

«P3

OQ
>

1 Liter enthält in kg

o O
SP

4) QQ
u _
a

CO .

1,000
1,007
1,014

1,022

1,029

1,037

1,045

1,052

1,060

1,067

1,075

1,083

1,091

1,100

1,108

1,116
1,125

1,134

1,142
1,152
1,1()2

1,171

1,180

1,190

1,200

1,210
1,880
1,231

1,241

1,958
l,2ß3

1,274

1,285
i,2y7

1,308

1,320

1 ,332

1,345

1,357

1,370

1,383

1,397

1,410
1,424

1,438

1,463

M68

0,7

1,5

2,3

3,1

3,9

5,6

6,4
7,2

8,0

8,8

9,7

10,6

11,5

12,4

13,2

14,1

15,1

lö,0

17,0

18,0
19.0

20,0

21,1

22,1

23,2
84,8
25,3

26,3
27,3

28,3

29,4

30,5

31,7

32,8

33,8

35,1

36,2

87,2
38,3

39,5

40,7

41,8
42,9
44,1

45,8
46^

0,9

1,9

2,8

3,8

4,8
5,8
C,8

7,8

8,8

9,8

10,8

11,9

13,0

14,1

15,2

16,2

17,3

18,5

19,6

20,8

22,2
23.3

21.5

25,8

27,1

28,4

29,6

31,0

32,2

33,4
34,7

36,0
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

56,9

1,8

2,4

3,6

4,9

6,1

8,7

10,0
11,3

12,6

13,8

15,2

16,7

18,1

19,5

20,7

22,2

23,7

25,1

26,6

28,4
20,8

31,4

33,0

34,7

36,4
87,9
39,7

41,2

42,8
44,4

46,1

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

79,9

1,3

2,8

4,2

6,7

7,2

8,7

10,2

11,7

13,1

14,6

16,1

17,8

19,4

21,0

22,7

24,2
25,8
27.0

2y,2

31.0

33,1
34.8

36,(;

38,5

40,5

42,4
44,8
4G.3

48,1

49,y

51,8
53,7

55,8

57,9

60,0

62,1

64,2

66,3

67,9
70,0
72,1

74,3

76,4
78,5

80,6

82,7

84,9

0,007

0,015
0,023
0,032
0,010

0,049
0,059
0,067
0,076
0,085
0,095
0,105

0,116
0,186
0,137
0,147
0,159
0,172

0,183

0,190
0,209
0,222

0,236
0,251

0,265

0,281
0,895
0.311

0,326

0,342
0,357

0,374
0,392
0,411
0,429

0,147

0,468
0.487

0,505

0,525
0,.546

0,569
0,589
0,611

0,634
0,667

0,661

0,009

0,019
0,028
0,039
0,049
0,060
0,071

0,082
0.093

0,105

0,116
0,129
0,142

0|156
0,108
0,181
0,195
0.210

0,224
0,233
0,258
0,273

0,289
0.307

0,325

0,344
0,361
0.382
0,400
0,418

0,438
0,459
0,481
0,503
0,526
0,549

0,573
0.597

0,617

0,642
0,668
0,696
0,722

0,749
0,777

0,805
0,885

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
0,349

0,370
0.393

0,416
0,440

0,463
0,489

0,511
0,.536

0,.i«l

0,587
0,616

0,645

0,674
0,704
0,734
0,705

0,791

0,822

0,856
0,891

0,925
0,900

0,994

1,030

1,070

0,018
0,023

0,048
0,058
0,074

0,090
0,107
0,123

0,139
0,156
0,173
0,193
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
0,597

0,695
0,65 t

0,634
0,717
0,751
0,785

0,820

0,856
0,893

0,921
0,959
0,997
l,03d
1,07T
1,108

1,159

1.808

1,84«
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^1
Dichte

100

•«

0«w. 1
*•

« o

dilti»

«PQ

1^
>

lt«n 1

o
OQ

Liter «nihllt lo kg
( •

1X : « sc ' «

P

^ .1,^ .2«

47
48
49
60
61
62

6a
54

55
5«
%3l

68
M
60
61
68
68
64
65

1,488
1,498
1,614

1,540
1,563
1.580

1,597
1,615
1,634
1,652
1,672
1,691
1,711

1,732
1,753
1,774
1.79Ö

1 1,819

1.841

47,6
48,7

49,8

51,0
52.2

53.5

54,9

56,0

57,1

68,4

61,0
68,4

63,8

65,2
66,7

68,7

70,6

73,2

SM

58.3

59.6
61.0

62,5

64.0

65,5

67,0

68,6

70,0
71,6

74.7

76,4
78,1

79,0

81,7

84,1
86,5

89,7

100|0

74,7

76,3

78,1

80,0
82,0

83,9

85,8
87,8

89,6

91,7

96,7

97,8
100.0

102.3

104.6
1H7.7

110,8

, 114,8

186,0

87.0

89.0

91,0

93,3
95.5

97,8

100,0

102,4
104,5

106,9

111,0
114,0
110,6

119,2

121,9

125.5

129.1

138,8

149,3

0.706

0,730
0,754
0,780

0,807

0,836

0,867

0.894

0,932

0,9.>t

1,019

1,065
1,092

1,129

1,169

1,219
1.268

1,332

1,503

0.664

0,H93

0,923

0,990
1,024

1,0.59

1,095

1,131

1,170
1,210

1,248
1,292

1,3,S6

1,3»4

1,432

1,492

1,554
1,632

1,842

1,108

1,143

1,182
1 <»24

1,268

1,311

1,355

1,402
1,447

1,499

1,548

1,699
1,654
1.7U
1,772

1,838
LiUl
1,990

2,083

9,866

1,290

1,330

1,378
1 427A ) ff

1,477

1,689

1,680
1,636

1,688

1,747

1,804
1,863

1,928
1,995

2,066
2,137

2,226
2,319

2,434

8,750

30. DleMa und Gobalt der SalzsSiire. (Nach Zolb.)

100 ThtH« 100 Thetle enthalten liei 150

Dloht« eofbftlteii Skurö Säuru Säare
B bei 00 HCl von von von

UCi 800 B 810 B 880 B

0 1,000 0,0 0,1 0,8 0,3 ! 0,,

1,007 1,4 1,5 M 4,8

l,0t4 2,7
1

8,6 i 8,1

1,022 4,2 14,1 13,3 12,6

1,02J 6,5 5,8 18,1 17,1 16,3

1,036 6,9 7,3 22,8 21,5 20,4

1,044 8,4 8,9 27,8 26,2 24,4

1,058
i

10,4 32,6
1

30,7
1

29.1
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TabeUss«

Grade

B
Sieht« enthalten

bei 00

HCl

Sätiro

hei 15

von
210 B

1

1,060
•9 1 ,on7

10 i,ü7:>

11 1,083

12 1,091

13 1,100

14
j

1,108

15 1,116

16 1,125

17 I.IHA

18 1,143

19 1,152

19,5 1,157

20
1

1,161

«0,5 1,166

ai 1,171
21,5 1,175
22 1,180

1,18522,5
28 1,190
23,5 1.195

24 1,199

24,5 1,205

25 1,210

26,5 1.212

11,4
12,7

14,2

15,7
17,2

18,9

20,4

21,9

23,<i

25,2
27,0

28,7

29,7
30,4
31,4

32,3
88,0
3i.l

35,1

86,1
37,1

38,0

39,1

40,2

41,7

12,0
13,4

15,0

16,5
18,1

19,9

21,5
23,1

24.8

26,6

28,4

30,2

31,2

32,0

33,0

33,9

34,7
85,7

36,0

37,9
39.0

39,8

41,2

42,4

42,9

37,6
41,9

46,9
61,6
56,7

62,3
67,8
72,3

77,6
88,8
88,9

94,5

97,7
l(H).(t

103,3

106,1

108,6
111,7

115,2
118,6
122.0

124,6
180,0
132,7

134,3

85,4

39,5

44,2

48,7
53,4

58,7

63,4
68,1

73,2

78,5
83,0

89,0

92,0
94,4

33,6

37,5

42,0

46,2
,50,7

55,7

60,2

64,7

69«4
74,5
79,5

84,6

87,4
89,6

92,4
94,9

97,2
100,0

103,0

106,1

109,2

3t. Dichte des Bromwassers und Gehalt an Brom.
(Nach Siessor).

Dicht« Proc. Br
|

Dicht« Proc. Br | Pidite ]
Vmr. "Pr

1,00901
1,00931
1,00995

1,01223

1,022
1,067

1,205

1,231

1,01491

1,01585

/ 1,874 bi«\

U,906 }
/1,9.V2 bi8\

\2,(K)9 ;

1,01807

1,02367

*

/ 2,089 bis \

V2,155 /
ge- / 3.202 biB\

sättigtV.8,168 /

32. Dichte der Ameisensäure bei + 1^^'

Dicht«
Proc.

Dicht«
1
^jj2q2

Dichte
Proc.
CH202

Dicht«
Proc.

1,025

1,053

1,080

10
20
80

1,105

1,124
1,142

40
50
60

l.lGl

1,180

70
80

1,201

1.223

90
100

Digitized by Google



Tabellen 25

83. DloUe der Essigsäure bei + Ib^.

(Oudemans.)

IrrOC* JrfOO. n MJlvunB

0,9992 0 l,03t»3 26 1,0631 52 1,0748 77
1,0007 1 1,0375 27 1,0638 53 1,0748 78
1,0022 2 1 ,03H8 28 1,0646 54 1,0748 79
1,0037 8 1,0400 29 1 ,0(;o3 55 1,0748 80
l,00a2 4 1,0412 30 1,0060 56 1,0747 81
1,0067 5 1,0424 81 IfvOQtl 57 1,0746 88
1.0083 6 1,0136 32 l,0<i73 58 1,0744 83
1.0098 7 1,0447 33 1,0679 59 1,0742 84
1,0113 8 1,0459 84 1,0685 60 1,0789 85
1,0127 9 1,0470 35 1,0691 61 1,0736 86
1,0142 10 1,0481 36 1,0697 62 1,0731 87
1,0157 11 1,04<»2 37 1,0702 68 1,0726 88
1,0171 12 1^)5(12

1,0513

38 1,0707 64 1,0720 89
1.0185 13 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 92

. 1,0228 16 1,0543 42 1,0725 68 1,0686 93
1,0242 17 1,0552 43 1,0729 69 1,0674 94
1,0856 18 1,0562 44 1,0788 70 1,0660 98
1,0270 19 1,0571 45 1,0737 71 1,0044 96

' 1,0284 20 1,0580 46 1,0740 72 1,0625 97
t029S 31 1,0580 47 1,0748 78 1,0604 98
1,0311 22 1,0598 48 1,0744 74 1,0580 99
1,0324 23 1.0607 19 1,0746 75 1,0553 100
1,0837 24 1,0615

1,06^8

50 1,0747 76
1,0850 25 61

Aomerkung. Die Dichten über 1,0553 entaprochen swei LOsungea
von sehr Terschiedenem Gehalt. Um zu -wiBsen, ob man eine Säure
vor Bich hat, deren Oehalt an C^H^O'^ das Dichtigkeitemaximam
(78 Proc ) übertrifft, braucht man nur etwas Waaser zuzusetzen. Nimmt
die Diclite zu , so war die Säure starker als 78 proceutig , im eni-

feg«ngeMtetMi JiUle ww sie Khwäoher.

34. Dichte der Oxalsäure und Gehalt an
C2H20* + 2H20 (Franz) bei lö<>.

•J Proc.
.

•H^
Diclite

Proc.
C«H«0< -1-

2HS0
Didite

Proc.
C»H20*+

1,0032 1 1,0182 6 1,0271 10
^ 1,0064 2 1,0204 7 1 ,0289 10

. 1,0096 3 l,022fi 8 1,0309 12

1,0128 4 1,0248 9 1,0320 12,6

6
1^ V
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26 TAbellen.

3.. Dichte der Löeuntien von neutralem Kaliumoxalat in

Wasser bei 15^ C.

Mit Hilfe dieser Tabelle kann man den behalt der Oxalat*

LSeong, wie sie zur HereteUnog des Eisenoxalat^Entwieklen

diente feBtitellen.

Die Lösung enthält
Dichte

bei lb0>.
Grade Baum^.

1 Ib. EaUomoxalat auf 3 Th. Wasser 1,159 20Va^
1 i» f» >f ^ »» »» 1,126 16«

1 » ff »» ^ »1 M 1,108 IW
1 7 1,076 lOP

1 )) 1» fl 1^ »1 11 1,055 7Va«

36. Dichte üer Weinsäure und Qitronensäure

bai r 15^ (Ger lach).

Dicht«
Prou.
C4HßO«

Dichte
Proc.

Dichte

i .nnt^i

1,0090
1,0179
1,0273

1,0371
1,0469
1,0565
1,0661
1,07G1

1»0666

1
9

' 4
G

8
10
12

14

16

18

1,0969

1,1072
1,1175
1.1282
1,1393
1.1505

1.1615
1 .'!726

l,l»40

1,1909

20
2ä
SS4

26
28
80
88
34

36
88

1,2078

1,2198
1,2817
1,2441

1,2568
1,265H>

1,2828

1,2961

1,3093
1,8890

40
48
44
46
48
80
53
64

ine- 58
B&Uigt) biß

IMolite
Proc.

OWO', H-'O
Dicht«

Proo.
C»H'*0', H«0 Dichte

ProG.

1,0074
1,0149
1,0227
1,0309
1,0392
1,0470
1,0541»

1,0632
1,0718
1,0805

1,0979

9
4
6

3

10

19
14

id
18
20

94

I.IOGO

1,1152

1,1244
1,1333
1,1422
1,1515
1,1612

1,1709
1,1814
1,1899

1,1998
1,9108

26
28
30

38
34
36
38
0

49
44
46
48

1.2m
1,2807
1.2410
1,2514
1.2627

1.2738

1,2849

1,2960

1,3071

1,3076

50
59
54
56
58
60
h2

(ge- 66
ftttigt)66|t

Direct beitimmt tind aar die Diobten für die Zahlen 10 , 20 , 80, 49
vnd 57,9 Proo. Die übrigen eiad dardh Interpolation erhalten.
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37. OleMe und Behalt in Volnnenprooenten «Inet
wiieriges Alkeliole bei 16.66<». Wmmt — 0,9991

(Tralles).

vol.rroc.
-

»

1 Voi.Froc.

I
Alkohol Dtehta

l Vol.Proc.
Alkohol Diohte

VoLProo,
Alkohol

S

1 96 61 9315 76 8769
9961 87 9679 69 VbW 77 671t

5 2S 90* i8 53 9275 78 8685
4 9657 U 9254 79 8658
•

9919 80 9646 55 80 8631
e 3t 9g;j4 56 9213 81 8603
7 82 9622 57 9192 82 8575
8 9881 88 9(i09 58 9170 83 8547
9 9Hfi9 8t 959G 51> 9148 84 8518
SO 9857 3') 9ÖH3 6(» 9126 85 8488
11 9S15 3(» 9570 61 9104 86 8458
19 9834 37 9559 62 9082 87 8488
le 9823 3S 9541 63 9059 88 8398
14 9812 ii9 9526 64 9036 89 ö;i65

16 40 9610 65 9018 90 8839
16 9791 41 9494 66 8989 91 8299
17 9781 42 947Ö 67 8965 92 8265
18 9771 49 9461 68 8941 93 8380
19 9761 44 9444 69 8917 94 8194
SO 9751 4fi 9427 70 88"? 95 8157
tl 9741 46 9409 71 88ti* 96 8118

9731 47 9391 72 8842 97 8077
aa 9720 48 9373 73 8817 98 8034
u 9710 49 9354 74 8791 89 7988
Sft 9700 60 9686 » 8766 100 7989

Aas den gefundenen Yolumprocenten lassen sieh die

Gewichtsprooente finden, indem man die Dichte des abso*

Inten Alkohols (neoh Gay-Lnisae 0,7948, naeh

Trftllee 0,7939) dnroli die Diehie; des Torliegenden Spiritns

diTidirt nnd den Quotienten mit dem Volnmproeent-Gehalt

dieses Spiritus multiplieiit.

In Dentsohlaud benutzt man meistens das Aräometer

Ton Tralles, welches direkt Volomproeente angibt. £& be-

dentet ein Weingeist von 80 Proo. Tralles einen solohen»

der bei der Normaltemperatar 15,55<^ 0. 80 Banmtiieile ab*

Boluten Alkohol enthielt.
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2^ ttMim»

Iii England war dar Proofipirit vnprnngliob ain

Weingeist, der, auf Pulver abgebrannt, dieses eben noch ent-

zündete. Jetzt ist derselbe gesetzlich so festgestellt, das«

er bei der Norraalteuiperatur von öl^P. ^^/i8 mal so viel

wiegen soll als der gleiche Baumtheil Wasser. Danalb^

«nthäit 48,d Gewiohtoproeenta oder 67,09 Volnrnprooeoto

Tralles. Sohw&eherer Weingeist heiest underproof,
stärkerer overproof. Es bedeutet 26^ oyerproof, dasa

100 Raumtheile dieses Spiritus mit Wasser verdünnt 125

RauiiitliGile Proofspirit liefern, während 25^ underproof einen

Weingeist bezeichnen, der in lÜO Kaumtheilen 75 Theila

Psroofspirit enthält.

38i OleMe voa fiaMlachen von Alkohol vod Aelhor.

Die Menge Alkohol von der Dichte 0,809 ist in

Gewiehtsprocenten ansgedraekt.

Alkohol Dichte Alkohol Dicht«

0 0,?B9 60 0,779

10 0,787 70 0,786

ao 0,747 80 0,798

80 0,756 90 0,801
40 0,76o 100 0,809
60 0,772

38. Diohta von Aibumin-Löaungen bei 16,6^.

Album.
Pioo.

Grade
Baum4 Dichte

Album.' Grade
Proc. iBaum^

1

Dichte
Album.' Grade
Proc. 1 Baum^ IHoht*

1
S
8
6

10

0,37
0,77

1,12

1,85

3,66

1,0026
1,0>.>4

1,0078
1,0130
IjOiÖl

15 5,33
20 7,06
2Ö 8,72
m 10,42

86 18,18

1,0384
1,0515
1,0644
1.07HO

1,0819

40 13.

45 15.1S

50 17,16

86 18,90

1,1058
1,1204
1,1352

1,1611
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TftbdUen 29

40« Tabelle über die Wassermengen, welche erforderiloh aiad,

an Weingeiet von gewissen Stärkegraden auf geringere 6rado

^ zu brinsen von Berquler.

Btirkt d. Ootuohto SUrk«
Spoc. 85" 800

i
560

«ing.
in mMi>

Gew. 0,8828 «p.Gw.l 0,8357 Bp.Gw. 0,8483 spGw. 0,8956 sp.Gw. '0,9047 sp.Gw.

WAU.iWeino. Watt. Wehl. !Wa«t.|Weiiia.|Wat«.iW6laQ.lWatf.
Ivll M7 14tt 7^ 266 622 478 480 6ia
oo 1yy \ 129 ' 80H 7i7 253 630 470 400 .•ilO

Ofi 1 u,oWl 1 J5 820 7IQ 241 539 461 498 502
Wi 1 101 833 Iß? 771 829 647 453 606 494
OfiVD 1 U.oUbl 87 845 217 5.')5 445 614 41^

Upüöy 73 869 Ii t 7Qß 204 66 i 436 622 478
Q.^94 A Q 1 1 CUjOllO 58 873 1 97 «tUO 192 573 427 630 470
OQ73 U,cl40 44 836 180 582 418 638 468
IM 970 SO 8F9 101 OtfS 168 h'^o 410 546 454
Ol 15 913 87Ol AiA 156 699 401 554 446
lu

•

*^ 997 n 140 000 091 808 487
oV 941 50 CIL 129 618 382 571 429
(Kl 955 HO 627 873 580 480
mm
Wi 0.SSO& 070 00 108 687 860 Oes* 411
W 0,8331 ~" 006 tft 88 640 354 598 402
•neO 0,8S57 74 956 844 607 393
M 0,K382 60 667 832 616 384
Od 0,S408 45 677 323 626 374
02 0,S434 ~" 81 r>8V 813 636 3t>4

«1 0,15459 — fld4 16 GII3 802 646 ibi
an 0,84*^3 709 291 656 344

0.8508 720 280 666 334
Vo 0,H533 732 268 677 323
Ii 0,8557 *«» 4M OftttliOO
9e•o 0,ft5!'l 756 2U 699 301
IM o,86oa 76b 282 710

,

290
74 0,9686l- 701 819 709 270

0,86491 — 794 206 704 266
72 0,8672 807 198 747 258
71 0,8696 8^1 170 769 841
70 0.8721 8B5 166 778 880
69 0.8745 849 151 785 216
SB o;87e9 J 864 136 799 201
67 880 120 813 187
66 0.8816 896 104 S">8 172
65 0,8840 011 89 b-i3 157
•4 0,8863 028 72 858 142
«3 0,8886 946 54 874 126

0,8908
f

963 37 891 109
•1 0,9932 - - 081 10 007 00
60 0,8966 925 75
69 0.8979 948 67
fie OjOOOl

0,9<n6
001 09

Wi -
i 000 80

Um nun z. B. «Ingeist von BO'^ ans solchem von 94^ herzustelleo.

focht mMU die Zahl 94 ia der mit «Stärke dos angewandten Weingeistei*
ab«rMhTi4b«iieik Colttntne, und tfndet dann in liomontaler Riehtnn? naob
rechts in der mit .»goinchtu Stiirke 80^^" überathTioheaen Coiurane die Zaliloa

808 und 192, welche die nOthige Monge von Weingeist und Waestr aus*
drUckoa, um 1000 Tb. Weingeist Ton 80^ sa ersielen.
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41. Bestimmung äquivalenter Mengen der wlcbtlgerea

Oiewlluüiett.

Aus den nachfolgeoden Tabellen ist die der Einheit der

wichtigeren Stoffe entopreohende Menge analoger Verbludungen
erdebtlieb und kann dsher mit Leiehtigkeit die einer be-
stimmten Gewiebtamenffe einer SnIwtMis entanreeliende Quan-
tität einer anderen berechnet werden; so z. B, wird man (fke

1 Th. Chlorgoldkalium 0,844 Th kijstallisirtes (Jhlorgold und
hiermit far 4,5 Th. GlilorgoldkaUiim 0,844 X 4,5 » 3,798 Th.
krystallisirtes Chlorgold zn nehmen haben. Ferner ergibt sich

. z. B. dass, da 1 Th. Schwefplpflh^r 0,871 Th. Silber enthielt,

aus einer ^ioiiL^e von 20 l: Schwefelsilber 0,871 X 20
— 17,42 g Silber erhalten werden.

Tabelle zur Beßtimmung der äquivalenten Mengen
der wichtigeren Siiberverbindungen.

8Ub«r
Salrf-t'-T«.

büber-
©xyd

Chlor-
sUber

Jod.
•Ub«r

Brom-
tübcr

1

Cyan-
sUb«r

Sohwefali*

Ob«

1 1,574

0,635 1

0,752 1,185

0.459 0,723

0.574 0,901

0,806 '. 1,269

0,871
j

1,371

Tabelle inr B<
der wi(

1,328
,

2,176 ' 1,740
1 0,844 1,382 1,106

1 1,637 1.310

0,610 1 ' 0.8<A)

0,763 1.250 1 !

1,063 1,753 1,403
,

1,157
j

1,813
j

1,516
1

jstlmmnng der äquiva
Dhtigeren Qoldfarbinc

1,240

0,782

0.1K34

0,570

0,713
1

i.oeo

lenten
Langen«

1,148
0.729

0,864
0.528

0,669

0,926
1

Menfea

OUOffgold
wstMcAril kvjsi«

Chlor-
gold'

1

Chlor-

1

gold-
Kürivai

Chlor-
gold'

1

0,649

0,554
0,465
0.494

0,477

0.374
1

1,540

1

0,849

0,717
0.762 ,

0,735

0,575

1,814

1,178
1

0,844

0,898
0.869

0,67ü
1

2,148

1,394

1,183

1
1,062

1 .024

0,804
1

! 2,020

1,310

l
1,113

! 0,941
1

1,963

,

0,757

2,096

1,360
1,155

,
0,976

1 1.037

1

0,781

2,670
1,700

1,471

1,219

1,321

1,273

i

'
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Tabelle snr Btatimniing aquiTaleitar Ueagan dar
. wiahtigaran waiaerfraian Ohlorvarbiudangaii.

•

Ohloff
•

OhlOT-
&romo-
EÜum

CWor- Chlor- CWor-
uiaiw

1

Chlor-
Mdntnm Chloniak

0,668 1

0,476 0.717

0,607
1
0,914

0.8H5 1,258

0,388 ; 0,085

0,522
1

0,787

Tabelle zur Bi
wichtigeren

2,101

1,394

1

1,276

0,816

1.097

latimmii

1.648

1,093

0.784
1

1 ,n in

0,861
1

iDg &qi
rfreien

1,197

0,7<H

0,569

0,726

0,464

0,625

livalanl
h V 0 in T c

2,577

1,710

1,226
1.564

1

1.346

ter Men
rbindun

1,915

1,271

0,911

1,162
1 Ann

0,743
1

gan dar
Igen.

•

1 Miumu-
Binm

!

Br«>in-

nstiium
Brum-
lithlun

^ Kroin-
CNMlUlium

1

0,816
0,672
0,776
o,üiy

0,588

0,711

Tabelle
wi(

1,226
1

0,822

0,951

1,126

0,720

0,871

) zur B

(

)htijj ere

1,488

1,2X6
1

0.876

1,068

)8timLDii

1,287

1,051

0,864

1

1 1 KJ.

0.757

0^915

äqi
»rfroien

1,087

0,887
0,730

0,844

0,639

0,778

i i V a 1 0 n 1

Jod ver

1,7U0

1,388

1,142

1,320
1 FiH'^i.OOO

1

1,208

: e r Men
b i n d u II ^

1,406

1,148

0,944

1,092
1 üf\r^l,oUD

0,827
1

£:on dar
5en.

Jod
Jod-
Binmo»
riluni

«loa-

kallnrn
joa-

natrlnm
ti oa-

lithiuin

,111(1-

c"ii<l inium Jodiiak

1
0,876
0,764
0,847
0.948 '

0,694
1

0,798

1,142
1
0,873
0,966
1,082

1,308

1,145
1

1,107

1,239
0,!»07

1,041

1,181

1,034

0,903
1
1,119

0,819

0.943

1,055

0,924

0,807

0,893
1

0,732

0,840
I

1,441

1,262

1,101

1,220

1,865
1

1,147

1,256

1,100

0,966

1,063
1,190

0,871
1

8



82

': T»b«ll6 zur Beftimmung aeqniTslenter Mengen
Ton Silbernitrat nnd den wichtigeren wasierfreieft

C h I 0 rvp vh i ii d n !i n (mi.

Silber.

Iiitrat

Chlor-
amino-
DiaiB

Chlor-
kalium

1
1

Chlor- ' Chlor- ! Chlor-

natiium
|
Uthium

|

cadmium Ohloniak

1

3,177

2,278

4,000
1,858
2,500

Tfibo

voü iSii

0,315
1

0,717

U,y 14

1,258

0,585
0,787

lle z u r

bernitrs

0,439

1,394
1

1,755

0,815

1,097

Bestiin i

U lind

B r 0 m 1

0,344 1 0,250
1,093 0.794

0,784
,

0,569

1
j 0.726

1,376 l

0,639
1

0,464

0,861
1

0,625

Düiig aequivah
den wichtiger«
rerbiudungen.

0.538
1,710

1,226

1,üt>4

2,153

1

1,345

Hiter Mc
in wa88<

0,400
1,271

0,911
1 1 £iO

1,600

0,74a
1

5 ngen
irfreiea

Silber-
nitrat

Brom-
ainmo -

uium .

Brom-
kaliuin

Broiu-
natrittiii

Brom- i Brom-
lUhiuui

1

cadmfam BxODisiiik

.•» - . ».

1

1,835
1,427

1,954

1,250

1,511

Tabe
on Sil

0,576
1

0,822

0,951

1,126

0,720

0,871

lle zur
bernitn

0.701

1,215
1

1,156

1 ,369

0,876

l,0ö¥

Sestimi]

U und
Jodv

0,606

1,051

0,864
1

1,184

0,757

0,915

Qung ae

den wl
erbindn

0,511

0,887
0,730

0,844
1

0,639

0,773

quivale
ohtiger«
n^en.

0,800 !

1,388

1,142

1,563

1

1,208

»nter Me
m wa8B<

0,662
1,148

0.944
1,uyÄ
1,305

0,827

1

ngen
»rfreiea

nitrat nium
1

juatrium
Jod- ! Jod-

lithium
1

cadmiam Jodziok

1

1,172

1,028

1,133
1,2G8

0,929

1,035

0,853
1

0,873

0,966

1 ,082

0,792

1

0,909

0,971

1,145

1

1,107

1,239

0,907

1,041
1

0,882

1,034

0,903
1

1,119

0,819

0,943

0,788

0,924
0,807

0,893
1

0,732

1

0,840

1,076

1,262

1,101

1,220

1,365

1

1

1,U7

0,935

1,100
0,960
1,063

1,190

0,871
1
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42« WeehseSseitige Wirkung von HalogenM und deren Salzen.

Die Hi^logeoe und deren Salse Mraetzen sieh weehsdl«

jeitig in nachfolgender Weise;

Chlor aeraetzt: Metallbronnde unter Freiwerden von Brom,

„ Metalljodtde ^ „ Jod,

Brom lareetot: Metalljodide „ „ „ Jod,

*, Metallchloride nicht.

Jod sereetst weder Metallchloride noch Bromide.

Ghiorwasserstoff zerseist: Bronikalinm etc. rnsch unter Frei-

werden von Brorawasserstoflf,

Jodkalium etc. rasch unter Frei-

werden von Jodwasserstoff,

I, „ Bromsilber und Jodsill.ai sehr

schwierig (erst bei 70(P C).

Concentrirter wässeriger Jodwasserstoff führt Chlorsilber

in Jodsiiber über.

Ghlorkaliamltoiuig verändert weder Bromsilber noeh
Jodsilber.

Bromkaliumlösung fuhrt Chloräilbor allmüli^ in Brom-
silber über.

Bromkaliumlösung zersetzt Jodsilber nicht

Jodkaliomtösung iUhrt sowohl Bromsilber, als Gidorsilbet

In Jodsilber Über (besonders beim Erwärmen.

• Chlorsilber und Bromsilber lösen sieh in Aetzammoniak
{S. 30); besonders reichlich ersteres. Jodsilber ist fast

nnldslich.

Chlorsilber löst sieh in kohlensaurer Ammoniaklösung;
Bromsiiber sehr wenig; Jodsilber nicht.

Versetzt man ein Gemisch von Jod-, Brom- und Chlor*

kalium mit Sübernltrat , so bildet sieh zuerst nur Jodsilber,

4ann Bromsilber und zum Schluss erst wird das Chlorid gefällt

Jodstiber, Bromsilber und Ohlorsilber lösen sieh in Lösungen
Ton Jodkidinm, Bromkalium und Chlor kalinm, namentlich beim
Erwiirmen. Beim Erkalten oder Verdünnen seheiden sieh

4iese Salze wieder unlÖ8li<;h aus.

Digitized by Google



43. Tabelle, weleh» dl« WmerMiWM aailbt, to mtohf

»

•Ii Thefl Substanz gelM wird, um als Rsaieas a anir

lytlsdien Zwseksn bsnütit » wsrdmi«

Antimonchlorid
Antimonchlorür

A]:ie[Big8aoree Nntroxi

Areemores Natron

BaiTtbydrat
Botn&iiies Natron
Bromkalium
Chloraluminium
Chlorammonium
rhlor^niTnni

ChlorcaJciuiu
' Chlorsau r^c Kali

Chromchluii i

Ghromsaures Kali

« 2faoh

Cyankallfim

Eiflenchlorid

Sssigeaares Blei

„ Kali

^ Natrott

Ferrocyanl<aliam
Goldi'hl^irid

Jodka i III III

Jodsauies Kali

Kalihvdrat

Kohlensaures Ammo-
liutk+wässriges Am-
moniak von 0,96 8p.

Gew., je 1 Theil

Eoblensaures Kali

^ Natron

Manfranehloriir

Natronhydrat
Oxjilsiiiire

OxalBaares Ammoniak

1 b«»iie

10
10
10
10
20
12
10
8
8

12

5

12

10
10
10
4
U)

10

2

4
12

10

10
16
3

4
5

5

20
3

10

24

PlatineUorid
Phosphorsaures Natron

Qaeeksilberehlorid

Salpeters. Ammoniak
Haryt
Blei

„ Cadmium
Cobalt

„ Kali

Ka.lk

Kupfer
Magnesia
Natron
Nickel

oxyd

Queck 8 i Iber-

oxydul
Sill.t^r

Strontian

„ WlMilUtll

Zink

Salpüirigsaures Kali

Schwefelcyankaiiom

Schwefele. Ammoniak
Kali

^ Kupfer

„ Magnesia

^ Natron
Thonerde

Unterchlorigs. Natron

Unterseh wetligß.Natroii

Weinsäure
Zinnchlorid

Ziuuchlorür

Tli«0«

10
10
16

10
15

la
10

20
10
10:.

a
10
10
20

2a

20
20
12

20
20
8
10
i
12
10
10

10
2
10
10
5
10
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8&

A4* Tabelle fSr die tMichkeit vereebledener Substaniei.

TOD C.

(Zinuner-
1000 c.

(8tod«piiiikt)

Alkohol

1 Thotl ist UMioli in

Aetilnit ....
Aetznttron . . .

Alftun (Eali-Alaun)

Ammoniak-Alaun .

Ammoninm, galpetorpaurea

^ essigsaures .

^ kohlensaures

^ Rhodan- . .

schwefelsaures

TSariiimchlorid . .

Baryt, salpetersaurer

Benzoisänre . .

'Blei, esaigsaureB .

„ sati^etenaiim
Bleiohlorid . . .

Blatlaiigensals, gelbea

« rotbes

"Borax ....
Borsäure . . .

Brom ....

Bromammonium

^ eadmiom .

^ oalcinm
' „ kallum

^ lithium

natrium .

„ zink . .

Ca'oiumsolfat (Gyps)

0arbolääui6 . . .

Cklorammoniiitt (Salmiak)

'"bariiim^ Baiiemehl,

^ blei Bleidüorid)

cadmimB .

Tboiloa

2

6,5

7

0,5
leicht löil.

4
leicht lOsl.

1,5

3

10

13
2
135
4
2,5

14

25

33

1»6

0,9

0,7

1,6

sehr lOtUch

1,1

1,2

leicht lOsUch

400
17

3

0,8

1,6

ThoiloD

sslir lOsUeii

0,5

0,3

0,2

sehr löslich

leicht mal.

zersützt sich

leicht lOsL

1

2

3
20
0,5 .

0,9

20
1

1,2

0,6

YsrÜUchtlgt
•loh

0,7

leicht lOsl.

0,3
1

sehr loslich

0,9

0,5

laicht lösL

460
leicht IQsl.

0,7

0.7

Thotton

UMUoh
«alOslioh

oalOtUoh

2
3

leicht löslick

lönliüh

lOsUck

tett unlod»

2
MsUcfc

15
200

unlOsUcli

anl{}Blich '

unlöslich

löslich

LOst sich
unter Zw*
sotstuig

3V,
lOsltch

5000
sehr löslich

leicht lOsl.

1200
lOalioh

unlOslidil

lOsIloh

sohwtrlOsU

lOslioh

8
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86 Tabellen«

NuM An Sabvtans

n

n

n

w

•

•

n

1 Thall ift lOiliob ia

Ohloi'oobalt . . .

„ eisen (s. Etm)
kaliiini . . .

kalk ....
kupfer ....
lithium . . .

magnesium . .

natriiim ...
quecksUber (s. Quecks

„ strontiiiip ....
„ zink

Chromalaun
Ohromeättre

Chromsaures Ammoninm
2 fach

„ Kali, Ifach

n 2faoh
Oitronensänre ....
OitroneoBaares Ammonium

„ Kalium .

Cobaltohlorid (s. Chlorcobalt)

„ ,
salpetersaures

Cyankalium
Ei&enohlorid

EisenehlorQr

EiRenozydal, sehwefels^iiires

9 •Ammoniak,
eobwefels.

„ «NaironfSeliwefels.

Essigsäure

Ferridcyankaliüm (s. rothes

Blutlaugf^iisnlz) . . .

Ferroeynnkaliuin (s. gelbes

Blutlaugensalz) . . .

Gallussäure

Goidcklüiid

^ -natriom . . .

^ •kaünm . . .

Waaser
Ton 15« C.

Th«Uen

3
wvig lOil.

1
2
0,7

2,8

2
0,3

10,5

leicht lOsl.

10
0,75

leicht losi.

leicht losl.

) eicht lOsl.

leiohi loal.

0,6

0,8

1^

5
leicht lOil.

miaohb«r

1000 c
(Siedepunkt)

l«j«bt lOsl.

2
wenig lOsl.

sehr lOclich

0,9

0,3

2,5

Mbr lOtUch

2
MhilOiüoh

leicht 10 8l.

12,5

1,2

Oß
leicht lüal.

leicht lOtl.

leicht lOtl.

i«ioiit lAia.

uhrlddifsli

MlirldtUoh

0,3

0,8
leicht lOsL

miiohhar

AlkoM
(Ziuer.

Italic

Tbiüti»

2Ü0

lÖBÜCh

•ehr löiLc^

5
60

20
1

«ilO«licll

c«mtit «1(4»

10«lich

nnlöalicb

ttniöahch

lüslicli

lOslicli

onlOalicl^

lOslIch

lOelich

lötlieh

100
MeM 10«L

l«to1il lOaL

3
UMA IM,
lilflkk ttaL

l«loht UM.

nnlöslicl»

onlOtlicii

Büaohbar

Miok
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Käme der Sabitanx

Wasser
]

ron 16« C.
: loo« C. !

(Zimmer- \,^. , , .

Alkohol

(Zimmer-
tnniperntur)

1 TheU Ut loslich in

Harze (s. «^pecielle Tabelle)

Jod . . .

Jodammoniuin
„ cadu^.iinn

caicium .

M kalium

„ lithinm .

magnesium
natrium .

sink . .

Kali, 8. Aetzkftli

Eaiinm, obromsaares (siehe

Chromsäare)
chlorsaures

kohlonsaxires

doppelt koMeiis

salpetersaures

M salpetrigsauree

aehwefelsaares

soliwefJigsaiures

übermaiiganflaiires

•1

Knpfer, essigsaures . .

schwefelsaures .

M<igneHiuin, Schwefe Is-^nre

(vgl. Chlormagnesium etc.

Maiiiransulfat ...
Milehs:uire ....
.MilehsxiUieä Auiiüoiiium

NatritiiD, bon. (g. Borax)

eitropeosauree

essiesaores

« kohlensaures

1 fach

2£aeh.

t phj)iaplM>minres

löslich

70'J0

0,6
1

leicht lOal.

0,7
«.MolitlOsl

•. I«ieht ld«l.

0,6
Mcht 'etl.

TheUen

lüFÜf

h

löslicl.

}»ebr leicht

lOBlfeh

, leicht lusl.

I
0,5

toichi Ittel.

'.Uicbt Ittel.

j
0,3

I

leiohi Ittel.

TheUea

löslich

leicht löiL

4
1

lOtUoti

370
ttleht lOiL

laieht lOtL

360
ItttUoh

17
'

1,7

0,9 8. leicht IöbI.

leicht lOil.
I zer&etzt 8ich

3 1 0,4
leicht 10«1. leicht lOsl.

10 4
Itieht lOil. l«iobt Itttl.

16 • leioliilOtl. 1

600 lOOC)
*

131 5
5 1,3

3 1,3

0,9 1,1

1 nicht lüsl. leicht lös),
j

leicht lOal. leicht lijai.

14 0,5

3 0,5

1 0,3
1

10 sersetst siohj

10

120
unlöslich

unlöslich

100
lOaUoh

nntttdloli

leicht 10«L)

14
unlöslich

löslich

uulöslicH

leicht iOsL

onlOilidi

IttiUdl

unlOsll<»h

onlOaUoli

Digitized by Google



38 Tabellen.

Wa
von 150 c.

(Zimmer-
tftinporiitixr)

sser
Alkohol

looo c.

(SledeDunkt^
(Ziamer-
•OBUMCKlUtL

1 TbaU iMt Ifltlioli in TheU«a <rb«U«ii Thatton

Nfttrium, salpetersaores . . 1,2 0,6 vidOdldh

salpetrigsanres . ehr loslich •ehr UML unlOtlkh

„ schwefelsaures. . 2 2^ unlOttiA

,9 schwsfligsanres;

Ifacb 4 1 unlOsUoh

„ 2 fach saures löslich lösUch —
„ wolfraiasaui f s

,

loslich lOslich —
„ unterschwell ig8. . 2 0.4 unlOsIiflh

Nickel, schwefelsaures . . 3 2 unlöslich

B&lpetersaures . . 2 •ehr lOtlfoh lOtlidk

10 02 lüslich (in

AothwUML)

Oxalsaores Kali (neutral) . a UtehtlOaL

», „ 2fadi«attre8 20 2 —
„ Ammonium

(neutral) 24 leicht lOsl. —
„ . Natron (neatral.) 32 leicht lOsL —

Piaiüöhlorid loslich loslich l(55ltch

„ ohioiuri^aliam . . . loslich lOsIioh unlöslioh

o •^Hr iffiainiw
•ehr lOsl, <ia
A«lh«rlOiL)

Quecksilberc ilorid . . . 14 2 3
., ehlorilr . . . unlosltoh ttiiUMlioh nalOtUok

bromid . . . 6 lOsUeh

it bromür . . . uolOsUoh vnlOalleh «alOflieh

• „ joüid .
'

. , . 150 fiMt ttnlOsL

jodür .... unlottieh ublOflioh uolOtUA

Quecksilberoxydul, Salpeters. loslich leicht lOel. —
,, schwefeis. wenig lOsl. wenig lOsl. unlöslich

Qnecksilberoxyd, Salpeters. löslich insMch unlöslich

Salie3'l8äure lüalich löblich lOcUoh

Scäwefeloyanammooiuiü . . leicht lösl. leicht lösl.

„ kalium . . . leicht lOsl. leicht lOsl.

Silberbromid \ s. die betr.

„ Chlorid > Löslicbkeits-

Jodid f tabelle.

Silber, oitroueoitiiNi • » MhwvrlOtl. lehwerlOiL
•

„ essigsaiirei . • •
j

100 - MoM lOSL
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R»« d«r SttlMliM
Ton 150 C.
(Zimmer«

MC
1AA0 P

B

Alkohol

(Ziiniiier-

tenijjrirüt ur '

1 TMl irt Udldk to Th«fl«ti Thaflett TlMilM

SIber, kohlensftiirei • . . mlOslloh

»1 oxalMiiret .... wülMBdlk aolOflioh

„ ialpeterMHirei . . . o,s uhrlOdich

wein san res* . . . •chwer 10«1.

„ Schwefels 200 68 —
fitroüUuiQ, Baipetersaares 5 2

(9 kohlensaures . . unlöslioh unlöslioh

schwefelsaures . anlöslich unlöslich

Tannin 58 löslich 86hr lOsliah

Wttüg 10«1. löblich

Ünud» MlpeterMores . . . IMtUtol. 0,3 .

„ sohwefelsaiires . . Icldit UtaL
*

lOsUcb

Zink, essigsaures .... leicht lösl. leicht lOeL

„ salpctcrsaiTres , . . luUht lOtL leioht lOil. löslich

schwefelsaures . . . 2 1 «nlOaliek

ZiÄnohlorär ^innsali) . . 1 UiohtlOaliolL

i
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40 Ta]>oU«i.

ver

Chlorsilber.

Mm I iThlTfcllh ir llatrlM^aHWI —^ m ^ -

suim von versohledenor Coiioaitratioi.

(Nach W, de W. Abney.)
Ohloreilber ist in einer wtaerigen Lösung yon nentralea

Natrinmsnlfit aufJöslich und zwar um so mehr, je concentrirte
die Lösung von Natrinmsnlfit ist. Die nachstehende TabeH«
gibt die Löslichkeit des Cblorsilbers in Natriomsulfit von
fchiedoner Concentration an

Starke d«r Löttuug von ainumsulflt
to WMier (bei IG» C.)

1,04 g pro 100 eem Wassor löaeii

2,08

4,16
6 24
8.35

16.70

Die Lösliohkeit des Cblorsilbers in Natriumhyposulfit

(Fixiraatron) ist Tiel grösser, wi« folgende Tabelle seigt.

etirke der LOaong tod HypOMlflt
in Wuter (bei 160 c.)

g pro 100 com Wasser lösen

«»

pro 100 com-
. 0,007 g AgCl
. o,oa «> »t

. 0,07 't

. 0,11 ti

. 0.15 »

. 0,31 •

»

. 0.40

2,08

4,16

6,24

8,35

16,70

S0,83
II

M

»1

11

9t

IT

»1

»1

It

M

»>

Chlorsilber.

0,29 g AgCl
0,64

0,88

1.26

8,28
tt

11

w
1»

w
ff

Brom ei Iber ist in demselben Verhaltoiss in Hjposalfit

Idelieb, als Ghloreilber.

41. Ualielikeit llee Chlorsilbers in Saizlöauasefl.

Oe-

1 b4l 1

KCl 84,95 19,60

HäCI 86,96 11 _
NH4CI 88,45
CaOi.. 41,26 i>

MgCi^ 86,85

87,88
»t

»>

FeCl, 30,70

87,48
XbCLj 48,85
ZdGU 53,34

44,48 84,50

0,99 11

Proo.
I

Proo.
Dickte i bei

100 pcm
eDthaiteo

Silber in f.

0,0776
0,1053
0,8397
0,571

0,5313

0,0570

0,1686
0,0058
0,1996
0,0134
0,0582
0,0000

0,0584
0,0793
0,8551
4,4300
0,3999

0,0429
0,1269

0,0044
0,1499
0,0101

0,0899
0,0000

1,1774
1,8053
1,0835

1,4612
1,3360
1,8017
1.4109

1,4472

1,4851

1,6005

1,5726
1,0094

20,0^»

21,40

80,0»

11

0,0688

0,09M
0,27R+

0,6ifH3

0,5839

0,lh02

0,0064

0,2226

0,0168

0,0627
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slichkeit, Dichte

Von E. Yaienti

V erhalte

SteinVohlon-

Beozia

BemeTkangoa.

theüw. löslich

vom« lOtUch

tücbt lOsUch

wenig lOsIloh

vollk. löslich
I

Üiöj

^uniirüTnitteln werden
'£rrifft;n werdan.

iUchöQ Lüsungsmitt«
inslich . t

löslich

theilw. lOslioh i

— 1

theilw, Jöslicli 1

thciilw. lOüIioh

. Schwefelsäure löslich; rlurch Wasser wie.ler fätlbac
Asüfoötida iü&t sich leicht u. vollk. In Alkohol u. Aether.

tmW'*'^^ " Ani]in()l,uMl(ysl In Kagigäther,
Jsl. in Lttvendulol, Citronenöl, KirschlorhoorOl ot«. Derta

ÄAöther unh'isl. Thojl d Asphaltos ist der Uchtrrnj,nn<:
iPer imLiclito verandorto Asphalt ibt uulüsl. odortohwac

fhAl'"*^'^^'"" -'mischt mit Beolol.
ti^»>08t ia der Kälte, k&itea Kraotot deagloiolMn.

Efiesefg lüslioh.

I

BicinusOl, leicht lOdloh In SItewig.

nicht hislich

theilw. lOslioh

J ;>sHch.

''jigl. in UoUgeiit.

fiuliob lelobt lOdleh.

tbailw. loslich

theilw. lüalich

theilw. löslich

1 ii«aw. löBüoii

ii>e<»i>ig.

ti ,.if
»•Weingeist «ui d. kÄufl. Drogue öibäitiich-

in Aetzamiuonlak
ächa jjöijjoi 8ohr wenig

I 1 : 4 iQ Alkohol lö
1 St. Uqald* u. 8t. in

löslich, dMgL Iktt ntabt in
löslich,

gnnla.

^^kohoL — In KaUlÄuge Ton PioM«.
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48. WtllMliiiffeii dm Uobto,

•QSgedr&ckt in Millioniehi eines Millimeters für die haupt-

sächlichsten Strahlen des Sonnenspeetrums.

1
AamU d«r8«ibwiii-

8onn«B^otnim
Entspreoh. ^un^L'ii dar uicub«

wellen in der
Secnnde

Billionen— 154
. TV

1820,0 245

Intraroih A™U 1176,0

*UÄ Q XUOUyU — 285

u 868»0 *«.

Aoonerstes Bofh A 7604 «BF«

Both 8867 — 435
Oimze dMBoÜi nnd

Orange
TTH

Goldgelb <
i/l . • Oo#,0 Na [ 508

Grun E 627 1t/M 1 , J OOf

Grün 518 • Mg
Cyanolau F H OiO
urenzA des Indigo

| Gl . . 434,0
TTH

uid Violett l

Tiolett

*OU, # 1 Fe
4101

1 H 729
H
K . .

996,7

893,3

i 09k

Ca
753

'

760
L , . 881,9 Fe 78»
M . . 372,9 Fe
N . . 368,0 Fe 823
0 . . 344.0 Fe 871

Ultraviolett
P . . 33fi.O Fe 890
Q • . 328,H Fe 909
R . . 317,9 Fe 940

309,9 Fe 964
T 302,0 Fe 990

• 294,8 Fe, . . loia .
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42 TAbellea.

49. BraeiNMisMioM eittfer fteter und festflusaiger

Karper für gelbat LMrt (IM« D).

I. Isotrope Körper.

8toff Tf«p. 8toff

_»

"II
. j .

T«ap.
— -

Alaon
Bariumriiirai

B«xuaieixi ....
BlMld« ....
Chramalaaii
X)iaiuaat . .

Flnwtfl ....
GiM (Fhnt- . . .

GIa« (CrowoT . .

GnHA
Bus (AloB.) . . .

16

19
21

2t

n

1^40
1,4561
1.5711

1,532
2.369
1,4K1

2.420

1,4324
1,6

O^Oft

Kaliunibromi4 • .

Kaliumjodid . . .

übsidian ....
PernbalUHtt . . •

Platin

Kealgar
Silber

Spinell .....
lalg
Waoha .....

19,S

1,&4A*)

1,5593
1 ,Ä66Ä

1,4955
1.593

1 ,9493

2.454»)

0.2691
1. -Jlö

l

•

IL Optisch einf^xige Krystalle.

.m — BreehnngiexpoDent des ordentlleheii» t » ^ei

ao««(*ro]rdentlioheo Strahlet.

•Btoff
1

1

'
i

»

t

1,M40 1,55»
AbaU* 20 8,5364 2,1959

Ap»at 81 1,6461 1,6417
B«i3rU U 1,6725 i,5«7af
CitrinqnAT.. n l,.>4+4 1,5532
Bia (rothM Licht 1,3060 1,3073
FerrcM^jftiikaliuin . . . . . 84 1,6768 1,5816
Natrootftlpettiter M 1,6M54 i,3:^r.9

Nlckelsalfat (-f- 6 aq) . . . 2 1.5099 i.i8r>o

Kalkapath l,6öb4 1 .4»64

Qnan (r^chtadrehend) • . . 1,M3.6 1,55199
Quarz (linVsHrohood) . . • 1,6431

i

1,5:t?45

Turmalia (griinea Licht) . .

1

^ 1,6479 1,6868
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Tabellen.

ni. Optisch zweiaxige Krystalle.

kleinster, ß^ mittlerer, 7 » grösster HauptbrdchiingiiBdtK.
26 »Winkel der wahren optieeheD Azen.

Bioff 3•* T 28

•1" 1 IvOlUl

«V 1 tt77t1,0 f ( L X,OV4JW lOr oa
Arragonit . . • * • 1,0S>U1 i AHIAl,ooio IjOOOV 1 '70

1 r M
AspAragiD .... l,i>4 fO 1,6800 1,6190 ob" !i i

80 1,6361 1,6372 1,6479 37^ Jä8'

—

81 1,4384 1,4558 1,4618 bV*9tr
Borax 3H 1,44H3 1,4682 1,4712

20 1,6^19 1,6237

1,6689
1,6309 . 51^ 12

WwniejmBMIivm . . 1,6660 1,5831

1,5997

480 10
23 1,5609 1,5941

Gjv le—18 1,5208 1,5229 1,5305 580 8'

Sillnipeter .... le 1,3346 1,5056 1,6064 70 IB'
Kalium Chromat • • . 1,7254 510 40'

&aliasaollat .... 1,4932 1,4946 1,4980 670 v
KttpteWtriol .... le 1,5159 1,5394 1,6468 66» 46'
Nickelsulfat (-f- 7 aq) 1,46(59 1,4888 1,4921 410 56'

Schwefel (priem.) . . 16 1,9005 2,0383 2,2406 720 20'

1,6116 1,6137 1,6211 580 44'

Weiseblei 1,8037 2,0763 2,0780 S" U'
j?jnkvitriol .... 1,4568 1,4801

1,5667

1,4836

1,6716

46<J 14'

1,6397

50. Ereehmigsindloes einiger Ftösslgkeiten f&r lelke«
Uobt (D) (Gladstone und Dale).

Stoff Temp. Brechuoge-
in 1^ rx

860 8,0746

» 1,6866

11 1,6333
81 1,6189
28 1,5801

Anilin 21,6 1,5774
24 1,5687
20 1,5671
15.5 1,5(574

25 1,54G5

18 1,5488

11,5 1,5446

Queckiilbemattijl 26,6
1

1,9296
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Stoff

Jtell«7iaiir»-M0tkyli«]iw .

.Ifjdniethyl . . » . .

Qaeckaiib«rätUjrl • . . .

Ki«ottD
Clilorhonzol . . . . <

AmyianiliQ .... • «

Pbosphortrichlori4 . . .

Jod&tbyl
Pyridin
Lutiditi .......
Collidia .......
Ps«ttdocuu)ol
-Jodamyl
.Plitei^lMMroxyelilMld . .

Benzol
•fj. Cymnl
«Cymoi aus Campber . .

:NitroflAy««rin
•Camol aus Cumias&are .

^lycorin
T«rp«Dtio01
'1 ri tliylarsia . • . . •

JiergumotOl
Meuthaeampher ....
•Ohio» oform . , . . .

-Octyl^Kobol
Ams^lalkohol ; . . . .

Octan
EsaigHäure-Amyläther . .

Autylen
Katterttere-Aetbyläiher ,

Prtipionsaure-Aethyläther
Edsigüäure
K»sig»nu)e-Aethylftthar .

Aetbylalkobol
Aceton
AiiieiaeDaMare-Aethyliihev
Aivtber

Was»er
Metbjrlfttkohol ....

Tamp.
Braohooga-

InHax

81 t 1,5319
16 1,5:^07

8,5 1,5397
18 l,68Si

1,58909
88^ 1,5888
88,6 1,6148
23,5 i,50<?r)

21,5 1,5030

22,5 1,4987

23,5 1,50 i:i

12,5 l,4y32

17,5 1,4892
17 1,4882

1,497510.5

8 1,4834

12 1,4803
13,5 1,4749

1,4983

to 1,4705
10 1,4734
19,5

26,5 l,4t>4U

80 1 1,4668
10 1,4490

1,42799,5
85 1,4084

1.3972

21,5 1,3928
88 1,3878
40 1,3808

22,5 1,3736
24 1,3718
20 1,3685
15 1,3(>38

25,5 1,3582
88 1,3582
15 1,3566
15 1,3324

1,889780

II \
Da8 8peoifi8oh8 Breobungsvermi^geii ist —^—

't

m n den Breohungsexponent und <l die Dichtigkeit bedeutet
n 1

Das Product —g— »P, wo Pdas Atom- beaw. Moidcui.-Gew.

bedeutet, ist das BefraetiaasäqniTalent des Atomea bezw«
4er YerbiRdimg.

Wenn man x Gwt. einer Flüssigkeit vom Breehuners-

iudex n' und der Dichtigkeit ü' mischt mit lOÜ— Gwt.
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Tabellen. 45

einer Flässigkeit vom Brechungsiudex n" und der Dichtig-

keit d", 80 ist nach Landolt:

^J.H.00-x)'-^7ri=100'l7-i,X

100

also X
\ d dr__J_

n' - l n" — 1

d

51. Brechungsexponer.ten von Gasen und Dämpfen...
(Mascart.)

Der Brechungsexponent eines Gases ist proportional dem
Vol. Gew. desselben; proportional dem Druck in den Fallen,

in weichen das Gas dem JVIariotte' sehen Gesetz folgt.

a ist der relative Brechungsexponent, d. h. die brechende
Kraft eines Gases bezogen auf Luft als Einheit bei 0" für die

Gase bei 12® für die Dämpfe, b ist der absolute Brechungs-
exponent, d. h. die auf eine Teuiperaiur von 0® und einen

Diuck von 760 mm berechnete brechende Kraft.

Stoff n
1

1,00

l 0293
Stickst ofl . . 1,0172 0298
Sauerstoff . . . 0,9245 0271
WasBorsvoff 0,4710 0139
Kuliurioxyd . . . l,144r> 0335
Koiiluiioaure . . 1,5527 0454
MtckbtufToxytlul . . 1,762<J 0516
Stickatuffu^} d . . 1,Ü1B4 0297
Schweflige Skuru 2,4038 0704

2,8070 0822
0,88 0257

Chlor 2,63 0770
3,85 1127

ChlorwasoerstotT . . l,.o2 0445
Brouiwa«»arBtofT . i,y5 0571
JodwiMseritofT . . 3,10 0907
CyanwMMArBtolT . l,4i) 0436
SchwefelwusBarstuft 2,12 0620
AintiioDiak . i,2y 0377
PhosphurchlorUr . . 5,92 1733
Schwefelkohlenstoff. 5,05 14-78

1,51 0442
Aetbylen .... 2,46 0720
Acetylen .... 2,075 0607
Allylen . . 4.04 1182
Prupyiea . . . 3,81 1115

Stoff a

Amylen . .

Amylwasserstotl
UuDZOl . .

.Methylchlorid .

Methylbromid .

Methyljodid
Methyicyanid .

Cliloroforin . .

Chlorkohlen«tofr,CCl^
Esiigsauremethyl»

üther ....
Methylalkohol
Methyliither
Aüth\ Iclilorid .

Aüthylbromid .

Aothyljodid . .

Actliylenclilorid .

Anieisensäureuthyl
iitiier

Kssigsäureäihylather
Authylalkohol
Aethvläther
Aldehyd . . .

Aceton . .

Allvlchlorid

5,76
5,82

6,20
2,96
3,28
4,33
2,64

4,98
6,05

3,87

2,12

3,03

4,01
4,16
6,47

4,82

4,05
4,79
8,01

6,25
8,76

8,74
4.91

1,00

1686
1703
1815
0876
0960
1267
0773
1457
1771

1133
0620
0887
1174
1217
1601
1408

1185
1402
0881
1507
0808
1095
1437
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52. Geschwindigkeit des LIcIttee.

Nach directen MesBungea ohne Zuhüifbnahme astronomi-

icher Erscheinungen iet dieGe8chwindi?l':eit des Lichtes bestimmt:

?on Fizeau (1849) mit: 315000 km in der Secunde
von FoiicauU (1862) mit : 298000 ^ ^

von Cor nu (1874) mit -.300400 » „ .

on Miohelion (1879) mit : 299820 „ » .

Für gewOJmlioh werden 299000 km »ngenoBmen.

88. Hetll8keit iw eliueliieii Bezirke des SemntpeetniM.
(Naeh Tierordi)

Wird dieGesammiliohtst&rke des So nnen&pectrame»100000
gesetzt, 80 kommen auf die einzelnen Haaptbezirke naoh Mass-
gabe ihrer mittleren laehtetilrke und ilirer Breite folgende

Antheile.

8peotralbeurk Liohtetarke

A—a 72
a—B 1Ö92
B—0 4114
C—D 288957

Speotralbezirk Lichtstärke

D—B 478644
E—P 186143
P—G 39190
G~H 4383

54. Vertheilung der Farben im
(Xaoh J. B. Listi

Braun

Eoth

Orange

Gelb

Grttn

Cyanblan

Indigo

Violett

Lavendel

Grenze
Mitte

Grenze
Mitte

Grenze
Mitte

Grenze
Mitte

Grenze
Mitte

Grenaa
Mitte

Grenze
Mitte

Grenze

Mitte

Grenze
Mitte

Grenze

Sonnenspectrum.
ng.)

InMOlioTiBtcl ein«tmi
. 811.1,8

. 76ö,6

. 723,4

. 683,2

. 647,2

. 614,9
. 685,6
. 569,0
. 684J
. 612,4
. 491,9

. 473,0

. 455,6

. 439,2
. 424,0
. 409,9
. 396,7
. 384,3

. 372,6
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55. Mischungstabelle für prismatische Farben
nach Helmholtz.

Wo sieh die verticalen und horizontalen Colnmnen
tchneiden, ist die Mischfarbe angegeben, welche übrigens

immer bei verändertem Mischungsverhältnisse durch die in
der Sprectralreihe dazwischen liegenden Farben in jede der
beiden einfachen Farben der Mischung übergehen kann.

Both
Orange
Gelb
Grüngelb
Grän
Blauf?rün
Cjaublau

Violett IJndigbUu

Parpar
dk. Rosa
WS8. Bosa
Weite
was. Blau
Wasa. Rlaa
Iiidigblaa

dk. Boea
wis. Rosa
Weite
W88. Grfin
Wass. Blau
Wage. Biau

Cjanblau |Blaagrttn

wse. Bosa|Wetei
Weiss wss. Gelb
wsa. Grill) W88. Grün
WB8. OrUn| JrtLn

i:iaagrtUi

Grün

0»lb
Gelb
ixttogelb

GrttDgelb

Goldgelb
Gen»

Gelb

Otangt

Die Misohang zweier Malerfarben gibt ein ganz
anderes Resultat au die Mischling gleichbenannter Farben
des Spectmms. Nur bei letzteren findet die Misohnng naeh
der angegebenen Tabelle statt Z. R. Roth nnd Violett geben
Pnrpor, oder Indlgoblan nnd Gelb geben Weiss.

56. Schwächung des Lichtes durch verschiedene Gläser.

Wie viel das Licht an optischer llelli^^keit beim
Durchgang durch Gläser verliert, zeigt folgende Tabelle;

GlftMort«
Dicke d. GImm Lichtverluet
in Geotim. in ProeentMi

0,15 4,2

0,3 8,6

0,3 i:^o

0,3 1 3,0

0.15-0,3 50—60
Visirscheibe 12,5—17
0,12 51

0,15 82
' 0,25 90
0,15—0,3 60-70

[

0,15 97

Deutsches Fensterglas . . . .

Krystallglas

Doppeltes deutsches Fensterglas

Enjzlisehes Crownglas . . . .

(rrobes mattes Glas . . . .

Fein mattgeschliffenes Glas . .

Oranffe.irelbos Glas

Grünes Fensterglas ....
Tief rothes Glas

Milchglas

Transparentes Poreellan . • .
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48 TftbeUen.

Der Verlost des Lichtes an photographiselier Wirk*
•avkeit durch Glas schwankt sehr mit der Qualität dei
letzteren. Schwach granliches Glas schw&cht die lichtwiikong
oft 2 bis 4 mal mehr als reines weisses Glas.

Z.B.: Bei einer Glassorte von 5 mm Dicke gingen

bei einem Einfallswinkel von 60® von
chemisch wirksamenLichtc verloren . 29 Proo.

bei einer etwn^ irrünlichen Giassorte . . 52 „

Tn der Ronol betragt der photographis( hf> Lichtverlust

bei senkrecht eintallendeu Strahlen S bis 10 Proo. pro l mm
Glasdioke.

87. Dorchliealgkeil versehiedener StolTe für WSmiMtrikleii.

Die Wärmestrahlen werden ähnÜoh wie die Lichtstrahlen

ahsorbirt, refleotirt eto. Manche E6rper lassen die Wftnne-
strahlen leicht durchgehen (s. B. Steinsalz), andere ab-
forbiren sie. Hierftber gibt folgende Tabelle Anfschlnss.

Die Differten/, der Licht- und Waiiuestrahlen zeigt sich

sehr deutlich 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 Licht-

strahlen, während alkoholische Jodlösung die leuchtenden

Strahlen absorbirt, aber die Wärmestrahlen durchdringen lässt.

Farblosem Steinsalz .

Flussspath

Flintglas

Spiegelglas . . . .

Isliindischem Kalkspa h
Bergkrystali ....
Oitronensiure . . .

Alaun
Candiszuoker ....
£is

PlAtten TOB

. • 67

39
38
11

9
8
6
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56. Wirkung von Reflectoren auf die Helligkeit des Uchtes«

Die Quantität des refleetirten Lichtes hängt nb vott den
üeigungswinkdi der Spiegel gegen die Lichtstraiileii.

Setet man die Helligkeit der LiofatqQelle ...» 100
80 reflectirt ein QueekeilbeiF^piegel unter einem
Winkel von 45^ vom aoffailenden Lichte . . « 85

Ein Quecksilberspiegel unier einem Winkel von
25^ nur ««60

£in weisser Papierschirni (von 26 cm Seitenlänge

15 f-m Entfernung von der i^^iamme, unter

einem Winkei von 45"^) ==-40
Ein weisser ebener Papiei ^chlrm i^bei senkrecht auf-

fallenden Strahlen) «80
Ein cylindrischer weisser Papierschirm (15 cm

Badins, 90 om Höbe) refleotirt « lOB

Darnus ergibt sich, dass man durch Anwendung von
Reflectoren die photogni]"hiRehe Wirksniiikeit einer Lichtquelle

leicht auf das 1^/^^^^^^ Doppelte und darüber steigern kann.

€6w Tatielle über die Abnahme der Leuchtkraft pboeptioret»

cirender Farbe ^Schwefelcalcium).

Die Daner des Leuchtens nach empfangenem Liohtein«

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

Die Schnelligkeit der Abnahme wächst mit der Zunahme der

Temperatur und int grösser in den ersten Secunden nach der

Insolation als später. Nach BeL-querel war die Intensität

des Leuchtens von blauem Calciumi?ii!tid nach der Belichtung:

l^ach 0 See. 1,00000 nach 545 See. o.oor,280

0,76810 » 700 „ (1,00 lnR2

. 75 „ 0,34883 n «30 „ 0.00HO84

n 125 „ 0,02(;752 n 1110 ^ 0.002586

n IVO 0,0178^)9 n 1305 „ 0.(Mni)i^6

0,011744 1o2o
ff

0.001730

• 420 „ 0,007 7(i5 « 1725 ^ 0,001388

4*
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TaboUes.

60. VeriiMt an Licht ImI der Reflexion deeeelben von elMr
spiegelnden GlaofliGhe.

(Naeh Dr. Stolze.)
Wenn ein Liehtstirahl ans der Luft auf eine polirte Glas-

fläche fällt, so wird nur ein Theil desselben gebrochen, der

Best aber reflectirt, und zwar findet dies in am so iiöherem

Masse statt, je schräi^er der Lichtstrahl auffällt. Ist sein

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

fläche, so wird nur ein sehr geringer Thcil (noch nicht ^/ly)
reflectirt, was zu veniachlässigen ist; wahrend ein hori^^onial

kommender Strahl als ganz reflectirt betrachtet werden muss.

In der folgenden i^^belle sind die annähernden Proeent-

sätze (M"/o) des Ltehies gegeben, welche f&r gewisse Ein&lls-

wlnkel (e) Yon einer spiegelnden Crlasflftohe zarttekgeworfen

e Grade e Grade

10 1,5 45 2y,3

15 3,4 50 35,7

20 6,0 55 42,6

25 60 50,0

80 13,4 65 67,7

35 18,1 70 65,8

40 23.3 75 74,1

61. Tabelle über den Lichtverlust hei der Reflexion von
Spiegeln aus verschiedene Materials und jenem in Linsen«

Objectiven.

Gegenstaad
Hei ijiceit

I
LichtTevliut

ia Prooentea

Direcies Lieht

Silberspiegel ,

Glasspiegel mit Quecksilberbele

MetallSpiegel
35'"

Objectiv (Fraunhofer)

g

42"

21^
21"

Crownglasprisma 50" Öffnung .

Objectiv (Steinheü)

100,00

91,08
76,60

67,18

0,0

8,9

23,5

32,8

76,00 24,0

86,67 13,3

77,00 23,0
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' es. Tabelle Bber die optfoohe Helligkeit vereeliieileMr

LlehtiiHelleii.
Kerzen

lllectnsches / Bogeülicht: gewöhnlich . . 200 bis 400
Licht einer I eventuell bis . 1300 bis öOOO
DyiiniiJO-

I
Glühlicht; Edison- oder

Maschine l Swan'sche Lampe 10 his 20
Licht von 40 Groye*8chen Elementen . • 360

„ »48 Bnnsen^Bchen Elementen . . SSO
Kalklieht ans Sauerstoff und Leuchtgas bei

gewöhnlichem Draek ...... 23 bis 90
Kalklichc unter 3Vs Atmosphären Dnick « 790
Brennendes Magnesium (mittels Draht von

0,297 mm DurchmesJ^er) . . . . , • 74
Masnesi umlicht von stärkerem Draht . • 100 bis 20(j

Oellampe 10 bis 11
^ mit Sauerstoff angefacht ... 60

Leuchtgasflamme im Fischschwanzbrenner . 6 bis 10

„ im Argandbrenner ... 16 bis 17
Petrolenmlampe, FJachbrenner 5 bis 5

„ Bandbrenner(lömmDnrehm.) 6,5

„ „ (2ömmDnrohm.) 14
Siemens' Begenerativ-Rnndbrenner ... 90 bis 100
Normalwaehs- oder Paraffinkerze .... 1

Talgkerze 0,7 bis 0,9
Sonnenlicht hat die Helligkeit von ungefähr 60,000
Vollmond nur \'mm) oder ^Imm Helli^oit

von jener des Sonnenlichtes.

€3. Tabelle der LieMatirke vee electrleoheei Lichte bei

verecbledeier Stronetürke und deeeen phetegraphleober
Wirkung.

(Von W. de W. Abney.)

Wenn man die Zahl der Becher einer Batterie (z. B.

Grove'sche) variirt, so variirt dumit auch das Licht ent-

sprechend der hyperbolischen resp. parabolischen Zunahme.
Inm TerhSltniss, m welebem die optisohe und ohenisohe
ÄitensitSt einer GlQhlampe bei wachsender Stromst&rke lU*

Lniut ist aus folgender Tabelle ersiehtHoh.
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»2 Tftbellea.

Zftbl d«r Becher
Lichtstarke

In Norm:»]kernen

'— .1

Photograpliische

12
U
16
18
20
22
24

0,132

0,36

1,17

2,44

3,84
6,85

1038

unmessbar
0,35

1,61

5,84
12,93
36,45

86,60

Die Glühlampe hatte 10 Kerzen Lichtsttrke bei nonniJer
Aii'^iintzinig. Starke Ströme zerstörten die Lampe schnell.

880 Glühlampen ohne Eeflectoren in 1 m Abstand vom
Modell haben denselben photographischen Effect wie Himmels-
lieht. Da an trüben Tagen das Lieht meist selten weni?rer

als ein Zehntel seiner normalen Intensität hat, so lässt sieh

mit 38 Glühlampen bei 1 m Abstand schon im photographischen
Atelier arbeiten.

64. Pbotofiraphlsche Wirkung von elektrischem Lfett
und Himmelslicht.

(Phot. Mittheil. Bd. 20, S. 39.)

Bei vergleichenden photographischen Aafiiahmen Yoa
Zeiehn^n^:en i?t die Exposition:

Im electrischen BogenJieht von 1800 Kerzen
Helligkeit, Entfernung von ^2 ^ Aa-
wendunsr eines weissen Refleetors ... 6 Minuten

Im diffusen Himmelslicht 2Va »

In der directen Sonne 40Secund.

Eine andere Tabelle gibt Prof. Vogel betreffe derBepro*
dnction von Gemälden. Es ergibt sich in Bezug aaf die
günstigste Belenchtung für die Aufnahmen folgende Reihe:

1) Sonnenlicht wirkt ungefähr 8 bis 14mal stärker als das
Licht des heiteren Himmels.

2) Electrisehes Bogenlieht (6 Lampen zusammen 7000 Kerzen,

Abstand 1^/2 m, mit weissem Rotipetor') wirkt 4 mal
stärker als das Licht des heiteren Himmels im November.

3) Dann iblgt heiterer Himmel mit weissen Wolken.

4) Blauer Himmel.

5) Getrübtor Himmel (welcher oft nur den zehnten Thell

der Wirkung des wolkenlosen Himmels fibt).
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66to Tabellen Bber die SchwankunsM der chemischen UoU*
stärke tu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten.

Dr. Holetschek Teröffentlichte in einem längeren Anf-

eatze in der „Phototrraphisehen Correppondenz", Jahrg. 1877,
pag. 53, (s. auch Ed er 's Ausfuhr] irhos Handbuch der Photo-
graphie- Bd. I, S, 78) für Wien uikI Orte gleicher geogra-
phischer Breite berechnet© Tabellen für di« ehemischen
Wirkungen des Lichtes auf eine horizontal liegende Flikihe^)

saTeiBohiedenenTages- undJahreszeiten, wobei ein ganz wollcen-

lossr Himmel Toraas geseilt wird. Die betreffeaden TabeUea
sind:

Tabelle I für ohemische Lichtstärke des blauen Himmels*
lichtes.

Tabelle II fta ofaemiscbe Licbtstirke des Sonneii*» and
Himmelsliobtes.

Tabelle L Ciieutische Lichtsärke des blaaen
Himmelsliohtee.

Vormit tag

IS*» 10^ 9h 8h 7h 5»^

26,58 85^ 2230 16,42 7,41

to. Febraar 32.22 31,43 28,93 24,14 16,31 5,13

SO. März 36,23 35,77 34,10 30,65 24,64 15,32 2,78

fil. April 38,07 37,90 27,13 35,12 30,99 24,14 14,18 1,64

22. Mai 38,.3<) '36,85 33,98 28,nr 20.62 10,23

SI. Jani 1 3H.27 38,30 3«,1Ö 37,27 34,77 30,06 22,75 13,14 2,07
»1 JuU ' 38,29 38,02 36,85 33,98 28,66 80,62 10,28

21. AoguBt i 38,07 j 37,90 'M 18 3.0,12 30,99 24,14 14,18 1,64

23. Septtjmber 35,77 34,10 3Ü,r.5 24,64 15,33 2,78 z21. Octuber 32^2 31,-13 28.!»3 24,14 10,31 5,13

21. November 25,53 22.30 16.42 7,41

SL lleeember 23,63 22,57 19,14 12,90 9,48

iah
1

1" Sh 4h 5'» (>'• 7^

Nachmittag

1) VSr «Ine Tertlkale Fläche gestalten sich die Wirkunt^en bei allen

8onnenbnhe>n. die kleiner nl'« Ifi'^ sind, ^^ünstiger und fiudet die» während
der gaD»eu VViutertxoit »tatt, augserdem auch in den Morgen* und Abend«
ilHiidiB.
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54 Tabellea.

Die Tabelle för blaues Himnielslicht hat bei allen Be-
lioktungen im Schatten Geltung (bei Aufnahmen im Atelier,

bdm Copiren im Schatten eto.) ; die Tabellen fiir die Summen-
Ü^rlrong des Sonnen« und Himmdeliehtes, dort wo im Freien,

im Sonnenseliein gearbeitet wird (Copiren in der Sonne). Die
besonnten Stellen einer Landschaft sind dem oombioirten Ein-
flüsse beider Liohtarten unterworfen, die im Schatten befind«

liehen nnr dem des blanen Himmelsliohtes.

Tabelle IL GemeinsohafIL Wirkungen des Sonnen«
nnd Himmelsliohtes.

tl. Januar
80. Februar
20. März
21. April
22. .Mai

21. Juni
21. Juli
21. AlTJ-TT^f

23. Septeutber
Si. Ootobar
21. November
Sl. December

Vormitta er

13h

65. 7H

98,48
131,.%
150,07
1.55.70

160,07

131,3r>

98,4S

65,76
39,80

21,03

36,50
61,24

126,07

iöo,6<;

IU,94
126,07

93,41

61,94
3n,.i0

28,38

10*»

27,71

49,02
78,.')5

110,64

129,87

135,94

129,87

110,64

78,55
49,02
27,74

21,38

ah

Sh

17,22

32.41

57,09
87.OS

int). 37

112,89

106,37

87,08

57,09
88,41
17.22

13,01)

7,41
17,07
38,82
:)SM
77,63

84,03
77,63
.58,86

33,82
17,07

7,41

3,48

7^

5,13

15,79
32,41

47,90
54,17

47,90
32,41

15,79

5,13

6h

2,78
14,43
24,12

18,81

24,12
14,43

2,78

6

1,64
10,?3

13,26

10,23

1,64

8,07

1^
I

8*»

Naohmittftg

Der Qebrauoh der Tabellen ist einfaoL Ezponirte man
z. B. am 22. Mai nm 8 Uhr Morgens für eine sonnenbeleuchteta

Landsehaft 2 Secnnden und erhielt ein gut exponirtes Negativ,

80 muss man unter gleichen Umständen Mittags 1 Secunde
belichten. Es ist nämlich um H Uhr die chemische Helliakeit

= 77,f7.8, mn 12 Uhr = 150,07 (Tabelle TH also \in-(ifrihr

dop] eil Bu gross; demnach muss die Expositionszeit ungefähr

die Hälfte betragen.

In diosor Tabelle sind die Schwankungen der Helligkeit

durch die Wittel 11 ligsvcriiciitnisse nicht berücksichtigt, sondern

nur wokeniose Tage angenommen.
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e
9

1 IS-? «lag

4

Ö, t>57

f

8
f

Ii, 3u"
f

1«

flt,
627^

f

f

f

64

00

5 2-3 tsc «- i >
C 9

5
J

9

c
9

's

«2

66. Belichtungszeiten für verecliiedene Gegenstände und
Ob|eetiv. (Nacli Bnrton.)

Iii
o © S p * . p ^
äs: «

8 s M S M S St M s M S M S

Viao Ve - 10 10 2 1 — 4

% — 20 20 4 2 — 8

v*, % — 40 40 8 »/• 4 ~ 16

1 1 20 1 20 16 8 — 32

V,0 Vs S 2 40 2 40 82 16 1 4

Vä 5 20 5 20| 1 4 5V3 82 2 8

8 10 40 10 40' 2
•

8 loVt 1 4 4V4M

16 "-
1

4V4 St 21 2 8V1 »

51/-; 3-2 (40 _ 42 n 42 4 16 17 •

Y= Brünnweit«3 de» Ubjectives. S — Secunde. M — Miiiut«. St ^ Stunde.

Landschaften werden bei bonneulicht nin- hnlH so hinuc» ox^cMiirt,

als im hellen zerstreuten Licht, dagegen bei trübem Wetter
dreimal so lang als im letzteren Falle, Morgens oder Al«on»js,

d. i. im Sommer vor 9 oder nach 4 Uhr, im Winter vor

11 Uhr oder nach 2 Uhr, moss man doppelt 80 lang als zu
Hittag exponiren.

Ein Beispiel wird den Gebrauch dieser Tabelle klar

naeken. Han benutzt z. B. eine ein&ehe Linse von 16 cm
Brennweite und eine Blende von 1 cm, so betrügt die Blenden-

f
^Jffnung den 16tenTheil der Breunweite = 777. Man gehe ia

£ Ib

die 1. Golumne bei ^ ein und exponire auf eine LandsehafI

mit dichtem Baumschlag im Vordergrund 2 Secunden, falls

das Licht gut war und man um die Mittagszeit arbeitete.

Kimmt man eine Blende von Vs ^n^> ^ erhält man
32'

das gibt 8 Secuadeu Exposition. Hier ist vorausgesetzt, dass
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56.

man Platten von 10mal grösserer Empfindlichkeit als nasse

Platten benützt. Die von dfiitschon Fabrikanten verkauften

sind sjewöhnlioh nur 3—4 niiil empiindiieher als nasse Platten;

mit bolchen niiiss man 3 mal länger expouiren.

Da es beim Gebrauehe dieser Tabellen vor Allem darauf

ankommt, dae Yerhaltniss vom Blcndendurchmesser zur Brenn-
weite sofort zu kennen, so soll diese Zahl anf jeder in Ver«

wenduDg Ptohenden Blende eingravirt oder in anderer Weiso
notirt sein.

Findet man die genannte Yerhältnisszahl in der 1. Columno
nicht vMlig genau, so nimmt man dazwischen liegende Zahlen,

auf deren Genauigkeit nicht sehr viel ankommt.

67* Bolichtungszeiten für verschiedene Gegenttände bei

trübem und hellem Wetter.

Bequemer, aber weniger voiiständi;;
,

gibt nachstehoiide

Tabelle von Darval die fiir gewöhnlich zu benützeudeu

Be'ichtuDgszeiten.

Bezeichntmg des Gegen«tandM

Sonn«
Zerstreu-
tus Licht

Trübes
Wetter

Tagtiber

M

orgen
Abend Tagüber

^ 9

TL <

Panoramische Ansieht 2 2 4 6

Wie vor, jedoch mit grossen La«braa<:«en l 4 4 8 12

Ansicht mit Vordergrund und hellen

2 4 4 8 12

Ansicht mit \'ordorgriind und duiikleu

3 c 6 12 18
Waldpailien, dunkle besehattete Flvssufer 10 20 2ö 40 60
Lebende Objeote, Portr&te und Gruppen

4 8 12 24 40
Wie Tor, jedoch nahe einem Fenster oder

S 16 24 48 50
Beproduotton in gleich.Grösse u.Vergrösse-

rongen vonPhotographien, Stieben ete. 6
1

12!
1

12 24
1

80

Anmerkung. T«fffQber r«ebo«t man im Sommw tob 9 bte 4 ülir,

Im Winter von 11 bis 2 T'' r E« ist anzurathon, im Sommer nicht Dach
0 Uhr, im Winter nicht nach 4 Uhr xa arbeiten, wegen der nOthig
werdenden langen Expositionsxslt. Dieie Ziffern geben nicht Secunden
kn, tondorn sind bloss Verliältnisszahlen für die verschiedenen Belichtunga-
»eiion Bei Aplanaten mit kleinster Blande sind Hif^e Ziffern bei wenig
emptiuclijchen Trockenplatten ~ Socunden der Bttlicktuiigs^eiti liir

«lapündUcbo Plalton iiobuo mfto don TSevttA ThtlL
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Tabelle «ber «• LleMtmpftwIlteMwit vtrMMedMtf
photiiniiiMieher MelMei.

Methaden. ptiudliohkeil
bei

I«g«»Uclift.

Miste Jodbromoollodionplatte nii EiMnvitriol-

Entwiekler

Collodion-Trockenplatten mit saurer fjro-Eai-

wickiung

Cuilodion'Trockenplauea mit alkalischer £at-

^ widclwig

Bronsilber-O^lodion-Emulsion

Dagüerreotyp-Platlen

{Etsenoxalat-Eatwiekler \

oder alkalischem Pyrogiiliolf

Ctüorsilbergelatine mit Eisencitrat-KutWickler . .

(BsILumpenUdtt istCborsilbergelatins noeb viel

mebr uneiDpfindlieh m Veigleieb mit firom-

silbengelatine.)

Gbiomat-Q^latiAa (PigsasiM|Mipigr) ......
Gesilbertes Chlorsilberpapier mit Grallas-Entwickler

Geeilbertes Eiweisspapier (direetes Copiren). . .

bis «/»

% . V«

Vw . Vw

3 .30

Vt . 1

Veoo wVsooa

VlOD » V8f»

II
I

bis

liom
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58 Tabellen.

69. Tafeln nebst Erläuterungen für die photograpliiecJie Praxis

in Bezug auf die Objeciive,

Ton E. baier.

Man musB sehr oft, ausser der Brennweite des Objaotlfse

wissen:

1) welches die Grösse des Bildes sein wird,

2} die Entfernung vom aafzunebmenden Gegenst&ndSi

B) Die Länge des Auszuges der Camera.

Sind Ton diesen Gri^ssen zwei bekannt, so kann man ^e
anderen berechnen.

Die erste Tabelle gibt das Verbaitoiss des Bildes kiub

Gegenstand fttr eine gegebene Gr<{sse, welebe das Bild

babeu soll.

; « ü
_ m

s * g w o CO flj ? *
ji * ©

«
s

n
.« e «

d
M OQ

c o « o.

-E-a
« V S

TO

^c
C ^

ai

T X S
H H!

r: :

^ .

—

s s o

Vi 17 )0 nun 210 mm so mm ti tiitn

i:7'> 105 44
583 " 70 39
437 «• 68 SS

ft
42 29

29i 1) 36 1» S5
860 fl 80 » SS
219 26 19

194 • 1» Vi« 18
176 n Sl r 16
117 ft u n '/140 IS IV2 „
«« n 11

T"
11 IVSH

70
6S 1. 1 9

» 10
s 1 t»

Will jnan sum Beispiel ein Porträt machen« dessen Kopf

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

hältniss des Bildes anm Gegenstände Vs i^t- Handelt es sich

um eine Ansiebt, worin Personen in der Grösse Ton 11 mm
ersebeinen sollen, so finden wir in der gleichen Tabelle das

Verhältniss von
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Bit W»bl d«r 6r6rae «ibm Mshdm ttlt Mmw y&rä Melk,

wo 60 sieh um Monumente oder Ansichten handelt, oft nützlich,

im im Voraus zu bestimmen, ob man ein irewisses Monument
oder Tenain ganz auf eine gegebene Platte bringen kann;

mit Benutzung eines Gehi\lfen kann durch Schätzung bestimmt

werden, wie vi«l mal das finglieke Gebäude ete. höher ist^

als der Mann.

Die zweite Tabelle enthält die Entfernung des Gegen«

Standes von der Linse, den Abstand des Bildes auf der

Tisirscheibe von der Linse, die Brennweite und das Grössen*

Terhälfiiiss des Bildes.

Die erste verticale Columne enthält die Brennweiten.

Die zweite vertieale Golnmne, welche am Kopf die Bmoh*
tfthl Vs his Vsoo trägt, gibt für dieses Yerhältiiiss, gegonttber

einer jeden der Brennweiten der ersten Ooinmne zwei Zahlen:

die erste ist die Entfernung des Gegenstandes bis zum Objeotir

(Mitte der Linsen), die zweite diejenige von der Visirscheibe

bis zum Objectiv. Die Summe dieser zwei Grössen ist daher

die Entfernung des Gegenstandes vom Bilde.

Nehmen wir an, wir wollen mit einem OlojeetiT Ton

80 om Brennweite ein Porträt von Ve GrOsse maehen. Man
ündet naob den Bobriken 0^ nnd Vs beiden Zahlen

(oisd-
^^^^^ bedeutet, dass die Person 2 m 10 om vom

ObjeetiT entfernt sein mass; die untere Zahl bedeutet» dass

Sie Länge des Camera•Auszuges 85 cm lang sein mnss.

Oder eine andere Aufgabe ist folgende: Wir haben einen

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

wünschen ein Porträt in */ß Grösse und frajren nach dem an-

zuwendenden Objectiv von der längst möglichen Brennweite.

Wir gehen in die Rubrik Ve kommen zur Zahl 4,5;

dieser entspricht in der Horizontalen links die Brennw^ta

iron 50 cm.
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60 T«b«llM.

••I
Bedaotioni - VerhältniM.

Vi 1% I
/.

I V« [
v.

I
/.

1
V,

I
V.

I
'k

I
Vu,

I '/»
I

'/» j V« I V»

!

Abatond dM 0«gOMtaadM «ad BUdet Tom optMiin HtimlpmH«.

0,75 'o,90 1,05
0,19 0,18 0»18

1,00 1,20 1,40
0,25 0.24 0,23

1,20

0,t7

1,60

0,23

A Ift/'Ö»^ 0,30 0,40 10,50 0,60 0,70 0,80
"«^"V.0,t0 0»15 0,18 0,13 0,12 0,12 0,11

0 15^^'^^ 0,45 0,60

A ofti 0,60 0,80

^•*"V0,40 0,80|0,27

0 25/^'^" 0,"-^"l.'^<' 1,25 1,50 1,75 2.00
» V0,50 0,38 0,33 ,0,31 0.30 10,29 .0,29

.

1.20 'l,.5o! 1,80 '2.10 '2.40'

0,90

0,11

1,35

047

il,80

10,23

),70

r.90

0,45

1,05

0,53

1,20

0,00
0.45(1

C.55Q>

0^o(J;

.0,90 0,68

1,00

,10

1,20
1,20

1.80
30

1,35

1,60

,00 0|75

1,65

10 0,83

0,40 ,0,38

1,40

0,47

1,60

0,53

1,80

0,60

2,00
0,67

2,20

1,75

0,44

2,00

0,50

8,95

0,56

2,50

0,63

2,75

1,80

0,90

1,95

0,98

40
,40

I

0,73 0,69

2,40

0,80

2,60

3,00

0,75

3,25

0,87 0,81

0,75(J;^0

1,60

2,10 2,80

1,05

2,25

,601,18

2,40

,601,80

fi R»i<'1.70 2,55

' 1,80^2,70

80

^(1;9^

1,35

2,85

1,43

0,98

3,00

1,00

3,20

1,07

3,40

1,13

3,60

1,20

8,80

1,27

8,00i3,00 14,00

',00|l,ö0|l,33

3,50

0,87

3,75

0,36

2,10

0,42

0,35

2,45

0,41

0,34

2,80

0,40

2,4012,80 3,20

0,94 0,90

4,00

1,00

4,85

1,06

4,50

1,12

4,75
1,19

5,00

1,25

0,48

2,70

0,54

3,00
0,60

3,30

0,66

3,60

0,72

3,90

0,78 0,76

4.90

0,82

0,47

3,15

0,53

3,50

0,58

3,85
0,64

4,20

2,25

0,28

2,70

0,34

3,15

0,39

3,60

0,46 iO,45

3,60

0,51

4,00

0,57

4,40
0,63

4,HO

1,00

0,11

1,50

0,17

2,00

0,89

2,50

0,28

3,00

1,10;

0,11 i

1,65

0,17

0,80

0,88

2,75

0,88

3.00

0,70 0,69

4,551.5,20

4,20

0,84

4,50

4,80

0,98

5,10
1,02

5,40

1,08

5,70

1,14

6.00

5,25
0,88

6,60

0,93

6,95

0,99

6,80

1,05

6,65

0,74

5,60

0,80

6,00

0,86

6,40

0,91

6,80

0,97

7,20

1,03

7.r.o

4,05

0,51

4,60
0,66

4,95

0,62

5,40

0,68

5,85

0,73

6,:^0

0,79

6,75
i

0,841

7,20

0,90

7,65

0,96

18,10

1,01

0.33j 0,33

3.501 3,85
0,39' 0.39

4,00 4,40

0,44 0,44

4.50| 4,95
0.50! 0,.50

5,00 5,50

0,56 0,66

5,50 6,06

0,61 0,61 0,69

6,0n' 6,60 9,60

0,66 0,66' 0.64

6,50 7,15 i
10,40

0,72 0,72 0,69

7,00 7,70 11,20

0,77; 0.77! 0,75

1,601

0,ll|

2,40

0,16

8,8U

0,81

4,00

0,87

4,80

0,32

5,60

0,37

G,40

0,43

7,20

0,48

8,00

0,63

2,1»^

0.11

:

2,60

0,10

3,15; 3,90

0,16 0,16

4,20
0,21

5,25

0,86

6,30

0,32

7,35
0.37

8,40

0,42

9,45

0,47

10,50

0,68

3,10

0,10

4,65

046

6,20

0,81

3,r>o

0,10

5,40

0,16

7,20

0,81

0,68

5,20

0,21

6,50 7,75' 9,00

0,86| 0,26 1
0,86

7,80 9,30 10,80
0,31 0,31 1

0,31

10,85
i

12,609,10

0,36 0,30

10,40

0,41

11,70
0,47

13,00

0,68

8,80 11,56 14,80 17,05

0,67

12,00 15,60

0,63; 0,62

13,65 16,90

0,68 0,68

12,40

0,41

13,95

0,47

15,50

0,62

0^7

18,60

0,62

20,15

0,07

8,55

1,1111,09,1,07

7,00 8.00

l,2üll,17ll,14

9,00

1,13

7,50 8,28 12,00 15,75

0,83 0,83 0,80 0,79

8,00 8,80 12,80 16,80
0,88 0,88 0,88 0,84

8,60 9,35 18,60 17,85

0,94 0,94 0,91 0,89

9,00 9,90 14,40 18,90
0,99 0,99 0,96 0,95

9,50 10,45 15,20 19,95

1,05 1,01 1,00 0,90

10,00 11,00 16,00 21,00

1,07 1,07 1,05 1,04

14,70 18.20 21,70

0,74! 0,73 0,72

19,50

0,78

20,80

0,83

22,10

0,88

0,94

23,25

0,77

24,80 28,80

0,83

0,88

23,40 87,00

26,36 30,60

0,93

24,70 29,45

0,98 0,98

26,03 31,03

1,041 1|03

0,36

14,40

0,41

16,20

0,46

18,00

0,61

19,80

0,67

21,60

0,68

23,40

0,67

25,20
0,78

27,00

0,77

0,8t

0,89

88^
0^
34,80

0,98

36,00

Ii»
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BS

BedaolioiiB- V^rii&ltiilM.

V«
I
V«

I
Vio

I
Vm 1

Vto
I
V»

1
V»

I
Vioo

1
Vi»

I
Vj«

I
Viao | Vuo 1 V»

Abtltiid dM OcgmitaadM vnd BIMm tob epUielMii MltttlpaM«.

d,10

0,10

•45

18,20

Ml

0^

4,60

0,10

MO
0,15

0,S0

6,10

0,10

7,65

0,15

9,20 10,20

0,20

11,50 12,76

0,26

12,30 18,80
0,81 0,31

0,86

15,30

0,31

6,10 7,10 8,10

0,10 0,10 0,10

9,15 10,65 12,15

0,15 0,15 0,15

12,20 14,20 16,20
0,20 0,20 0,20

16,26 17,75 20,25

0,25 0,25 0,25

18,30

0,31

21,30

0,30

14,35 16.10!l7.85'21.35 24,85

0,36 0,:i6| OMQ 0,3<)! 0,36

16,40,18,40120,40 24,40

0,41; 0,41 0,41

18,45 20,70 22,95 27,45
0,46

S0,50 23,00 25,50
0,51

12,55

0,66

24,60

0,62

26,65

0,67

0,46

88,70 32,20
0,72

80,75

0,77

82,80

0,81

0,87

0,51

25,30

0,56

27,60

0,61

29,90

0,66

0,72

34,50
0.77

0,41

0,46

0,51

28,05

0,66

30,60
0,61

33,15
0,66

»5,70
0,71

38,25

0,77

0^

0,46

30,50

0,51

33,55

0,56

36,60
0,61

39,65
0,66

42.70

0,71

45,75

0,76

28,40
0,41

3i,y5

0,46

35,50

0,51

89,08
0,56

42,60

0,61

46,15

0,66

24,30

0,30

28.35

0,35

32,40
0,40

36,45
0,46

40,50
0,51

44,55
0,56

48,60

0,61

52,65

0,66

36,80 40,80 48,80

0,88

84,85 39,10 48,35 51,85 60,35

0,67 e/a

86,90 41,40,45,90
0,98i 0,98 0,98

88,93 43.70

0,97 0,97

41,00 46,00

48,45
0,97

51,00

0,81

0,86

54,00

0,92

57,95

0,97

61,00

1,02 1 l,02i 1,08) 1,02

l'.).70| 56,70
0,711 0,71

53,25
0,76

56,80

0,81

0.8«

63,90

0,91

67,45

0,97

71,00

> 1,01

60,75

0,76

64,80
0,81

68,85

0,86

72,80

0,91

76,95
0,97

81,00

1,01

9,10
0,10

13,65

0,15

18,20

0,20

22,75

0,85

27,80

0,30

31,85

0,35!
I

36,40
0,40

1

I

40,95

0,46

45,50
0,51

50,50

0,56

54,60

0,61

59,15

0,66

63,70
0.71

68,25

0,76

72,80

0,81

77,85

0,86

81,90

0,91

86,45
0,96

91,00

1,01

10,10

0,10

15,15

0,15

20,20

0,20

25,25

0,85

30,30
0,30

35.35

0,35

40,40
0,40

45,45
0,45

50,50
0,51

55,55
0,56

60,60

0,611

65,65

0,66

70,70

0,71

75.75

0,76

80,80

0,81

85,85

0,86

90,90

0,91

95,95
0,96

101,00

1,01

12,10

0,10

18,15

0,15

24,20

0,20

80,25

0,26

36,30

0,30

42,35
0,35

48.40

0,40

54,45

0,45

60,50

0,50

66,55
0,55

72,60

0,61

78,65

0,66

S4.70

0,71

90.75

0,76

96,80

0,81

102,85

0,86

108,90

0,91

114,95

0,96

1
121,00

I
1,01

14,10

0,10

21,15
0,15

28,20

0,20

35,25

0,85

42,30

0,30

49,35
0,35

f)rt,40

0,40

63,45

0,45

70,50

0,50

77,65

0,55

84,60
0,60

91,61

0,05

98,70

0,71

105.75

0,76

112,80

0,81

119,85

0,86

126.90

0,91

133,95

0,96

141,00

1,01

18,10

0,10

84,15
0,15

88,80
0,80

40,25

0,25

48.30

0,30

56,35
0,35

64,40
0.40

72,45

0,45

80,50

0,M)

88,55

0,55

96,00

0,60

104,65

0,65

112.70

0,70

120,75

0,75

128,80

,

0,81

136,85

0,86

144,90

0,91

152,95

0,96

161,00

1,01

18,10

0,10

2745
04»

86,80

MO
45,25

025

54,30

0,30

63,35

0,35

72,40

0,40

81,45

0,45

90,50

0,60

99,55

0,65

108,60

0,60

117,65

0,65

126,70

t

0,70

135,75

I

0,75

,144,hü

0,80

153,85

0,85

162,90

0,91

171,95
0,96

181,00

1,01

20,10
0,10

80,15
04i

40,20
0,00

50,25

0,85

60,30

0,30

70,35

0,35

80,40

0,40

89,45

0,45

100,50

0,60

110,56

0,66

120,60

0,60

130,65

0,65

140,70

0,70

150,75

0,75

160,80

0,80

170,85

0,85

180,90

0,90

190,05
0,95

201,00

1.01
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. VtrkleiRerungs-Tabelle.

Sohelb« Tom mMpnnkto det Objaottras ImI TwgiOmraagtB ote
ruagMi

(Maasse in CeDtimetern.)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1
23 24

1
25

ISftch facli fach fach fach fach fach fach fach fach fach Ifach fach
1

fach

7U

84
6,4

98
7,5

112
8,6

126
9,7

140
10,8

154
11,8

168
12,9

182
u
196
15,1

210
16,2

224
17,2

238
18,3

252
19,4

266
20,5

280
21,5

294
22,6

308
23,7

322
24,8

336
25,8

350
i 86,9l 26,

75
5,4

90
6,4

105
7,5

120
8,6

135
9,6

150
10,7

165
11,8

180
12,9

195
18,9

210
15

225
16,1

240

255
18,2

270
19,3

285
20,4

300
21,4

315
22,5

330
23.6

345
24,6

360
25,7

375
8

80
5,3

96
6,4

112
7,5

128
8,5

144
9,6

160
10,7

176
11,7

192
12,8

208
13,9

224
14,9

240
16

256
17,1

272
18,1

288
19,2

304
20,3

320
21,3

336
22,4

352
23.0

:m
24,5

384
25,6

400

85
5,3m
6,4

119
7,4

136
8,5

153
9,6

170
10,6

187
11,7

204
12,7

221
13,8

238
14,9

255
15,9

272
17,0

289
18,1

306
19,1

323
20,2

340
21,3

357
22,3

374
23,4

391
24,4

408
25,5

425

22,2

396
23,2

414
2 t,

3

432
25,1

450
86,7 i 26,6l 26,6

90
5,3

108
6,4

126
7,4

144
8,5

162
9,5

180
10,6

198
11,6

216
12,7

234
13,8

252
14,8

270
15,9

288
16,9

306
18

324
19,1

342
20,1

360
21,2

95
5,3

114
6,3

133
7,4

152
8,4

171
9,5

190
10,6

209
11,6

228
12,7

247
13,7

266
14,8

285
15,8

304
16,9

323
17,9

342
19

361
20,1

380
21,2

378 399
22,2

418
23,2

437
24,3

456
25,3

475
26,4

100
5,3

120
6,3

140
7,4

160
8,4

180
9,5

200
10,5

220
11,6

240
12,6

260
13,7

280
14,7

300
15,8

320
16,8

340
17,9

360
18,9

380
20

400
21,1

420
22,1

440
23,2

460
24,2

480
25,3

500
26,3

105
5,3

126
6,3

147
7,4

168

109
9,5

210
10,5

231
11,6

252
12,6

273
13,7

294
14,7

315
15.8

336
16,8

357
17,9

378
18,9

399
20

420
21

441
22,1

462
23,1

483
24,2

504
25,2

525
26,3

110
5,2

132
6,3

154
7,3

176
8,4

198
9,4

220
10,5

242
11 ,5

264
12,6

286
13,6

308
14,7

330
15,7

352
16,8

374
17,8

396
18,8

418
19,9

440
21

462
22

484
23

506
24,1

528
25,1

550
86,2

115

1^
6,3

161
7,3

184
8,4

207
9,4

230
10,5

253
11,5

276
12,5

299
13,6

322
14,6

345
15,7

368
16,7

391
17,8

414
18,8

437
19,8

460
20,9

483
21,9

506
23

529
24

552
25,1

575
86,1

120 125 130
5.2 5,2 5,2

144 150 166
6.3 6,3 6.2

168 175 182
7,3 7,3 7,3

192 200 208
8.3 8,3 8,3

216 225 234
9.4 9,4 9,4

240 250 260
10,4 10,4 19.4

" 275 286264
11,5

288
12,5

312
13,6

336
14,6

360
15,7

384
16,7

408
17,7

432
18,8

456
19,8

480
20,9

11,5

300
12,5

325
13,5

350
14,6

11,4

312
12,5

338
13,5

364
14,6

375 390
15,6:15,6

400
16,7

425
17,7

450
18,8

475
19,8

500
20,8

504i525
21,9121,9

528|550
23 22,9

552
24

576
25

600

575
24

600
25

625
26,1 l2(i,0

5

416
16,6

442
17,7

468
18,7

494
19,8

520
20,8

546
21,8

572
22,8

598
23,9

624
25

650
86
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70. Der Gebrauch der Vergrös^terungs- vnd Verkleinerungs*

(nacb C. 8ohwi«r)

ist ein ahnlicher, wie bei der vorigen analogen Tabelle und

wird ftm ielehteeten dureh ein paar Beispiele erünlert

1) Bei einer 6 fachen Vergröeeerung mit einem Objeetire

von 15 Gentimeter Brennweite stehen in den Tabuen die

Zahlen d. h. der Objeetivmittelpankt mnss 17,5 Oenti-

meter von dem Original und 105 Gentimeter von der matten

Scheibe entfernt sein.

2) Bei einer 8fachen Verkleinerung mit einem ObjecÜr

171
von 19 Gentimeter Brennweite liudet man die Zahlen das

heisst, der Objeetiymittelpnnkt mnes 171 Oentimeter vom

Original nnd 21,4 Gentimeter von der matten Scheibe ent-

fernt sein.

8) üm mit einem Objeoiiva von 20 Oentimeter Brennweite

eine 12 fache Verf^rubserung zu erhalten (in der Tabelle steht

blerbei
^fy^),

mnss die Oamera einen Anszug von 260 Oenti-

meter nnd dae OtgectiT Tom Originale 21,7 Gentimeter Ent-

fernung haben.

Bei einem ObjectiT mit der Brennweite p findet tota

swiflohen dem Abstände des ObjeotiTmittelpnnlrtes von der

matten Scheibe (a) und von dem Originale (6) das Verhältnis
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71. fÜtoHi fir 4ii0 VtHinigungaweMe «liMr iltse M' ver-

•eMMlMmi EatferMwgMi det Gegensttndes.

Es gibt für jedes Objectiv eine gewi.-pe Entfernung,

Ton welcher ab die Oejipnstände ihre Strah'en uutor <=o wenig
TOD einander Tei^schiedenen Winkeln der Linse zusenden und
Ton welcher ab, bei kleinen Blendungen, die Parallaxen der

leuchtenden Punkte so klein sind, dass man die aulfallenden

Strahlen als parallel unter sich betrachten kann, gleichgültig

«w weleker jenseits jener Qrense gelegenen Entrarnnng sie

•«Hell liergelan^en.

Ein Objectiv liefert dann auf der Visirseheibo scharfe

Bilder verschieden weit entfernter Gegenstände, wenn all^

letzteren in einer genugenden Entfernung vom Objecüv liegen,

«0 dass ihr Bild sieli in der N&he des wirklichen Brennpunktes
befindet

Es nimmt die Tiefe des Brennpunktes in dem Verhältniss

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

in der naehstehenden Tabelle ersichtlich wird, welche dieVer-
«inlgnngsweiten einer Linse von 10 cm Brennweite für Gegen*
sttnde, deren Entfernung sich nach und nach vermindert,

Erstellt.

flctfernang
des

Oegenstandet.

10,000 m
1.000,.
100 „

80„
10 „

6 n
4 .

Verliiii LjeruiiL: der

Yereiniguogsweite
der Linse.

0,001 mm
0,01

0,1

0,2
1.0

2,04

8.6

n

m

Entfernung Verllingenuig der
des Vureiniifungsweite

Oegenstnndet. der Iitnse.

3 m 3,5 mm

1 n 11.1 n

60 em 25 M

40
30
20

33,3

50
100

Biese Tabelle ist sehr instraetiv. Dieselbe seigt deutlich,

^ass ftr Gegenstände, welche a. B. 50 m entfernt sind, die

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

merkbare £ntfernuDg, verlängert, für 10,000 m würde sie sieh

noch weniger, nämlich nur nm Viooo ^^"^^ Millimoters ver-

Ifinirern. Alle über öO m hinaus von der Linse entlegenen

Goirensfiinde werden «omit auf dem Rinstellglas oder der

Visirseheibo scharf erscheinen, wie gross immerhin auch ihre

Entfernung sein mag*

üiyuizeü by



Wenn nun im Gegentheil d«r CItgenttand der Ltnge nlir
nahe liegt, s. B. dOom, so muss das Einstellglas um 5 cm
Terschoben werden, wodurch die entfernteren Gegenstände ans
der Brennweite kommen nnd nnsoharf werden.

LandschaftBliusen von kuizerBrennweite bilden alle Gegen*
stände, welche über eine gewisse Distanz entfernt sind, scharf

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

Verwf>ndet man solche Linsen zu Landschafts-Aufnahmen,
80 braucht man nicht fi'ir jede Aufnahme neu einsostelieB»

sondern Itann dieselbe Stellung belassen.

72. Tabelle des Gesfohtsfeldwfnkele.

Die Lint^en ^eptntten je nach ibior Coiistrnction, dass auf
der Visirscheibe der Camera obscura eine kreisrunde ziemlich

scharf begrenzte grössere oder kleinere Fläche mit den Bildern

entfernter Gegenstände bedeckt wird. Der Durchmesser dieser

Kreisfläche ist unabhäugig von der Blendengrösse. Den
Winkel, unter welehem dieses Bild yom optlsehen Mittelpunkt
des ObjectivB aus gesehen erscheint, nennt man den Gesichts*
feldwinkel oder den Gesichtswinkel, eder schlechtweg das
Gesichtsfeld.

Ton dem runden Bilde erscheint nur ein Theil scharf»

nftmlich der mittlere, und die Schärfe verbreitei-t sich um so
weiter nach dem Rande, je kleiner die Blenden genommen
werden. Demzufolge unterscheidet man das bei einer be*
stimmten Blenden<rrüsse brauchbare Bildfeld von dem
Gesichtsfeld, welches letztere immer grt^sser als das erstere ist.

Nach Dr. Steinheil verfährt man zur Bestimmung des
Gesichtsfeldwinkcls in folgender Weise: Man stellt mit dem
Apparate auf sehr entfernte Gegenstände oin (ein Abstand
von 100 Brennweiten kann schon als sehr entfernt betrachtet

werden) und misst, indem man nach einander die ver-

schiedenen Blendungen einsetzt» den Durchmesser des

Bildes, der mit jedem derselben noch deutlich erscheint. Diese

Zahlen, welche den Durchmesser des deutlichen Bildes aus*

dr&eken, dividirt man durch die Brennweite; mit der hierdurch

erhaltenen Zahl entnimmt man aus nachstehender Tafel den
Gesichtsfeldwinkel

:
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TaImUmi. 67

•Itebr. I.
1

Bttb. II.
1

Bnb. L
1
Bub. II.

1

Bnb. L 1 Bob. IL
BUdaaTelini.l Biidnnrchm. (Tcuichti- Bilddurolim. Geelchti-

ilUTCh foltlwinkel durch feldwinkol i durch fel li Winkel
BrouQweite. Grade. Breanweite. Grade. Breanweite. Grade.

1 0 631 1,87 69
9 0650 1,40 70
o Ol 1,48 71
J 0689 1,45 72
V 0 709 1,48 73
Av 0 728 40 1,51 74
7 0 748 4.1 1,53 75
8 0 768 4.9 1,56

1,59

76

779

10 0 ?SÜ8 44. 1,62 78
11 0 828 4Ji 1,66 79

O 910 12 0 '^9 1.68 80
13 0 870 4.7 1,71 81
14 0 891 4i^ 1,74 82
IB 0 912 4.Q 1,77 83
16 0 983 nO 1,80 84
17 0 95h Ol. 1,83 85
18 0 976 Um 1,87 86
19Xv 0 99^ oo 1,1)0 87

1 1
*-? 20 1 0 > 1.93 88

21 1,97 89
'J.OO.

'

99 OD 2,00 90
0 407 ft7 2,04 91

1 11 nR 2,07 92
25 2,11 93
26 1 Iß 60 2.15 94

0,480 27 1,18 61 2,18 95
0^99 28 1.20 62 2,22 96
0,617 29 1,28 68 2,26

2^
97

0,536 80 t26 64 98
0,655 81 1.27 65 234 99
0,574 32 1,30 66 238 100
0,593 83 132 67 2^ 101
0,612 84 1,35 68 2,47 102
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Es er^riM z.B. ein Apparat von 20cm Brennweite mit
der gröbsten Blende ein deuiliches Bild von 12 cm Dnrch-
lOesser. 12 dividirt durch 20 gibt 0,60; geht man nun in

beiliegender Tabelle in Bubiik I (Bilddnrchmeflser doroh
Brennweite) bis nr Zahl 0,«0 (eder nr nUietan Zahl 0393V
80 findet man auf derselben Horisontallinie in Bobrik U
(GeiiehtsnMwmkel) 33 Grad.

Die Tafel ist auch bequem za brauchen, wenn man voa
einem Apparate die Brennweite und den GesichtsfeldwinkeL

kennt, um die Bildsrrösse in finden, die er gibt. Zu diesem
Zweck suche man in liul iik II den i:egf'l>eiien Gesiehtsfeld-

winkol lind lese auf dei gleichen Horizoiitallinie die Zahl m
Rubrik I ab; diese ahgelesene Zahl mit der Brennweite
multiplicirt gibt die BildgrÖsse.

Z. B. gibt ein Apparat mit seiner kleinsten Blende 65^
deutlich; dabei sei seine Brennweite 14cnL Geht man m
Rabrik II bis 65^, so findet sieh anf derselben HoxizontaK
linie in Rabrik I die Zahl 1,27; es wird somit die Bildgrösse

gleieh 1,27 X 14 * 17,8 cm.

18. Tabelle der Abnahme der Udrtlalenelfiiin anf der
Vlairecheibe nach den Rändern des Blldfeldee.

(Nach Dr.F.StoUe.)

Die Liehtintensität nimmt naoh den Rändern des Gesiehts^

feldes hin naeh der Formel
Intensität = J" cos * £C

ab; wobei J die Intensität in der Richtung der Achse (also*

der senkrecht zur Platte einfilleiiden Strahlen) ist und X der
Winkel den ein anderer Strahl mit dieser bildet.

Wiükei X Liehtintensität Winkel x Liehtintensität

Wie man sieht, ist im Anfang die Lichtabnabme {gering.

Aber schon fhr x = SC, d. h. einen Bildwinkel von 2 X
60^ beträgt sie last oO^/^. Von da ab steigt sie schnell;

bei 46^, alse für einen Bildwinkel von 90^ beträgt sie 75^
und für X 55^, also für einen Bildwinkel von 110^, wie

0»

SO

K/>
15^
20»
250

1.0000

0,9848

0,9406
0,8705
0,7798
0,8747

30»
35»
4Ci»

480
50»
55»

0.5625
0.4502

0,3444

0,2500
0,1707
0,t062
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Tabelle fir Geteliwindigkeil, «» mMer tleii ver*

1 BM!»

Ein Mann, der 4 Kilometer pro Stunde zurücklegt 1,11
^ 1 in

Ein Sebiir, welehes 9 Knoten die Stande macht • 4,63

M ** II 1^ 19 • ff fV * 6|X7
Eine Woge , 30 Meter gross , bei einer Tiefe TOn

300 Meter 6,81
Ein Schiff, welches 17 Knoten in der Stande macht 8,76
Ein Torpedoboot, welehes 2J Knoten in der Stunde

macht 10,80

Ein trabendo? Kennpff^rd .... 12,00

BingallopirendesKe ujpierd OCLMeter in der Minute; 15,00

Ein Expresszag v( n HO Kilomet rn pro Stunde. . 16,67

Flug eines Palken oder einu Brieftaube .... 18,00

Eine Woge bei einem Seeeturm 21,85

Ein Expresszug der sehnellsten Art 26,81
Flug eines der schnellsten Vögel 88,90
Eine Kanonenlingel 500,00

Darnach kann man von Fall zn Fall die Kürze der Be«
liehtangszeit berechnen nnd den „Momentrerschluss*' w&hlen*

Ii. Erforderllebe BelioMunpazett IQr bewegliobe 9eoenttSnii9

bfi MommtanfRahmen bei veraohiedener Entfernanf vom

Je kleiner der Gmnstand auf der Visirscheibe der
Camera erseheint, desto kleiner ist auch seioe scheinbare Be«
wegong. Da nun ein Gegenstand im photographischen Apparat
um so kleiner erscheint, 1. je weiter er von der Linse ent-

fernt ist, 2. je kürzer die Brennweite der Linse ist, so folgt,

dn>i^ beide Factoren aif die scheinbare Verschiebung der

Contouren de? Bildes Eiufluss halen. Andererseits ist es

einleuchtend , dass die ßeliehtungs/-eit zur Erlangung eines

scharfen Hildes um so kürzer Fr>in soll, je grösser die schein*

bare Verschiebung der Bildcontuuren während einer gewissen

Zeit ist.

Dies macht folorende Tabelle klar:
_ j n \ i

Geschwindigkeit für 1 Seonnd«
maUtjnxinf ^ei Oegenjtandej

^ ^^^^^
»-

^^^^^
«« I40M {Mm ißbjmm) Belichtungszeit in äecuudon

100 fache Brennweite . . Soo ^öou Viooo

500 fache ^20 ^^loo V200

lOOOfaohe „ • .
'

Vie Vae Vmx»
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Der Gebnineh der Tabelle ist eis&cli: Bewegt sielt ein
Pferd mit 5 Meter Geschwindigkeit in der Seciind.^ vor dem
Apparate, in einer Entfernung, welche gleich der 1000 fachen
Brennweite des Objetives ist, so ist das Bild genFicrend scharf,

wenn man ^/go Secunde belichtet. Ist das Pferd ali* r nur um
die 100 fache Brennweite entfernt Cd. i. 10 mal riüher), so
darf iuan nur Veoo Secunde (d. i. 10 mal kürzer) belichten.

Barnus fol^rt, dass es um so schwieriger ist ffute Moment-
bilder zu machen, je näher der aufzunehmende Gegeustaud
und je länger die Brennweite des Objectivs ist.

Wird ein in Bewegung befindlicher Gegenstand „momentan**
aufgenommen, so erscheint das Bild noch genügend scharf,

mean die Yersehiebang d«r Oontouraii desselben liOehstenfl

nogefiUir 0,1 mm betritt.

Ffir den Anfänger dient folgende beiläufige Angabe der
Belichtungszeit f&r einige h&nfigere F&Ue inr Orientirung,

Torausgefletzt, dass man ein Antiplanei, einen liobtetarken

Aplanat oder ein Euiyskop mit grosser Blende yerwendet.

BeUohtimgasfllL

Lachende Kinder, lebende Bildei etc., bei

welchen man einen Augenblick der Buhe
abwartet, dann mittels eines langsamen

• Momentvei-schlusses belichtet Vß 1 See,

Dressirte Hunde, Katzen etc VihiaVio^^
Strassenseenen vom Fenster eines biockwerkes

aus, je nach der Grösse der Figuren. . Vso^^^ViO n
Weidendes Vieh, Schal iierden mit freiem

Himmel Vso^isVw t
Fahrende Schifife in einer Distanz von 500

bis 1000 m "... ViobisVso ,

< Fahrende Schiffe in grösserem Formate nnd
geringeren Distanzen Vse^i'Vuo

. Thiere, welche 3 bis 5 cm hoch ara Bilde

erscheinen sollen und quer gehen (z. B.
Thier^Rrtenbildcr) Vso'^isVlOO »•

Springende und trabende Pferde, Üiegeade

Vögel, laufende Menschen etc Vioo^isVioo u
und i/iooo «

Bei den äusserst kurzen Belichtungen erhält man nur

nehr Silhouetten (schwarz auf weissen Grand oder umgekehrt

d by Google



lt. Normd-'lliMt llr filaaplalltii«

(Nm^ UebareinkommMi dänischer und dstomiolilfelMr
Plattenfabrikanten und Händler.)

£b werden ^Igende Masse Ar Troekenplntleii tls Noniial"
jDftsse angenommen:

9 X 12 cm (Visit.)

12 X 16 ,» \ CCabinet oder

13 X 18 „ / Doppel -Visit)

13 X 21 (Oblong)
18 X 24 „
24 X 30 „
30 X 40 „
40 X 60 „
60 X 30 „

Biese PlattengrOssen hat Jeder Fabrikant von Trookeil"
platten vorräthig.

Bis auf Weiteres sind noeh folgende ZwisohengrOssen
Tereinhttrt

10 X 13 cm. 26 X 31 em.
16 X 21 „ 29 X 34 „
21 X 27 39 X 47 „

Für Stereoskop-Platten wird das Format 11 X 19 cm
empfoiileü.

77. Gebräuchliche Glasplatten-Formate.

Was im Sprachgebrnuclie der Photnn:iaphGn ganze**,

^.Tialbp'^ otc. Platten bedeuten, darüber gibt folgende Tab«dia
Auischluss.

Ganze Platten (Vi) = i^l2 X SVa Zoll
Halbe „ (Vä) = ^^Vi X 6Va n
Drittel „ e/s) = 4X5 „
Viertel (Vi) - SV* X 47* „•

Sechstel,, (Ve) - 2»/4 X 3^4 „
Kennte] ., (Vo) = 2 X 2Va „

(1 Zoll » 2,6 cm.)

Bogen-Gr58se von Albumin- oder Salzpapier.

V4 Bü^eü Format Grösse 22 -V 28 cm
1k »

l :

28+ 45
364- 46 „
464- 08 „
58+ 70

58 -h 90 „
Ii n n „ . . • . 90+ 116 „
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78. Die gebräuohlichei ForoMte der Pigrierbliilar.

In dir photogrftphisoheii PMdüs haben siek gewin*
Fornifite eingrebtti*jz:ert, welche vom Publikum immer wieder
bestellt werden. Dieselben sind nicht überall genau die ^ieißheo»

sondern schwanken innerhalb gewisser Grenzen.

Kleines Mignon-Formai
Bild: Carton:

38 X 52 mm, 42 X ^^7 mm,
oder 36 X "tO mm. 40 X mm.

Stereoskap'Formftt.
Bild : Carton

:

70 X ^ mm. 88 X 178 mm.

Visit-Format.
Bild: Carton:

Breite ... 54 bis 60 mm, Breite. . . 60 bis 67 mm,
Höhe . . . 85 bis 97 mm. Höhe ... 101 bis 107 mm.
(Gewöhnlich M X d2 mm). (Gewöhnlich 65 X 105 mm).

Ca binet- Format (Album-Karte).

Bild : Carton

:

Breite , . 94 bis 100 mm, Breite. . . 104 bis 110 ram,

Höhe . . . 187 bis 14S min. Höhe . . . 157 bis 169 mm.
(Gewöhnlich 100 X 14d mm). (Gewöhnlich lOö -X 166 mm).

Oblong- oder Promenaden-Format.
Bild: Carton:

93X200 mm. 105X210 mm.

Boudoir-Format
Bild : Carton

:

123X 1^ mm. 13ö X 220 mm.

Salon** oder Imperial*Format.
Bild: Carton:

160X 2 17 mm, 1 75X 250 mm»
oder 18öXdOJmm. oder 19iX330mffl.

Paneel*Format.
Bild: Carton:

160X300 mm. 160X390 mm.

Ferroty pen.

Gent-JBildei*: 20X^3 tum. Victoria-Bilder: 38 X.4Ö mm
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19* Uabar den SilbtrverbraiMli bei vemliMiMi phtlf-
grapMMhM PrtOMtei von J. M. Eder«

Die VBL den BestimmiiBgen benutzten BromBÜbeigelatine*
platten wurden theils selbst hergestellt, theils wurden im
Handel befindliehe Platten untersucht. Dieselben wurden in

Gruppen getheilt, nämlich in solche, welche so diiiiiif^ Schichte

u

besitzen, dass eben noch ein gutes Bild darauf erzielt werden
kann (Minimum), in Schichten vun if ioklicher mittlerer Dicke
und in solche von überilusisi^^ stüiker Dicke (Maximum).
Besitzt die Schicht das Minimum an Dicke, so ist sie schon
eekwaeh dttrobeeheineiid ; trotzdem »rbeitei sie noeh gai üm
MittelieUei m erhalten, wurden 10 Platten einer jeden €haippo

anlertnolit und aus den erhaltenen Zahlen das Mittel ge-
nommen. Diese Befunde wurden auf 100 om^ PlattenflSohe

bezogen. Tabelle I vergleicht den Silbefgehalt der sensiblen

Schicht und des fertigen fixiiien negativen Bildes beim
Trockenverfahren mit Bromsilbergelatine und bei frown^ehenen

Collodionbadplatten^), welch letztere das früher gebräuchliche
Trockenverfahren vorstellen.

Tabelle I.

Broxusilber-

geUtine

Gewasrliene
Collodionb

OesamnircrcwiVht är-r luft-

trockeuen «endibleo

Oberfläche

Gehalt der aeii-i.ilru

Schicht an metallischem
SOber mai 100 em*

Sehr
€pha!t fipB cnt

Wickelten und
esdrUti Nega-
tive« an Silber

anf 100 cm^

{

{

Minimam
Mittel
Maximum

Minimam
MUtel

schwaches
(mit OzaUt) .

Bild

Xormalet Btld dmigl.
Sehr dichtes BUd „
normales Bild (out
PyrogaUns) . . .

g

0,20 hin 0,^0

0,392

n,(i,'i2

U,U7 bis Ü,10
0481

0^Mb 0,007

0,012 bis 0,0S

0y0sat»iBe,08s

0,008 bis0,010

a
0,082

0,040 bUOilOS
0|D78

0,013 biü 0,020

0,0082*)
(mit Pjvo)

*) Das mit alkalischem Pyro- Entwickler hergestellte Kegati7 bleibt
aaek bei langer Bntwlekhukg immer sehr dlinni weil die Sebicht m
Mim Ist.

Au dieser Tabelle gehl kervor, dass wohl die Coll^dioiH

badplatten am wenigsten Silber enthalten, dass aber aneh nnr
§M* danne Bilder erhalten werden, welche erst hinterher

') J»»dbromco!lodion mit l'/s Proc. Salzcu und iVj Proc. Pyr<'xylinj
Silberbad 1:10. Die dicken S-^hichten (Maximum) woinlea mittels OottO»
dUuk mit je S Pxoa» Salseit und Pjrrox^lin orhalteo.
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Terstärkt werden müssen. Ein sehr kräftiges Negativ enthilt

4 bis 5 mal mehr Silber als ein sehr sohwaohet und toram
das doppelte eines normalen Hildes.

Die Analyse der fixirten Bilder zeigt, wie wenige Milli-

gramm (10 bis 20) nothwendij: sind, um ein 100 cm^ um-
fa<?S!endes Bild zu geben (anaaiiernd eine V'isitkarte). Ks tritt

aber auch zu Tage, dass bei der aikalisi:hen Pyrogaliusent-

wiokelnng das negative ßild weniger reduoirtes SUber zu ent-

halten braucht als bei der Entwicklung mit Eisenoxalat, was den
Ornnd darin hat, dass die eretere br&anlieheB, photographieeh
besser deckendes Silber reducirt, letzteres brannJich schwarzes.

Die nachstehende Tabellen seigt die Znsamoiensetzung einer

nassen Coliodionbadplatte sammt dem anh&ngendeu Silherbado.

Tabelle IL
0ttwieht des gewaschenen, trockenen, JodbromsUber

baltigen Coliodioaliäutcbens auf 100 cm^. ....
a) In Form Ton Jodbromtilber .

b) In Form Ton Silhernitrat als

anhaftendes SUberbad (1 : 10)

e) Gwammtmmge d«t Silben
Oehalt des entwickelten, fixirten, norauUen Bildet »n

Süber auf 100 cm^ 0,0093 bis 0,014

Ans diesen Posultaten eiuibt sich , dasB die nassen Col-

lodionplatteii die liauptmenge des Silbers in Form von an-
haftender SllbernitratiösMng enthalten. Im fertigen fixirten

Negativ ist der Sill*ergohalt ungefähr so gross, wie bei

Emalsionsplatten (zwischen Eisenoxalat nnd Pyrogallusnega«
ttven); der Silbergehalt des Bildes stammt beim nassen Ver*
fahren (wie bekannt) g&n^lich ans der anhaftenden Silberlösung.

Untersucht man nnn, wie viel Ten dem mf der Platte

befindlichen Silber zur Bilderzengnn? verwendet wird und
wie viel unnütz in den Fixirer n. dg), geht, so ergibt sich
nachstehende Uebersieht:

Tabelle Jn, Von der zur Zurichtung der Platte oder des
Papieres verweijdetfn ( lesamnitmonge Silber werden verbraucht:

Vorhandenes
netalliacbea Silber

Auf 100 cmS

0,040 bis 0,058 g
e^i8biBO,oao

0,03 bis 0,05
0,OAlbia<M>7

Im Brom-
silber-

pelatine-
\'

1.: r t ,J. ' l'r 1 1

Im nassen
Collodion-

Im positiTav
Copirproces«
(AUnimin-

2lir BUderznnp"in c

fit g9bea in den Entwickler und
in das WatobwMMr .

^ ^ in den b'ixirer . . .

^ ^ in die Abtrop^apiere
„ „ io da« Wasebwaaeer .

Verlast beim AbtropfaB| dttVOh

Aba<d>nitsel u. ».

Proc»
16 bia 81

0
74 bis 79

0
0

0

Proc.
! 80 bla 81

00
27 bia 30
0,8 bi« 8
Niobt für

sich

btttimmt

Proc
S

80 bit.SS
1

50 bis 6ft

e
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Taballen. 75

Biete Zahlen zeigen, 4aM naMen GoUodionver&breii
ond beiBromBilbergelatineplatteadw^berrerbnuioli vngef&br
derselbe ist und somit in tfkonomisdher Beziehung das leiztert

Verfahren nicht hinter dem ersteren zorücksteht. Interessant

isl 68, tun wia viel sohleehter (6 bis 7 mal) das Silber im
positiven Copirprocess auf Albaminpapier aasgeniitzt wird

Ferner ist zu beachten, dass beim Brorasilbergelatine- ^

process, sowie bei jedem anderen EmulBioneproce?« , ^/^ des

Gesammtsiibers in die Fixirlösung gehen , d. i. das ganze
nicht zur Rilderzengung verwendete Silber. Beim nassen

ColiodiOüvei fahren ist die Sachlage anders; hier geht die

überwiegende Menge des abfallenden Silbers zngleioh mit dem
Eniwiekler in das Wasehwaraer nnd nnr etwa Vs l>u V« ^ *

die ilxirldBiing, Shnliob wie beim positiTen Albnminprooeia,

80* Tabelle Ober den Verbrauch an Chemikalien bei photo-

graphischen Proecaacn.

I. Negativ-Process.

Verbrauch per Vio Q"*<^ra^"^*^^<^^ = 1000 Quadrat- Oentimetar
nahezu —> 1 Quadratfuse (ungeiähr ^ 10 Yisitplatten).

Negatl v-Callodion *. . . . 12— 20ocm
Negati V - Sil berbad, 1 : 10 (incl. Verlust

beim Filtriren, Ausgiessen der Schalen etc.) 8—17 ,»

Saurer Eisen-Entwickler für nasse Platten 200—300 „
Fizirer für nasse Platten (über die Platte

gegossen) 100—200
Negativ-Lack 7— 8
Flüssige Gelatine-Emulsion 40
Eisenoxala t-En twi ekler für eine

Doppelvisit-Platte (13x18 om) ... 50 „

II. PositiT*Prooes8.
Varbraueh per Bogen (45 X 68 em — 25 bis 30 Visitbilder).

AI- i Silbernitrat 2-3 g
bnmin- < Goldsalz 0,03—0,06 „
papler. ( Fixirnatron 4—

B

Für Chlors ilbercollodion-Process braucht mau pro
Bogen 120^ Eaiulbion.

FüLr Piatinotyp -Papier braucht man pro Bogen 0,01 g
Ealium^iatinchlorür.
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76 AMton.

tl. Dto wioMigstei BesUaMUigea der
Toi den Mffvffl siilis. taohii. BanMi Ar PftteitoBgelegenheiteii

A. Eu-

Luid.
Dauer

der Patente.

Von der Patentiiung

ausgeschlossene
j

Go^enstiinde.
|

PatentRebOhren.

Belgien.

Ges.

T. 24. Mai
1854.

ues.

T. 27. März
1857.

•

• *

20 Jahrfl.

Einfühlungs-

patente über-

daaem das ans-

Hkkdisdke Patent

idelit.

Diejenigen Erfin-

dungen, die nicht

gewerblich aiis<;e-

bentet werden
kdniien.

1. Jahr 10 Fr.

2. „ 20 „

rJ.
ff

30 f,

n. 8. w. jedes Jahr
10 Frs. mehr. Ver-
bessenmgspfttGute

(Zosatzpatente) frei,

wenn sie dem In-

haber des Haupt-
patents ertheiit

woiüen.

Dänemark. ö—15 Jahre für

Inländer, 5 für

Ausländer (in

der Begei.)

Die in Dänemark
bereits bekannten,

ferner ArzneimitteL

Einmalige Gebahr
von 34 Kronen.

land.

ires.

T. 25. Mai
1877;

in Kraft poit

4em 1. Jnli

1Ö77.

15 Jalire. Erfindungen, die

den Gesetzen oder
guten oiiien zn*

widerlaufen.

Nahrungs-, Geniiss-

und Arzneimittel,

chemische Stoffe,

soweit die Erfin-

dungen nicht o'in

bestimmtes Ver-

ehren zur Her*
stellnng der Gegen-
stände betreffen.

Anmeldung 20 M.,
Ertheilnng 30 M., mit
tJeginn des zweiten
Jahres 50 M., welche
Gebühr jedes Jahr
um 50 M. steigt.

Stundung für die

ersten 2 Jahro za«

lässig.
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Patentgesetze verschiedener LäiMier.

J. Fischer (b'iseher & Co.), IngeDieor ioWienL, MaoEimilianstr« Nr 6
ropa.

Zur Erlangang eines | Ursachen
Patents der Ni htigkeit und des

erforderliche Schriftstücke. i Verfalls der Patente
d6r

Patpnte.

Bltea^esoch in doppelter

Aatferti^ang , eine anf
Stempelpapier. SBesobrei-
bungen in französischer

(1 Sk. auch in dentscher

oder vlämischer) Sprache,

2 metrische Zeicbnnniren.

Besehreibungen auf 34 cm
hohoin , 21 cm breitem

Papier mit 5 cm Rand.
Zeichnungen auf 34 cm
hoher, 22 oder 44, 66, 88
em breiter Leinwand.

Nichtaahlnng der Oe-
bahren. Anf Benaeh-
riohtigimg hat der Pa-
tentinhaber innerhalb

6 Monaten ausser der!

Jahresrate eine Strafe 1

von 10 Frcs. zu zahlen.'

Nichtausbeutung des!

Patents im Inlande

während d. Jahres n ich

Beirinn der Aiiabeu-

tuug im Auslande. Ein
Jahr daaernde Unter«*

breohnng der Aus-
beutung.

Auslegung 3 Monata
meh derErtheilnng.

Anegabe eines Aus-
zuges ans den

Patenten.

2 Br'sr-hroil»iinL'cn

in dänischer Sfaache,

2 Zeieiinungen.

Einsicht nur nach
eingeholter l^^rlaub-

Nichtau^liontung,

bzw. iSichteinführung

des patentirten Gegen- niss; es wird jedoch

ein Auszug ver-

öffentlicht.

Standes binnen 1 (bisw.

2) Jahren.

ffine Anmeldung, welche
enthält: die Bezeichnung
d^r Erfinduni;, den Antrag

Pato!i; rtheilung, Er-
kläi der KinzahlunirvoTJ

20M.. Angabe des Namens,
Aufführung der Anlagen.

Femer: Beschreibnngin
2 Exemplaren (Format der

Sohriftet&oke 33X21 «m).

1 Zeichnung auf weis-em

Papier, 1 (oolorirte) Copic

aot Pausleinwand (Format:

33X21 cm, oder 33X42
em, oder 33X63 am).

Veröffentlichung oder
offenkundi^eBenutzung

der Erfindung im In-

lande vor der Anmel-,
dung. Nichtzahlung der'

Gebühren bis spätestens

3 Monate nach der

Fälligkeit. Wenn die

Erfindung innerhalb

3 Jahren im Inlande
nicht ausgeführt iet und
keine 8oliritte zur Aus-
führung gethan worden
sind; Licenzverweige-

Oeffentliche Aus-
legung 8 Wochen.
Nach Ertheilungde«?

Patents Druck der

Beschreibung, die

von der Beichs-

druckerei um 1 M.
verkauft wird. Aus*
zugsweiseTerdffent-

lichnng mit Illu-

stration in dem oflft-

ciellen Blatt des

Patentamts.

rung.
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Land.
Daner

der Pateate,

Von (irr P;itf'ii;iruiig

Gegenstände.

1

1,

Pateatgebüliiea,

Mfiland,
Kaiserl.

VfTordnuQg
T. 3«). März

iÖ76.

3-12 Jalire

ohae Üeber-
d:iiiern eines

ausländischen

ritarmaoeatisohe

Prodocte, Erfin-

dangen, welche
gegen die guten

Sitten ?i di^^ öffentl.

Sicherheit ver-

JShrl. aOMarkSlL
und Kosten f&r Ana»
fertigung des Patent-
briefes (160 Mark).
Siegelunc: dppselb^
für Abgabe an den
Arbeits- und Aimea-
fond M.^ <^tc.

Frankreich.

Ges.

5. Jali

1844
(gültig für

d. OoloDien)

Bis 15
Jahre, jedoch

moht länger als

ein aual&ndi*

sches Patent.

Pharmaopiit. Mittel

und Fiiiaiizpläne.

Erfindungen, die ge-

gen die Gfesette ver-

stoBsen, femer
wisBenBefaaftlioho

Theorien und bloese

FormyerändemDgen

Jährlich 100 Frs.

20 Frs. für jedes Zur
satzpatent.

Gross-

britannien,

{Irland lind

Jjisd Alan).

Ges.

V. 10. Ausrust

18ö2r
T. 21. Febr.

18&3,
.20.^August

1858,

T. 8. April

1859.

T. 25. August

18Ö3.

14 Jahre.

Verlängerung
ist durch eine

Bittschrift an
Ihre Majest&t

möglieh.

Wissenschaftliche

Theorien, Neu-An-
wcndiiDcr eines be-

kaniiteü GeiT'^n-

standes zu eiuem
ähnlichen Zwecke.

1

Für 9 monatl. provi-

sorischen Schutz IPfd.
S*rrl., für weitere» 3Va
Jiihre 3 Vid. SterL

BiS 8 Jahre jährlich

10 Pfd. RIaH., Infi 10
Jahre jäkiiicli 15 Pfd*

SterL, 14 Jahre liiiir«

lieh aO Pfd. kßd.
1

*

• ¥

^ • .

1

; •

• f
1

1
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Tabdko. 79

Zur £rlanguug eiüds

Patents

«i'iorderliciie Sciniftstiieke.

üi'sachen

der Nichtigkeit und des

Verfalls der Patente.

Verölientlichung

der

Patente.

2 Beschreibungen
in sehwedisoher oder finni

Mhor Sprache, 2 Zeioli-

nongen.

Nichtansbentung
binnen 2 Jahren.

(An?übung:s - N?ich weis

verlangt nach 2 Jahren

and dann jährUeh.)

Yeröffentliohungdif

Patsnibiitfii.

Gesuch an den Handels-

minister, franz. Beschrei-

bung und Zeichnungen in

doppelter Amfertigung.
Grosse ist nicht TOige*

lehrioten.

Nichtzahlung der Gro-

b&hren am Verfall-

tage, Niehtansbeutang
binnen 2 Jahren,Unter-
brechung derselben

während 2 Jahren. Im-
port des patentirten

Gegenstandes. TJnzu-

längUcheBesßhreibung.

Nach Zahlung der

2.Jahresgeb&hr Yer-
Oifentliennng dueh

die BehOrda.

Für 9monatl. provisori-

schen Schutz, sowie für das

definitive Patent: 1. Eine
engl. Beschreibung in

Duplo; 2. zwei Zeichnungen
und 3. eine auf weissem
OnirtoD, die andere auf ge-

wohnlieham weissenPapier
(auch Pansleinwand) von
51 cm lang und 33 cm breit

mit einem Rand von 1,8 cm.
Bei Anmeldung des defini-

tiven Patentes mnsR noch
eine dritte Zeichnung (Fig.)

für das Patentblatt, welche
Figur keinen grösseren

Baum als 100 qcm ein-

nehmen darf, beigebracht

werden«

Dag Patent erlischt mit

dem ausländischen, bei

Nichtzahlung der Taxen
vor dem Anmeldungs-
Dalum, ferner falls die-

selbe Erfindung zu

GniiBten des wiihien

Erfinders bereits paten-
tirt wurde, und mls die

Erfiudung bereits frQhei
bekanntgemaohtwurde;
endlich infolire nnver-

stäadlicher Beschrei-

bung.

Ausleerung nach der
Anuahino der voll-

ständigen Beschrei-

bung. Innerhalb

zweier Monate kann
Jedermann gegen
die ErtheLlung Ein«

spraohe erheben.

6
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Land.
Dauer

dor Patente.

' VonderPatentirung[

ausgesühlosiene

GeireDBtftnde.

PateutgebiÜirea.

Milien.
Ges.

1 bis 15 Jahre,

sonst wie bei

?.30 0ctober Frankreich. Die

1859,

T.Bl. Januar
1864.

für eine kürzere

Zeit als 15 Jahre
bewiUlgten

Patente kdnnen
bis zu dieser

Dauer verlfia-

gert werden.

Erfindungen, die

den Gesetzen oder

der Moral zuwider-

laufen, rein theo-

retieehe Erfindun-

gen, Arsneimittel.

Jährlich: Für die

er&tdu drei Jahre
40 Lire.

4- 6 Jahre 65 .

7- 9 ^ 90 ,
11-12 n 116 n
13-14 „ 140 ^
Ausserdem 1 Lira

Stempel. Zusatzpa-

tente 20 Lirn Pro-

lontrntion bis aut 15

Jahre zulässig, kostet

jedesmal 40 Lire,

Ges.

26. Febr.

1879,

L JuU 1880.

15 Jahrs. Wie in Dentseh-
land.

1 Jahr 10 Pr.

2 „ 20
3 „ 30 „

u. 8. f. für jedes Jahr
10 Fr. mehr.

FürZusntzpntfrire ein-

maliger Gebühr Ton
10 Frs.

Oes.

V. 16. Juni

1886.

15 Jahre. Die bereite Ter- \B0 Kronen bei An*
Offehtlitihten fitfin- meidung, 10 Kronen

düngen. bei Ertheilung. Taxe
steigt jährMih

5 Kronen.

Oesterreidi-

Unga/m,
Gee.

T. 15.August
1852.

Bis zu 15 Jahren.

Patente an Aus-
länder fiber-

dauern das aus-

ländische Patent

nieht.

Bereits veröffent-

lichte Erfindungen,

wissenschaftliche

Theorien.NahrungB'
mittel, pharmaceu-
tische Producte, die

Erfindungen, welche
gegen die gut^^n

Sitten, die Gesund-

j

heit und die Go-
|

setze TerstoBseo.

Für jedes der ersten

5 Jahre 26 fl. 85 ir.

Taxe steigt nadh 5
Jahren vn:i Jahr iM.

Jahr. Zahlung im
voraus fftr die ange*

suohte PatentdMMp

i
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Zur Erlangung eines

Paten tB

«forderliche Sofariflitllelre.

Ursachen
der Nichtigkeit uad des

Verfalle der Patente.

1

Veröflentüchung
dei*

Patente.

3 Besehreibuneen in italie-

nischer oder frauzösischer

Sprache und 3 metrische

ZeiehüuDgeu. Die ge-

tBgditen Zeiehnnngen auf

SS (oder 66) em hohem,
28 (biw« 46) om breitem
Pftpier mit 1 em Baad.

Nichtzahluns: der Ge-

bühren. Nii'htiiusübung

binnen einem Jahre,

wenn das Patent far

t Jahr ertheüt wurde;
binnen 2 Jahren, wenn
das Patent fhr 6 Jahre
ertheilt wurde. Unter-

brechung der Ausbeu-
tnng während eines,

bezw. 2 Jahre.

Veröffentlichnng

durch die Behörden
3 Monate nach Er-

teilung; auch im
Bolletino indn*
striale. 2maljähr»
lieh eine Liste der
erteilten F!atenta.

1

SBeacihreibiingen in deiit*

eoher oder franzteiseher

l^iMho, 2 Zeiobnimgen,

mnL Modoll.

Wenn ein vorher in

einem anderen Lande
genommenes Patent er-

lischt durch Nicht-

zahlung der Yerlänge-

rungetaze.

Die Fkitotbesehrei*

bungen werden aus-

gel^; Abschriften

werden erteilt

Eine aorwegisehe Be-
iehreibiing nebet Zeich-

Biingen in 2 Exemplaren.

Dnreh Niehtzahlnngder
jährlichenTaxeD,Nicht-
auBübung binnen 8

Jahren.

Binnen 4 Wochen
wird das Patent

ansgelegi

2 deutsche Beschreibungen,

2 Zeichnungen, event,

Modell. Bei Ausländer
muss in dageföUen nach-
weisen, dass er ein ans-

ÜndisehoB Patent hat.

Nichtzahlung der Ge-

bühren. Beginn der

NichtauBbentnng bin-

nen einem Jahre. Unter-
brechung der Ausbeu-
tung während 2 Jahren,

Sofern der Patent-

inhaber die Geheim-
haltung nidit

wttnscht. Auslegung
und Erlanbniss inr

Absohrift.

Ausilbungsnachwcis
wird indpss nicht ver-

langt. Mangelhafte Be-
schreibung.

6»
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Land.
Daner

der Patente.

Von derPatentinuig
anuresohlossene

Oeirenstande.

PatenimbAhreii.

Portugal. 16 Jfthre.

Kein üeber-
dauern des aus-

ländischen Pa-
tente.

Strafbai« Erfin-

doDgon.
J&hrliehe Taxe 6200
reie. Bei Anmeldung
nach Stempelsteuer
10000 reis. Patent-

gebiihr 21000 reie.

Musdand.
Ges.

.88.0etober
1840 und
28. Noy.
1863,

16. Februar
1867,

22. April

18Ü8,

90. März
1870.

Erfindungs-

patente; 3,5 oder

10 Jahre;

Einf&hrnngs-

patonte: 1, 2, 3,

4, 6 oder 6
Jahre, ohne das
aiisländische

Patent zu über-

dauern

Gefährliche und un-

bedeutende Erfin-

dungen, die keinen
weeentliehenNutzen
versprechen. Erfin-

dungen, die flieh auf
das Kriegswesen
und d. ?it;iatsVorth ci-

digvmg beziehen.

Errindungspatente:

3 Jahre Bubel 90
5 « ,160
10 . .460
Einf&hmngspatente

:

1 Jahr Kabel 60
2 « .120
3 ^ .,180
4 . «240
5 „ 300
6 . .360
Für Patente auf Arz-
neimittel iät kbine

Gebfihr m entrichten

Schweden»
Ges.

1. Januftr

1885.

15 Jahre.

1

Wenn die Erfin-

dung in öffentlichen

Druckschriften be-

schriebcnist oder im
Inland e bereits aus-

geübt wird.

An Meldegebühr öO
Kronen.

2- ö Jahre 25 Krön.
6-10 , 50 „
11-15 » 76 „

Spanien,

Gm. V. 30.

Juli 1878.

(Die Span.

Patente gel-

ten auch in

d. Colonien.)

20 Jahre , fiir

nicht eigene

Eriindun^:en 5

Jahre. Für im
Auslande schon
patent. Erfind.

10 Jahre.

Bereits veröffent-

lichte Erfindungen.

Gebrauch der Natur-
producte

,
pharma-

oeutische Präparate,

Finanzpläne.

Im I.Jahre 10 Pesetas

„ 2. , 20 »
u. s. w.

im 20. Jahre 200 „

(1 Peseta = 0^ M.)
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TabeUao. 8»

Zur Erlangung eines

Patents

eiforderliche ^ohriftetücke.

Ursachen
der Nichtigkeit und des

Verfalls der Patente.

1

Yerdffentliehnnf
der

Patente.

2 portngiesiBclie Besohrei-

bimgeii» 2 matrisclie Zeieh-

Hungen ereni MuBtor.

Nichtausbeutong inner-

halb 2 Jahre, Unter-
brechung wihr^nd

2 Jahren. Man«:einde

Neuheit, Unrichtige

Beschreibung.

Oeffentiiche Ans«
legung. Nach dem
zweiten Jahre Ver»
öffentlichung von

AassQgen.

2ni88»eheBesohnibnngen,
^' Zeiehnnngen» Modelle,

wenn ertorderlieh.

•

«

NiohtaaBbentuug
binnen dem .enten

Viertel der Patentdauer.

Der Fall, dass die Er-
findung der Öffentlichen

Wohlfahrt zuwiderläuft.

oa«r vor aerr^rteiiung m
Bussland bekannt war.

Nack der AMhmg
in amtliehen Jonr«
nalen, mit Zeich-

nung in den Memo!«
ren der Kais. Bubs.

technischen (hMi^
BonaiL

2 schwedische Beschrei-

l>nnL'en, 2 Zeichnungen.

Format wi« in Deutschland

{Carton und Fausleinwand.)

Nichtausübung binnen
3 Jahren , Unter-

brechung der Ausbeu-
tung während eines

Jahres. (Nachweis der

Ansfitlirung verlangt.)

NiehtferdffBnÜiofanng

des Palentbrieft.
|

Nach Prüfung
2 Monate ausgelegti

während welcher

Zeit Jederm ann Ein-

sprache erheben

2 spanische Beschreibun-

gen, 2 metrigche Zeioh-

noogen,
«

*

Nichtausübung binnen
2 Jahren, (Nachweis
der Ansfühmn«: ist zu

liefern.) Unterbrechung
der Ausübung während
eines Jabres. Niohl-

sahlung der Gebdbr.

Quartaliter Ver-

öffentlichung der be-

willigten Patente in

der amilichen Ma-
drider Zeitung.
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Land.
Dauer

der Patente.

Voll derPatentirung

ausgeschlossene

Gegenstände.
Patentgebühren.

15 Jahre. Pharmaceut. Mittel

und Erfindungen,

die gegen die Ge-

setze Verstössen.

Tftrk.2Lireeirjedt»
Jahr. .

B. Ausser Euro-

I. Af-

Jlgerim, Die fimudaisehen Fatente

Cap'Colonie
(ebeübo

Natal).

14 Jahre. Kein
Ueberdauerndes
ausländ.Patente.

Verlängerung
V.14J. maglioh.

1

NiehtErewerbliche

Eiiiudungen.

r

200 M. nach dem 3.,

400 M. nach dem
7. Jahre.

14 Jahre. Im Lande nicht be-

kanBteErfindottgen.

Beim QeeaiA 20a IL
Siegelung 40 H.

IL Arne-*

Argen'
tinim.

Ges.

11. Octbr.
' 1864.

5. 10 oder In

Jahre. Kein
TJeberdauemdes
ausländischen

Patents.

Vorläufiges

Patent 1 Jahr.

Pharmaceutische
Präparate, Finanz-

pliine, Erfindungen,

die den ffuten Sitten

uiid Gesiefezeu iw-

widerlaufen, bereits

bekannte Erfin-

dungen.

1

Stempel von '20 Cent.

Für ein oj.Pat.öOPiast,

„ lOj. 200 ,

» ,, .'jöO „

(1 P. == 100 Cent
— 3^ M.) Vorläaf.

Pfttent 60 P. I>i#

H&Ifle der Jahreataxe
zahlbar bei der An*
meidung, die andere
Hälfte in gleich-

mässigenJahresratea.
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Zar Erlangung eines

Patents

erforderliche Schriftstücke.]

Ursnohrn
der Nic htigkeit und des

Verfalls der Patente.

Verölfentiichung

der

Patente.

Besohreibung in tOrkiMlier

md ftmnxöBiBcher 8ff»che
und event. Zeichnnng in

Duplo. Certifieat v. Ur-
kunde über Patenterthei-

long im Heimatiande.

DnrehNiehtnlilaogder
Taxen.

Pftteatbesehmi^iig
wird nicht ver-

Chtonhuiland and dto Sohw«!« trlhailmi ktln« Patent«.

piiselie Staaten,

rika.

gelten anch für Algier.

Anmeldang, Beschreibung

und Zeichnung.

Wenn die Erfindung

nicht biniieri 2 Jahren
ausgeübt wird.

AiiBlegiing,

1 ßeschreibong nebst

Zeichnung.
Niehtausbeutung

biunen 2 Jähren.

Veröffentlichung

nach Ablauf.

rika.

Zwei epaniseke Besebrei-

bongen nebst zwei metri-

schen Zeichnungen mit

0,025 m Rande und evont.

Jiedell. Keine Bleistift-

geiohnnngen.

Ungenaue und unvoll-

ständige Beschreibung,
Nichtausbeutung bin-

nen '2 Jfihren, resp.

Unterbrechun d er A us-

beiltung wahrend
2 Jahre.

Yerdffentliolinng

der Beschreibungen
und ZeiehnongeiL

Digitized by Google



Land
Dauer

der Patente.

Von der Paientirung

ausgeBohlossene

Gegenstände.

Pätbutgebahren.

Ges.

T. 28. Augast
1830.

14. October

1830.

15 Jahre. Erfindungen, die den
Gesetzen der Moral

zuwiderlaufen.

Für 1 Jahr 20 MUreis
und für jedes folgende

Jahr um 10 Mürels
mehr.

Canada.

Y. 14 Juni
1872

1. V. 23. Mai
1S7B.

5. 10, 15 Jahre.

Kein Ueber-
danem des ans-

ländiflohen

Patents.

Wissenschaftliehe

Theorien.

Flirein 5j. Fat. 20 M.

„ „ 15j. „ 60 „

. Chile.

«

Höohstens 10
Jahre.

AQslftndisohe, in

Chile noch nicht

bekannte Erfin-

dongiQ 8 Jahre.

In Chile bereite be-

kanntefirflndungen.

Stempelgebühr von
M. 212 rar Erhaltung
des Modell-Museuaii.

k

5—20 Jahre.

Kein Ueber-
dauern des aus-

ländischen

Patents.

1

TV * 1 • t »

Der Gesundheit und
öffentliohen Sicher-

heit zuwiderlau-

fende Erüiidungen.

20—40 M. für jedes

Jahr. Bei der An-
1 meldnng ein Vor-
schuss von 40 M. ein-

suxahlen, welcher bei

Verweigerung dea
Patents verftlit.
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Zar Erlangung eines

Patents

erfoirderliolie Schriftstücke.

Ursachen
der Nichtigkeit nnd des

Verfalls der Patente.

Veröffentlichung

der

Patente.

2wei portngleeieehe Be-
•ohieibanm nebst Zeioh-
sangen. YerBiolierung,das8

der Anmelder wirklich der

Erfinder ist. Gesuch an
den Ministnr fiir Land-

wirthschaft.

Niohtansbentnng
binnen 8 Jahren.

Die BesohreibnngeB
werden ausgelegt

Eidliehe Versicherung, dass
der Anmeldende der wahre
ErUiiiier ist, Angabe eines

Bomicils im Lande, zweim Zeugen beglaubigte

englisehe Besohreibiingen
»«Papier Ton 0,20x0,27m
mit0,0038m breitem Bande,
drei Zeichnungen in der-

eelhen Grösse, 2 auf Lein-

wand, 1 auf Cartonpapier),

ein Moiif]!.

Niehtansl^eiituns: bin-

nen 2 Jahren und Unter-

brechung der Ausbeu-
tung, Einführung des

patentirten Gegen-
standes ans dem

Auslände.

Die Beschreibungen
und Zeichnungen

werden
veröffeutlichi.

Eine spanische Beschrei-

bung nebst Zeichnung, ein

Modell, Angabe, ob die

Erfindung im Auslande

bereito bekannt

•

Niehtausbeutung bin-

nen einer von der Be-

hörde festgestellten

Frist, und wenn die

Fabrikate der Probe
»ioht entspreehen nnd
die FabriRation mehr
als ein Jahr unter-

brochen wird.

Das Patent wird

geheim gehalten bis

zum Ablauf der

Pateutdauer.

Bne spanische Beselirei-

bnng nebst Zeichnung und
• Modeil besw« Probe.

• *

Niehtausbeutung wäh-
eines Jahres , Unter-
brechung der Au5ben-
taug wahrend eines

ilaiu'es.

VerOffentliohung

1 erst nach Ablaufdii
1 Patents.
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88 Tabellen.

Land.

1

Dauer
der Patente.

Von der Patentining
ausgeschlossene

Gegenstände.
PatentgebOhren.

CktbOf Fwiorieo, Philippinen. Es gilt das

Guycum
(Dngliach).

14 Jahr€ Kein
üebcrdauerndes
ansliindi sehen

Patents.

Nicht gewerbliche
1
Bei Anmeldung und

Erfindungen. Ertheiliine300M.,vor

(Ablauf des 7. J^km
4<X) M..

Guatemala, Höchstens 10

Jahre.

I'D Lande berfi*«? be-

kannte ?<»wei bliche

Eihiidungen.

200 M. (50 Doil.) bei

der Anmeldung.

Hollän-
i/Ueh' West-

inäim.

5, 10 oder 16
Jahre. Eiafüh-

rungspatente er-

lOBcnen mit aem
auswärtigenPat.

Desgl., sowie Ei'fin-

dungen, dio dem
Staatswohl znwider-

lanfen.

PöröJahre 300 M.

„ 10 „ 6- 800,,

„16 „ 12-1400,.

Monduras
BrU.

14 Jahre. Nichtgewerbliohe. Anmeldung 40 M.
Siegelung 120 M,
Vor Abiauf des 3.

Jahres: 200 M.: d^
7. Jahres: 4Q0H,.

Jamaica, 14 Jahre. Kein
Ueberdauerndes
ausländischen

Patents.

Im Lande bereits

bekannte Erfin-

dungen.

100 M. bei der An-
meldung. Stempel! ftac

Patent- Urkunde
100 M.

5, 8, oder 12

Jahre. EiiiUih-

run^rff;: tonte

8 Jahle. Vülbos-

semnespatente

Ub t> JaJire.

1

Finanzpläne, phar-

m?i<*enti?<^h*» Prä-

parttlt! Uiidüeheim-

mittel, ausländische

Kunst- und Natur-

Erzeugnisse.

Die Öteni ['ol^-t.'liuiy:jB4^

und da.zn :

FiiröJ. 25-100 Fi ast

„ 8 „100-200 „
„ 12 „ 200-800 „
Zahlung vor der Xr^

theilnng
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Zar Erlangung eines

Paten fp

erforderliche Schriftstücke.

1

Ursachen
der Nichtigkeit und des

1 Verfalls der Patente.

YerOffentlichnng

der

Patente.

ipftoiBche Gesetz.

Eine englische vorläufige

Bppr-hrpi1>ung und binnon

einem Jahre eine vollf^tan-

dJge. Urossbritannieu.

Nichtzahlung der Taxe
nach dem 7. Jahre.

Veröffentlichung

nack einem Jahre,

Eid, dass der Anmeldende
der wahre Erfinder ist.

Spanische Besehreibung
nebst Zeiehnnng und

Modell.

Nichtausbeutung bin-

nen 2 Jahren. Unter-

brechung der Ansben*
tnng während eines

Jahres.

Die Bfisohrcibung

wird geheiüi ge-

halten.

Eine hollSndiselie Besehrei-

beng nebst Zeiehnang.
Fmhere Yerdffent-

lichung, Nichtausbeu-

tung binnen 2 Jahren.

Erlangung einesPatentF
inemeni anaeren liancie*

Ver^ffentlieluing

nach Ablauf des
Patents.

Geßoch, engl. vorl. Be-
schreibung auf Papier von
13''y8«. Zeichnungen auf

Lemwandl3"X8''. Vollst.

Beschreibung und Zeich-

2lVaX14»/4".

Nichtzahlung der Ge-
bühren.

Auslegting.

Eine Englische Besehrei-

bung nebst Zeichnung und

•Tent Modell; Begiaubi-

gmiK dnreh 2 Zentren.

Nichtausbeutung bin-

nen 2 Jahren.

Auslegung der
Patente.

Eid, dftss Anmelder der

EfUnder ist, zwei spanische
Beschreibungen nebst zwei

Zeiehnunsen und event.

Medeil Keine Bleistift-

seiehnnngen.

Unterbrechung derAns-
bentnng während

2 JUiren.

Auslegung undVer*
dffentlicnnng der
Patente, letztere

3 Monate nach
tlieiiung.

\
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Land.
Dauer

d«r Patente

Von der Patentirung

ausgeschlossene

GeirensTünde.

Patentgebüliren.

c ft/ (t n (X T- üdlllc. IV Ol II

überdanerndeB
ausländischen

Patents.

A Kz 1 IIB

Beatimmungen.
i ux . > i T 1

1 X 1 .1 n i - 1 (. Iii

pelgebühieu bei der
Ertheilong.. .

lOJahre,? J. für

Verbesscrungs-,
T -T T i'i r VTi 1 n t i i n -
kJ O. IUI i-jiUll(Ii

rnnuspatent*».

Nicht gewerbliche

Eiäudungen.
keine Gebiiiirda.

Faraguay. 5 bis 10 Jahre.

J!jUli UUr UUiTb J'<ll.

überdauern die

ausländischen

um hdehstens
6 Monat.

Bonuts veröffent-

iiciiitä ildi iiuuuiif^eu.

Stempelgebuliren.
•

1 A. JTa.ltMk nam &11 tfuttkAI tiAnl/BID «IJgeiDolUOO

Wohl naohiheilige.

A nfffiialiliiiiiF 9f)f^ ML>Aulu 19WvLUf^ oW IBt^

6—16 Jahre. Bereits TerOffent-

lichte gewerblidhe

EiEfindiiiigeDL»

Keine Gebühren, son*
dern tiieilweise Be-
freiung von Abgaben
und £ingang8SolL

VereimgU
Staaten.

W OD. V. O. V Uli

1870,
revid.

22. Juni
1874.

17 Jahre. Kein
Ueberdauemdes
aUblauUIbCiloU

Patente.

DesgL Bei der Anmeldung
15 Doli. Bei der Er-
thoilnn^r '>0 Doli Fnr

Erneuerung (rew^ue)

15 Doü.

1,) t 1 c 1 l. > IJcKlaillibC;

Ei-ündungeu.

'AM) M hoi dpr An-
meldung.

Indien
(thiglisch),

Ges.

1. 17.m
1869.

14 Jahre
Verlängerung

auf weitere 14 J.

jnOglioL

Bereits veröffent-

lichte Beschrei-

bungen.

200 M. (100 Kupien)
bei der Anmeldung,
dazu Teranderliohe

FrQfnngsgeblUireA.
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Zur Erlangung eines

Patents

erforderliehe Schriftstücke.

Ursachen
der Nichtigkeit und des

Verfalls der Patente.

Veröffentlichung

der

Patente.

Rptrl<inliii''t»i \''»jr«li«hAriiMU'

der Neuheit, eine englische

Beschreibung nebst Zeich-

nung lind pvent. Modeii.
|

NiAhtu.nGhAiifnn(7 Kifi«X^AV^ii laus utsui Uli Ulli

nen 2 Jahren. der Beschreibung.

Eine spanibciiö Beschrei-

bung nebst Zeichnung.
Desgl. VeröiTentlichung

nicht

Dd£gl. und event. Alodeii. Desgl. und wenn ohne
Ri*niäAliti<yiincr Atur 1?o«

gierung ein latent im
Auslände genommen

wird.

VeröüeütUehuüg
nfL^n A KI 9.111* vtwm

her jedoeh fiintieht

gsetattet, wenn der
Patentinhaber es

erlaubt.

AnmAliinffKy Rt*klämnir

ftber £rlindemeht, Be-
sehreibung.

K^AltlA RiwiimmTiTifrllfllllO JDvBiMIUIIlUlg.

Eid, dass Anmelder der

Erfinder,eine epanische Be-

sehrelbiins nebet Zeieli*

nnng.

Falsche Beschreibung,
Mangel der Neuheit,

Nichtausbeutung bin-

8 J., bei Einfiihnings-
T»at 1 .T

Veröffentlichung

naeih Abiwif.

Sid wie oben, eine engl.

Ton zwei Zeugen beschei-
Tiiirtfi T^ocr«K r«i hii n/CT npKfif

Zeicbnunpr und event. Mo-
dell. Letzteres höchstens

einen englischen Gab.-Fass
gross.

Ungenügende Be-
schreibung, dio aber
/lln?"('h PITT T^fi^'iiJ.p f\r\[ir

Disclaimer verbessert

werden kann.

Veröffentlichang

der Beschr* iliimg

nA^icf 7.oi/^hnnncr

Wöchentlich Aus-
ziiiio in der

Ofliaai'GazeUe,

XiliiC VVlXl iZililLiUCl VVII

zogene englische Beschrei-

bung nebst Zeichnong.

Dai* TTnnfifa.nH Hf^QQ Hio"
l UlilDMaUUf UaSS UIV

Erfindung nicht neu
war.

H.UoiOguU|^,

Eine vorläufige englische

BeBckreibuQg, dann binnen

6 Monaten 5 ToUst&ndige

Bmihxeibiuigm nebst

Zeiehnnngen.

Desgl. DesgL
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Land.
Dauer

der Patente.

Von döi Pateotirung

ansgeeehlossene

Ge^renetSnde.

Patentgebühren.

Ges.

T. 2b. Mm
1871.

ö, 10 oder 15
Jahre.

(iageüöUiidb die voi

der Amneldimg
jahrelang in Ge-
braneh gewesen

sind.

Fui 5 Jahre 10 Yen

„ 10 „ 15 ^
„ 16 „ tO M

8trmU
Settlemmk, Wie in lodien.

Stempel i« d. Qetoeli

200 M. (60 Dallan).

IV. Austra-

14 Jahre. Kein
Deberdanemdei
ausländieehai

Patente.

Nieht gewerUiohe
oder dem Staate

naehtheilige Erfin*

dangen.

Bei Anmeldung und
liirlaDguDgdesnktenti

je 60 M. Naoh 8
Jahren 300 M.

Neu-
1
7—14 Jahre.

Süd- Wnhs '

1
Keine

"Hf^^f 'Tiininnupn.

Gebühr 400 M. bei
(It-r Anmeldung.

Queensland, J/e8|f;l. i/eogt«

Schutz auf 6 Monalei
40 M.; für fernere

6 Mon. noeh 60 M.

Süd- Deegl. In der Colonie

bereits bekannte
Eründongen.

Bei fiinreiGbung und
Ertheilnng je 50 M.
Nach 3 J.: 100 M.
Nach 7 J.: 100 JH

Tama$i4en,\ 14 Jahre. Kein
Ueberdauerndes
ausländischen

Patents.

l^eegi. Bei der Anmeldung
undErteilnn? je 50
300 M. nach 3 Jahren,
400 M. nach 7 „

Victoria. De^gl. Dem Staate naeh-
theilige.

Desgl.

West-

Australien,
14 Jahre. Desgi. öOÖ M bei der Au-

meidung. 500 M. bei
der Ertheilnng.

Die iiier nicht autgefUhrten Länder Imben unseres Wissens keine Patent-

Salvador könneu iudess durch Erlasse eines
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Zur Erlangung euies
Patents

•rforder! 'n ^ h p S ch r i ft s tück e

.

Unaehen
der Niehtigkeitimd des
Verfalls dt^r Patente.

Veröffentlichung

der
Patente.

Jüine BesoiirelbiiDg nebit
MohDiiDg eyeni Modell.

AneQbung in g Jahren
wenn patentirte Objecto

eingefhhrt werden.

YffirVffenüiehong

det GcMnetandiM
des Patente.

Wie in Indien.

lien.

Zwei englische Beaolirei-

IniQgen, eine Zeiclurang

event. Proben.

Nichtbenntenng inner-
halb 2 Jahre nach Er-
theilung. Niobtsahlnng
der Gebühren inner-

halb 3 Jahre.

Auslegung.

feine engl. Beeoäreibnng. Mangelnde Neuheit Keine
Bestimmungiiu

i/esgi.

ISdeserklämng nebst einer

englischen Beschreibung:

^ond zwei Zeichnungen.

Desgl.

NichtZahl un der Ge-
bühren.

Keine Yerööent-
lichiing. Einsicht-

nahme gestattet

Eideserkläning. Zwei eng-

lisohe Beschreibungen

20''Xlö''neb8t zwei Zeioh-
nnngen.

Dpp'jtI.

Nichtzahlung der Ge-
bühren.

Auslegung naoh
6 Monaten.

Eideeerklärung nebst einer

englischen Beschreibung
und 2 Zeichnungen, wo-
Ton eine auf Pergament

Desgl. Ansiegung,

Eideserklärung nebst eng-

lischer Beschreibung und
Zeiehnung, erent. Modell.

Desgl. Desgl.

gesetzgebung. In Peru (für 25 Jahre), Uruguay, Costa Kim und baa
besonderen Gesetzes Patente bewilligt werden.



82, PoitQebühreii in Deiittclieii Rcielit.

1. Gawöhikliöhe Briefe. Für DeotseliUiid und Oester» ^

reich-Ungarn grSsetes Gewiefat 250 g. Porto bis 15gineL
10 Pf., über 15 g 20 Pf.; unfrankirt 10 Pf. mehr.

Im Weltpostverein Gewicht der Briefe unbeschrankt *

Porto für je 15 g 20 Pf., unfi-ankirt 40 Pf.
;
(zwischen dea bis

30 km von einander entfernten Orten in den Grenzbezirk^n
v< n Deutschlnnd. Belgien, Dänemark» HoUand und derSohweis
aber nur die lliilfte).

Znm Weltpostverein gehören bis jetzt nicht: Annam,
Aseension, Oapland, Colonie Victoria, Cap Xiiiai, St. Helena, .

Tripolis, Bolivien, Costa Rica, West - Australien , Süd- •

Anttnüien, Vietori», Nen-Süd-Wales, Queensland, Vandiemens-
knd , Samoa- (ScbifTer-) Inteln und die sonatigen britischen

Colonien und unabhängigen Inselgruppen ausser Hawaii. Für
diese je 15 g frankirt 60 Pf., unfrankirt 80 Pf.

Stadtbricfe frankirt bis 250 g 5 Pf., in Berlin 10 Pf., ua-
ftankirt 10 bezw. 20 Pf

2. Eilsendunjjen- Gebühr: a) wenn der Empfänger
im Ortsbestellbezirk wohnt, für Packete 40 Pf, für alle

anderen Sendungen (excl. Telegramme) 25 Pf; b) wenn Empf
im Land bestellbezirk wohnt, für Packete 1,20 Mk., für alle

anderen Sendungen 80 Pf
8. Einschrelbsendnngen. Geb&hr von 20 Pf. ansser

d« Porto für gleichartige gewClmlicho Sendnng (Brief»

F^ete, Naohnahmebrief). Im Weltpostverein Frankaturzwang.
4. Postkarten, stets frankirt, in Dentschland und

Oesterreich 5 Pf., im Weltpostverein 10 Pf
5. Postaufträge. (Einsehreihbriefe mit der Aufschrift:

Auttrai!: nach Inhalt: Quittung, Wechsel etc.) Taxe
für Aufträge: nach Deutschland (bis 600 Mk.) 30 Pf., Prank-
reich mit Algerien (500 Frs.) 20 Pf., nach Oesterreieh-Unj^arn

(200 FL), Belgien (750 Prs.), Helgolaiai (600 Mk.), Luxemburg
koo Mk.), Niederland (150 Fl.), Rumänien (750 FrsJ und der .

Sohwrä (750 FrsO wie für Einsdiratbcbricfa. — Besorgung
des Accepts ron Wechseln in Dentsehlmd' bei jedem Betrag»

70 Pf. (Besonderes Formular.)

6. Postnachnahme bis 150 Mk. zulässig in Deutschland,

Belgien, Dänemark, Frankreich, Grossbritannien und Irland,

Itolicn, Luxemburg, Niederland, Oo?terreich-üngarn, Schweden
und der Schweiz, bis 225 Mk. nach Norwegen. Gebühr neben

dem Porto für Brief oder Packet 2 PI pro Mk. , miudestena

aber 10 Pf
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7. Briefe mit ZugtelluugBurkunde, welohe offen

beizngeben, för Beutsohland SO Pf. extra. Innerhalb des Auf-
gftbabezirks zu bestellonde ZnstRjlunE^snrknndpn 20 Pf.

8. Druck saeiiea (müssen frankirt werden) kosten nach
Deutschland und Oesterreich-Ungarn bis 50 g 3 Pf., 50—950 g
10 Pf, 250—500 g 20 Pf, 600—10(10 g 30 Pf Im Weltpost-

verein (2000 g zulässig) 5 Pf für je 50 g und anderweit 10 Pf.

9. Waarenproben sind bis 250 g zulässig. Porto für

]>«itMhluid und gani Oeaterreioli 10 Pf. bis 250 g, im W«ltpo8t-
Tentn 5 Pf. md sonst 10 Pf. für j« 60 g, mindesteDS 10 «. 15 Pf.

10. Pftekot- und Werthsendmigen. Max. 50 kg.

Porto für 5 kg und biß 10 Meilen 25 ft, 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—100 Meilen
80 Pf, 100-150 Meilen 40 Pf, > 150 Meilen 50 Pf.

Nach der Schweiz , Dänemark
,

Belgien und Holland
kosten 5 kg, nach Prankreich 6 kg 80 Pf.

Briefe mit Werthangabe (stets gut verpackt und versiegelt)

höchstens bis 250 g. — Porto für jedes Gewicht auf 10 Meilen

20 Pf, darüber hinaus 40 Pf. Versieherungsgebühr vün^ für

je 300 Mk. oder einen Theil davon 5 Pf. , mindestens aber

10 Pf. *- ünirankirte F^ete und Weithbriefe 10 Pf. mehr.
— Spengnt kostet an Porto die Hälfte melir.

F&r Terlorene gewöhnliche Packete werden S Mk« fm
Vi kg YergQtet.

11. Postanweisungen

aaläaeig bis GebUhr

DeattdUMd und
400 Mark

100Mk.=20Pf.
über 100—200M k,— 30i*f.

, 200--^Mk.s40Pf:

Belgien, Frankr., Algier,

Italion, Scbwniz,
Rumän.*), Egyi tt ii*)

600 Francs
[100FM.BSl«40Hk.]

20 PI. iur je 20 Mk.
mindettens aber 40 Pf.

Ilelgt'laud, ( )*_'st(jrrrich-

Ungarn, Consta ni im u\ieA

400 Mark
[leVeriasterGold^SMk.]

10 Pf. fUr je 20 Mk.
1

mindestens aber 40 Pf.

IMInemark nebst Island
and FarOer-Inaela

360 Kronen
ClOOKr. = 112,75 Mk.]

j

10 Pf für je 20 Mk.
1
niindestotis atier '10 Pf.

Btlnrttdiii n. Norwegen*) 1
ä60 Kronen

1
[100 Kr. « llS,76Mk.]

20 Pf. für Je 20 Mk.
raindeetene aber 40 Pf.

^ Jfwt nach grösseren Orten zulässig.

Jnlr Am avsserdeutschen Verkehr milssen besondere Formulara
benutzt werden. l>er Bi trac ist in der Währunj^ dos BeMtiTnmnn$»«]ande9

anaugebeo [auagenommua nur Oesterreich- ütigara, Luxombarg und
Helgoland]. Nach den blev nloht aolS^eflilurten Iiiodem tind Voel-
aaweisiiagen nlohl anliieig.

7
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^^^^^ ^^^^^^^
znlässicr bis

|

GebOhr

Groosbriiünuiiin u. Irland
210 Mark

[10£ld.8t. s 805Mk.J
2U Pt. flir je 2ü Mk.

mindesten« aber 40 Ff.

AastnUien u. zwar West-
Aoatralieo, Süd-Anitm-
lieD, VictoriJk, Neu-Süd-
Wales, Queensland, Neil-

Seeland u Vaddiemen»-
hi lui

210 Mark
UO Pt St. = 2UÖ Mk.]

20 rf. filr je 20 Mk., ,

mindesten« aber 40

Bftrbftdo« «10 Xftvk
20 Pf. für je 20 Mk., ;

mindesten-, iiImt 40 Pf.

50 UuUars
ßO DL » 919 Mk.]

20 Pf. lur je 20 Mk., •

mindestens abtir -10 Pf.

"
' « r. . ; o,n X* u 1 50 Pf. für je 20 Äüc,

: C*p-Colome
|

210 Mark
] mindeaten« ab.r 1 Mit,

B&niMli« Aiktm«n
.t *.

380 Kronen | 20 Pf. ftir je 20 Mk., >

[100 Kr. = 112.75 Mk.] | mindestens aber 40 Pf.

Japan 210 Mark 50 Pf. fOir Je 90 Mk., :

mindeatent ahm 1 ^Ol,

Portugal (nach gröesoren
Orten) mit Eintcblass
Ton Mftdeira and d«n

Asoran

90 Mürels
[90 mtna»» 409,50MkO

20 Ff. für je 20 Mk-,
ttindeateiM ftbe?-40 Pt

*

ßan Marino, Susa fTiinia)

Tnnia, La Qoletta bai

Tunii und Tripolis,

8«l<fiikU,B6lrat,8mynift

500 Francs
[100 Ptei. SB 81^ Mk.]

t

20 Pf. für je 20 Mk.,.,

mindeBten« »ber40TfL

Ostindir n britiBche j
20 Pfd. Sterliog ' K^'f f ir 20 Mk ,

.

Besitzungen excl. Ceylon)! [10 Pfd. St. =^ 205 Mk.]
i

lumdüctous ain r 40 T'f.

Klederländ. Besitaumgeo,
in Ottindien

[150 Gulvlen 'iiuulürla.nd.)j 30 Pf. für jo 20 Mk., .

1
[l Gulden = 1,70 Mk.]

|
mindestens aber 40 Pf.

Niederlande
j235 Gulden (niederländ.)

1
[l Gnlden = 1,70 Mk.]

20 Pf. für je 20 Mk.. «

mindestens aber 4 0 Pf.

efeinigte Staaten von
Amerika

50 Dollars

[50 Dl. := 212^ Mk.}
1

20 Pf. für je 20 Mk.,
1 mindestens aber 40 F£ .

83. Telegraphen-Gebühren.

A. Innerhalb Detitsohlands.
Gnindtoxe 20 Pf., Worttaxe 5 Pf. (für ein Stadt -Telegr..

Grundtaxe 20 Pf., Worttaxe 2 Pf.).*) Im innerea Yorkehr yon
Bayern u. W&rttemberg Worttaxo 3 Pf. — Ftkr ek dringen*
des Telegramm (0) wird der 3fache, fftr ein yergliclienes.
Telegramm (TC) der IVa fache Betrag erhoben; fftr ein Tele-

Abgenindet tMt 5 besw. 10.
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framm diit b»i»klUr Antwort (RP), tome f&r «in Tele*

gramm mit Empfangsanzeige (CR) wird der Betrag am die

fiebfthr eines gewOlmliolien IteTegrammB von XO Worten eiiiSlit

B. Nfteh den dbrigen enropftitehon L&ndern.
Telegramm-GebQliren im nnmittelbaren Verkehr. -

Nach dt''n"! Auslriiiiif' uiul /, \v:ir:

Grund- Wort- Gnmd- Wort-
taxo taxe toze tax«

0,40 0,10 Montenegro 0,75 0,15

0,10Boiiil«ii-H«neg. £D] 0,75 0,16 Ntod«rlMMl [D] 0,40
Buljzarien 1,00 0,20 Norwej?en [Ol n,4r> 0,20
Dänemark 0,40 0,10 Oe8terreich-Ung.[DJ 0,40 0,10
Frankreich [D] 0,16 Portugal [D] 1,00 0,20
Gibraltar 1,75 0.35 liumänien [D] 0,75 0.16
Griechenl (Festl.) 0,30 Uussland (europ.) 0,40 0,25
Griechenland (Insela BuBülaad (kauk.) 2,00 0,40

•XCl. Syra) 2,(X) 0.40 Schweden (D] 0,20
Grossbrii. u. Irland 0,40 0.20 Schweis 0,40 0,10
Heltfoland [Dj 0,40 0,21) Serbien 0,75 0,15

0,«0IteUen CD] 0,75 0,15 Spanien [D] 1,00
LuTumUintg (DJ 0,20 0,05 Tiirl^ 1 5 fouropaisches
2daita 2,00 0,40 Festiaud) £D] 1,60 0,80

CDj b«deatet: Dringende Telegramme zulftssig.

Bemerkungen. 15 Morse-Alphabet-Ruclistaben freiten

für ein Wort, für aussei europaische Correspondenz 10 Back*
•taben. Bei Ziffern zählen 5 für ein Wort.

Bei nachzusendeiideu Telegrammen — Bezeichnung
„FS" oder „nachzusenden" — werden die Gebühren für

jede einzelne Nachseudun^ wie für ein besonderes Telegramm
oereebnet und vom Empfänger erhoben.

WelterznbefOrdernde Telegramme: a) Telegramme,
wolebe mit der Poet weiter sn befördern oder postiagemd
niederzulegen sind, werden von der Atil^unftsanstalt ohne
Kosten für den Aufgeber nnd für den Empfänger aar Poet
gegeben, und zwar die gegen Empfangsbescheinigung zu be-

stellenden Telegrnnnne als eingesehripbone Briefe, dagegen
die iibri,L''«Mi ToJoaTanirnr^ als ircwohriliche Briefe. — b) bei

Weite! beiöiderung dureh Eübesteiluiii: — Bezeichnung „XP**

„Bote bezahlt" oder „Estafette" oder „Bote". — Die
Eil bestellgebuhren werden innerhalb DeulBchlands ent-

weder Ton dem Absender im Voraus mit 80 Pf. oder von dem
Empftn^er anm wirklichen Betrage, die Eetafettengeb&hren

wir Tom Absender entriobtet. — Bei derartigen Telegrammen
mit beaahlter Antwort kann Antwort nnd Bote besahll

werden. — Beaelehnnng »RKp"*«

7*
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T#legrapliii6li6 Po8tanw«U«agett —
- ndiMig ia

Deutschland und nach Helgoland md Luxemburg bit 400 Mk^
nach der Schweiz bis 200 Fcs., Belgien bit 600 Fcs. — müssen
mit den etwa zu machenden Mittheilungen schriftlich der

Post- odpr der Telegraphenanstalt iihergeben werden. Ansser

den nach der Wortzahl zu beieL-hiiondpn Gebührrn fm das

Telegramui ist die Postanweisungsgebiihr , sowie Besteiigeid

bezw. £ilbestellgeld nach den bei jeder Postaustalt einzu-

sehenden Tarif zu entrichten.

Für jedes Telegramm, welches seitens des Aufgebers
siDem Telegraphenboten oder Landbriefträger sor Beorderung
»n die TeleKrsphenaostalt mitgegeben wird, kommt eine Zvl^

•ehlagsgebuhr von 10 Pfg. mt Erhebung.
Die Bezeichnnngen der besonderen Telegramme: RP,.

CR, TC, FS, Rxp undXP sind vor dieAdre&eO inKlammera
SU setzen und werden für je ein Wort gezählt.

84. PostgebOhreii In Oesterrttob-Ungarn.
Postanweisungen im Inlande. Für Beträge bis 5fl,

6 kr., bis 50 fl. 10 kr., bis 150 tl. 20 kr., bis 300 fl. 30 kr.^

bis 500 11. öOkr., bis 1000 tl. 1 fl. , bis 2000 fl. 1 fl. 50 kr.»

bis 3000 fl. 2 fl., bis 4000 fl. 2 fl. öO kr., bis ÖÜÜO fl. 3 fl.

Steuer-Postanweisungen für Wien und Bayon wie
vorstehend, Formulare 3 kr.

Postanweisungen von Bosnien nach Oesterreich-
Ungarn bis 50 fl. 10 kr., über 50—100 fl. 20 kr., über
100-160 fl. 30 kr., aber 160-200 fl. 40 kr. Naek Bosniea
sind Postanweisungen nieht gestattet

Postanweisungen naoh Belgien, Dentsekland
Frankreich (Algier), Italien, Niederlande, Raminieft^
der Schweiz und Tripolis werden bis 200 fl. ano:enomnien

und beträgt die Gebiihr moh Deutschland (mit Heliroland

und Luxemburg) bis40fl' 20 kr., für jede weiteren JOfl. ökr,
nach den anderen Xiändern bis 20 fl. 20 kr, und für jede
weiteren 10 fl. 10 kr.

Postanweisungen nach den Vereinigten Staaten
von Nordamerika werden bis 200 fl. angenommen und sind

an das Postamt in Basel an adressiren and bis dahin tu
fiankiren. Anf dem Coupon ist in dem leeren Raoma der
Name des Empfängers mit mdglichst genauer Bezeiekaaa#r dea
Ortes , wo die Auszahlung erfolgen soll , deutlich anzugeben.
Die Gebuhr beträgt fär 20fl. 20kr., filr jede weiteren 10 fl.

oder danmter 10 kr.
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Po Staufträge vermittein das Inoasso von Rechnungen,
Wechseln, Coupons etc. Sie können nach allen Postorten der

^steriei chiscli-uiigarischen Monarchie bis zumBetiuge
von 300 fl., nach den bedeutenderen bisdOOfl., nach Deutsch-
Und bis 200 fl. (400 Mk.) aufgegeben werden. Hierzu ist

m»b9t dem amtlichen Formulare (Preis Vs ^^') «
qnittirte

Rechnung etc. an das Postamt des Adressaten mittels re*

eommandii*ten Franco- Brief za senden. Sobald der Betrag

gezahlt ist, erhält der Aufgeber per Postanweisung: den Betrag
abzüglich ^er PostainvtMnn2'f:-Gn1)rihr; andernfalls Quittung

kostenlos zuriiek. (Teljüin lilsu wi(? für reeomuiandirtea ßiieÄ
und Postanweisung. Naclisendung ist unstatthaft.

Nachnahmesendungen nach Belgien, Dänemark,
Deuts<^hland (Luxemburg u. Helgoland), Frankreich,
CJrossbntannien, Niederlande, Nordamerika, Nor-
wegen, Schweden und der Schweiz werden bis zum
Betrage von 75 ll. u. VV. angenommen. Die Provision beträgt

ausser dem Porto 6 kr. bis 3 fl., über 3 fl. bis 75 fi. fär jeden

Onlden 2 kr.

Tarif für Geld- und Frachtsendungen. Geldbriefe:

Far Oetterfdioli-Ungarn bis 2&0g dOfl. Werth bis 10 Meilen

15 kr., aber 10 Meilen 27 kr.; fftr Oesterreiob-Ungarn und
Deutschland bis 300 fl. Werth bis 10 Meilen 18 kr., über 10
Meilen 30 kr.; für jede weiteren 150 fl. Werth 3 kr. meiir.

Frachtsendungen: Localtaxe bis 2^2 kg Gewichtsporto

12 kr., bei Werthangabe für je 150 fl. Werth 3 kr. ausser dem
{jewichtsporto. — Oesterreich-Ungarn bis k^: bis 10 Meilen

12 kr., über 10 Meüpn 24 kr.; Werthtaxe für je 50 fl. 3 kr. —
Oesterreich- Ungarn und Deutschland bis 5 kg 10 Meilen 15 kr.,

über 10 Meilen 30 kr.; jedes Kilogramm mehr bis 10 Meilen

Skr., 20 Meilen 6 kr., 50 Meilen 12 kr. , 100 Meilen 18 kr.,

150 Meilen 24 kr., fiber 160 Meilen 30 kr.; Werthtaxe bis

300 fl. 6 kr., f&r jede weiteren 160 fl. 3 kr. mehr. ^ Naeh
Bosnien, der Herzegowina and Novibazar sind Frachtsendnngen
h\< 10 kg und Geldbriefe bis 250 g gestattet. Ausser dem
fär Oesterreich bis zur Grenze entfallenden Porto und Werth-

taxo, wie Tf>rstehpnd, wird fiir Bosnien ein Gowichtsporto f\ir

jedes Kilogramm oder Theil davon mit 30 kr. und eine Werth-

taxe bis 50 fl. von 3 kr. für je 10 fl. , von 50—100 fl. 18 kr.,

on 100— löO fl. 30 kr. und für jede weiteren 150 fl. 15 kr.

mehr berechnet. Für Sendungen von und an Militär-

personen beträgt das berechnete Gewichtäporto und Werthtaze

nur Vs Torstehender Summen.
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100 Tabellen.

c Druck, Mnittr
Briefe

«
-.-> und 9

GescliUftäpapiere

1
e
1

1

a
aKmch ^ » O

Gewichts-

»»
u

1

oa
«B

kl o O
M

c
d Progreet. 5

y *—

•

M
C M

IRt je kr Ur fl'f je Ikr kr kr

Druck

:

bia 50 g
o

Oesterreich-UogacQ und )

bis SO ffMAS 1^

Ül)er

20- 250

a

ß 2 bis 250 g
l)i» 500 g
bi« 1000 g
Mueter:
bis i.w g

5

10 10 10 lA

1

Tflrftenth. Idediientitin
^ 10 15

cO

IftAmiAn und HftrzflgowinA f. Ifi u lÜ 5 lur je ou g
O 10 10

bis 15 g 5 2

liruok:
bis 50 g
big 250 g 5

1Km.
Dantsclilaiiil . . • • a x Uber Dil OUU g lu 10 10 1»

•

10 2 bl8 1000 g
Muster

:

bt« 250 g
Druck, Muster

15

5

G(3sehäftspapiere
10 5 für Je 50 g 8 10 10

Dänemark mit liland und
15den Faröer-Iiiselri . . 15 ff 10 5 50 g 3 10 10

Frankreichu Frstth Monaco 15 ff
10 5 50 ff 3 10 10

15 g 10 5 50 g 3 10 10 —
15 g Kl 5 50g 3 10 10

Ifinirlftnd . SctiotÜänd. Ir-

lanfl nrifi dvilfiTli * - - 15 a 1

0

5 50 ff 3 10

Helgoland 16 K 10 .5 sw g 10 10

Italif^n u. Eep. bao M*nno 15 ff 10 5 50g 3 10

15 ff 10 5 50 g 3 10 10 1 1C15

Malta-Inseln . ... lö g 10 5 50 g 3 10 10

Ift g 7 4 60g 2 10 1» Iv
mederuade (üoilana) . 15 ff 10 .5 50 g 3 1(» 10 IK

]^nr'.v<^f^eti lö g 10 5 öOg 3 10 10

li.uiüu,iiien (Moldau und
19Walachei) l.T ff 0 sog 3 10 10

BuBsland m. Polen u. rinnl. 15 ff 10 5 50 g 3 10 10

15 ff 10
r 50 g 3 10 10 10

pobiveu ...... 15 ff 10 o 50 g 3 10

86rbi6D: aus Oesterreich . 15 ff 7 4 50 ff 2 101 10 15
* « « Ungarn . . 15 g 5 4 60 g 2 10 10 15

Türkei ...
15 ff 10 .5 50 g 3 10 10

15 g 10 5 50g 3 ioi 10

Amerika (Yecttin. Staaten
1

* tmd KalifomieQ) . . . 15 g 10 5 sog 3 lo; 10

Afrika (Kffypt6a, Algler,
1

Marokko) 15 g 10 5 50 g 3 10
,
10

1

Asien (aaehO«tlnd.ii.9apan) lö g ,20 8 50 g 6 10 1 10

Anitr«lieiiTl*Nord»meTika 15 g lu 7 60g 7 1=
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TabeUon. 101

8BL Tet^graphen-Tarif in Oesterreich-Ungarn.

Grundtaxe, daza Xa&« tüx j«d' s ^yort:

Local-Telegramme .... 12 kr. i kr.

In Oesterreich-Ungarn . . . 24 2 „
Nach Deutschland .... 24. ^ 6 „
Nach Bosnien n. Herzegowina 24 5
^ n w « 24 2 II

Internationaler Telegmplien -Tarif mit folgenden
Staaten:

Taxe per Wort:

Algier"*) 18 kr. — Belgien*) 11 kr. — Bulgarien*) aber
die deterr.-mmän. Grenze 9 kr., über die angar.-mmän. Grenze
11 kr. — Dänemark*) via Deutschaland 11 kr, — Frank«
reich n. Coreica*) 12 kr. — Gibraltar via Schweiz 20lnr. —
Griechenland*) Festland via Montenegro*) 15 kr., Corfu*)
14 kr, Syra 20 kr., Zante*) 19 kr. — Grossbritannien*)
(England, Schottland und Irland), Canal-inseln via Deutsch-
land 17 kr. — Holg-oland*) 15 kr. — Italien**) a) zwischen
den Stationen in Tirol, Vorarlberfj, Kärnten, Krain, Görz, Triest,

Istrien, Tiieehtenstoin und den italienischen Stationen auf dem
durch Po, Tebsiii iiüd Langensee begrenzten Gebiete 4 kr.,

b) von allen (änderen Stationen**) 8 kr. — Luxemburg*)
via Deutschland 10 kr. — Malta'*' via Italien 19 kr.

Monaco'iO 12 kr. — Montenegro von Dalmatien 4 kr., Ton
allen anderen Stationen 6 kr. — Niederlande*) via DeutBoh«
land 10 kr. — Norwegen*) via Deutschland 17 kr. —
Pei-sien via Russland-Djoulfa 77 kr. — Portugal via Italien

oder Deutschland 20 kr. — Rumänien**) von den Stationen

in üali/.icM 6 kr., von allen anderen Stationen 7 kr. —
Kussland*) europäisches (nicht Grenz-Rayon) 16 kr. von
Galizien und Bukowina 185 Kilometer über die Grenze**)

6 kr. — Schweden*) via Deutschland 16 kr., — Schweiz
7on Tirol, Vorarlberg, Liechtenstein**) 3 kr., von allen anderen
Merr.*ungar. Stationen**) 6 kr.— Serbien aber die nngar.-

aerb. Grenze*^ 6 kr. — Spanien^ via Italien oder Sohweia
SO kr. — Tripolis 49 kr. — Tarkei"*) enropftisohe 18 kr.

*) Ann«! der Worttoxe wird oio« GrandUxe im B«trage Toa 5 Worten
ddzageüohlagen.

**)AHM« te WoKim« ivird «Ib« 0roadtaM tom t4 kr. «Mgtiehiagtti
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86. MtM* «Hl 6«iirlelrtt*Vwil«ioiM«HtiMleB.

1. Metrische Masse und Gewichte: IMeter(m) oder
Stal) ^ 10 Decimeter (dm) = 100 Cemiiijeter (cm) 1000 Milli-

meter (nun), 1 Kilometer (km) = 10 Hektometer = lOODekameter
oder Kette » 1000 m; 1 deutsche Meile 7,5 km; 1 geogr.

Meih ^ 4 Seemeilen 7,420 km; 1 Feldkette — 20 m.

1 (Quadratmeter (m^) = 100 Qnadratdecimeter (dm^) «
10000 Quadratoontimeter (cm^i 1000000 Qnadratmillimetor

(ram^); 1 Quii.ii.ttkiiümeter i^kur) — 100 Quadrathektometer
oder Hektar (ha) = 10000 Quadratdekameter oder Ar (a)

1000000 m^; 1 Quadratmeile — 56,^ km'; 1 geographische
Qnadratmeile — 56,063 km'.

1 Cubikmeterfm^) = 1000 Cubikdecimeter (dm^) Liter (1);

11 = 2 Schoppen; 1 Hektoliter (hl) •= 1001; 1 Scheffel —
BDI; 1 m» -= 1000000 Cobikcentimeter (cm») = 1000000000
OabikmUlimeter (mm').

1 Kilogramm (k^ir) = Gewicht von 1 1 destillirteni Wasser
bei -]-4"C. == 10 liektogramm = 1 Dekagramm (dk.c:)

iOOO Gramm (g); 1 g =^ 10 Deci^ramm (dg) —= ICX) Centi-

gramm (cg) = 1000 Milligramm (mg) ; 1 Tonne (t) «= 1000 kg.

2. Abgerundete Werthe für altes preussisches
Mass: öm = IG Fuss ('); 13 cm -= 5 Zoll ("); 10 mm = ^/g";

11 mm -fe B Linien ("'): 1" — 26 mm; 1' — 313 mm;
1 Buthe <-« 3,766 m; 1 Lachter ^ 2092 m.

1 Quadratzoll = 8.8-100 cm^; 1 Quadratfuss = 0,0985 m'f
1 Quadratruthe = 14,185 m^; 1 Morgen = 25,5322 a.

1 Cubikfuss = 0,030916 m^; 1 Cubikzoll = 17,891 cm»;

1 Schachtruthe = 4,4519 m»; 1 Anker 34,351 1; 1 Scheffel

= 54,9615 1.

1 Centner = 46,77 kg; 1 Pfund = 0,4677 kg; 1 Lotii

« 16,667 g. Apothekergewiehte: 1 Pfund 12 ünzea;
1 Unae — 30 g S Drachmen -> 24 Skrupel 4ti0 Graa.

3. Altes österreichisches Maats und Gewicht:
1 Fuss 12 Zoll = 0,316 m. 1 Zoll = 12 Linien = 0,0263 ra.

— Die Mass == 4 Seidol 1.415 1. — 1 Pfund = 32 Loth

560 g. — Das Medicinalpfund = 12 ünzen — 96 Drachmea
420 g. 1 Drachme « 60 Gran = 4,375 g.
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87. EngliMlm Mm uui fimMrt.

L&Dgenmasce.

1 Fftthom (fth) = 2 Yard (yd) — 6 FuM (foot, ft)

72 Zoll (ineh, in) = 1,8287 Meter.

1 Meile (mile, mi) * 8 Fnrlong (für) 320 Pole odtfPenk

So)
— 1760 Taid (yd) — 6280 Faii (foot, ft) — 160B315

eter.

1 Acre (ae) 4840 Quadraf-Tard — 43560 Qaadrat-FoM
mm 4Q,467 Ar.

l' Quadrat-Yard 0,836113 Quadratmeter.

1 Quadratfiiss = 0.09290 Quadratmeter.

1 Quadratzoll = 0,00065 Quadratmeter.

1 QnadraUinie 0,000ü04 Qaadrataneter.

1 Last 10 Quaiters (qr) = 20 Combs — 40 Strikes

(str) = 80 Biishels ihus) = 320 Pecks (pk) — 640 Galioni

(gai) = 1280 Pottle (pot) = 2560 Quart (qt) — 6120 Piiit

102,64 engl. Kubikfuss » 2906,25 Liter.

1 Gallon (gal) 4 Quart (qt) = 8 Pint (pt) — 32 Gill» 0,1604 engl. Kubikfaie — 4^ Liter.

Englisches Apotheker-Gewicht.

(Dieses ivird gewöhnlioh sn den photo^. Beoepten beniitit)

20 Grains 1 Sorople » 20 Grains — 1,296 g.
3 Scmples — 1 Draohm 60 „ »m 3 888 „
8 Drachms — 1 Ounce ^ 480 « — 31,103 ^

12 Oaiioes — 1 Foond — 6760 ^ — 373,2

FUohenmasse.

Trockenmasse.

Flüssigkeitsmassse.

60 Hinims
8 Drachms
20 Ouaees
8 Pinta

« 1 Fluid Diaehm f 5— lOttnee f. ^— 1 Pint 0 5— 1 GaUon gaU.
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lOi

27>Vn Gnini — 1 Dmohm— 27"/3a Chradiu 1,777g
16Drami -»lOnnce -* 4S7Vs n 88,847 „
laOuiMt ,^lPoimd »7000 ^4ßBfi: ,»

Das Troy- oder Gald-Gewiehi

24Grain8 «= IPennyweiht— 24GraiDs
20PennyweihtB"-10uDC6 480 „ — 31,101 g
llOonoeB »IPouDd «»6760 h ^ 878 „

Umwandlnng tod Onbikeentimetern in englitehe
Flft88igkeit6«I7n26n, Draehmen and Minimt.

1 em^ Flüssigkeit ist gleich 17 Mjuims.

Cubikcantim. 17 miuims
84 »
61 >•

68 II od«r 1 drachm 8 mialsu«
86 n » 1 If 86 »

108 n » 1 » 48 ff

119 n n 1 H 69 f>

188 M it 8 dxMhmt 18 n
9 153 n •» 8 II 88 9
10 170 « 8 » 60 H
io 810 n 6 40 n
80 510 n 1 onno« 0 drachm 80
40 680

»»
1

II
8 drachmt 20

60 850 » » 1 n 6
1) 10

«0 »» 1020 ft M 8 cWMM 1 ff 0
70 » IIÜO

r> 1 2 n 8 f» 60
80 n 1360 a n 2 n 6 ff 40
90 • 1530 » n 8 n 1 •» 80

100 9 1700
II

8 » 4 »1 80

1 Xdittt 1000 em* « 86 Haid ünm od« 8Vt fInts»

Umwandlung von Grammen in engiisohes
Apoth eker-Gewioht.

1 g iik gleioh 16,4346 Grains oder 1 Gzaia iit gleieli

0,06478 g.

1 Gramm 15^/5 graina»

a « - 46V6 «
4 ,» — Üi% w oderldrs^hm X^sgraia»
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» £ Oxasun — 77 gnun» oder 1 draohm 17 graim»
6 -« 92^5 „ , 1 „ 32^/5 „•7

t« 10 ^ /5 ...... 1 ^^*/5

8 „ — mVs 2diachjn8 31/g „
9 „ - 188»/, „2 ,. 18»/j „
10 „ — 164 „2 „ 34
11 „ - 169»/, , „2 .. 49»/, „
12 ., — 184«/, 8 „ 4«/, „
13 „ — 2001/, 8 20»/, „
14 „ - 216»/» 8 „ 86»/, „
15 „ — 231 „ „8 „ 61 „
16 „ - 246«/, 4 ., 6»/, „
17 „ = 261«/, ,.4 „ 21«/, „
18 „ -= 277>/„

,
-4 „ 37Vb „

19 ., — 2y2^y, „4 „ ü3',4 „
20 „ — 308 5 „ 8 „
80 „ 462 „ » ^ >t ^ n
40 ^ 616 ...... «, 10 16 ff

60 „ — 770 „ „12 „ 60 „
60 „ - 924 16 24 „
70 „ - 1078 17 „ 58 „
80 ti

=^ 1232 • 20 ff 62
90 „ - 1386 „ ,23 „ 6 „

100 ff -=1540 „ „26 „ 40 ^

Umwandlnttg von «ngliselieii Zöllen in

Millimeter.

1 eiiglischer Zoll •= 25^2 nim
2 1) •* 51
8 1» »» 76
4 9> » 101%
5 •t f> 127
6 »f 152
7 178
8 »» tf 203
9 n 2281/2

10 n 254
11 »» >' 279V2
12 t» 1» (1 Fuss) 305
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106 TtMSm.

Werth der englischen Gran (Grain) in Grammen.

Gramm Gramm
1

1

GtAU

H—

-

1

(irau Gr&ittm

1 0,0648 54 3,4991 106 6,8687 158 10,2382
8 0,12^ 55 3,5(i39 107 6,9335 159 10,3080
8 0,1944 56 8,6287 108 6,9968 160 10,8698
4 0.25;t2 57 3,0935 109 7,0631 161 10,4326
5 0,3240 58 3.7583 110 7,1^79 102 10,4974
6 0,38KS 59 3,S23l 111 7,1937 103 10,5639
7 t;o 3,8879 112 7.2.575 104 10,6270
8 0.;')l,^l »;i 3,9527 113 7.-3223 105 10,6918
9 (;2 4.0175 lU 7,3^71 106 10,7566
10 O.t>l.so 4,082.^ 115 7,4519 167 10,8314
11 0.7128 Ol 4,U71 110 7,5177 108 10.8862
12 0.7770 4,2119 117 7,5815 169 10,0510
18 0.sit2t (>(; 4,2707 118 7.6483 170 11,0130
14 0.'J072 iu 4.3415 119 7,7111 171 11,0806
15 0,Ü72Ü 08 4,40tiJ 120 7,7759 172 11,1454

11,21091« l,«t68 69 4,4711 131 178
17 1,1010 70 1,53.59 122 7,9055 174 11,2750
lÖ 1,IGÖ4

1,2312
71 4,ÜÜ07 123 7,9703 175 11,3398

19 72 4,6655 124 8.0951 176 11,40M
20 l,2i)C>0 73 4.730.3 125 8.0999 177 11.4694
21 i,ikiOi> 74 4,7951 12(5 8,i<y7

8,2295
178 11,53^

93 1,425'? 75 4,S599 127 179 11,5990
2.1 l,.r)()t 7ß 4,9247 128 8.2943 180 11,6638
24 1.5-)52 77 4 9«95 129 8,3591 181 11,7236
25 1,8200 78 5,<I543 130 8,4239 182 11,7934
SG i.t;8i8 79 5.1191 131 8,4887 183 11,8583
27 80 5,is39 132 8,5530 184 11,9230
28 1,SU4 Sl 5.2 is7 133 8,C183 185 11,9878
29 l.S7i)2 83 5,3135 131 8,6831 186 12.0526
80 1.9440 >^.5 5,3783 135 8,7479 187 12,1174
81 2,00SH 84 5,4131 130 Ö,bL27

8,8775

188 12,1822
89 2.07:1« 85 5,5079 137 189 12,8470
33 2.13.S4 80 5,5727 138 8.9422 190 12,3118
84 2.2032 87 5,0375 139 9,0070 191 12,3766
86 2.2«^0 88 5.702!! 140 9.«718 199 184414

12,506330 2,332S 89 5,7071

5,6319

141 9,1300 193
87 2,3Ü7C 90 112 9,2014

9,2663
194 12,5710

88 2.4624 91 5,8967 143 195 12,6SÖ8
89 2/)272 92 5.9«; 15 144 9,3310 196 12,7008
40 2..')^)20 93 0,(1203 145 9,3958 197 12,76.'>4

41 2,
6.
".08 94 0.091

1

140 9,40<»(; 198 12.8303
42 2,721(; 95 0,1559 147 9.5254 199 1 2,8950
43 2.7SG:3 96 0.2207 148 9^5902 200 12,9598
44 2,8.') Ii 97 0,2855 14i» 9,0550 250 16,1997
45 2.91.59 98 6,3.')03 150 9,7198 .300 19,4397
46 2,9807 99 0,4151 151 9,7846 400 25.9196
47 3,0405 100 ö.47yti 152 9,^^94 500 32,3995
48 3.1103 101 G,5447 153 9,9149 COO 88,8794
49 3,1751 102 G,n095 154 9.9790 TOn 45,3593
60 3,2899 103 0,0743

6,7391
0,8080

1 .5.5 10,0438
104086

büO 5l,&389
61 8,8047 104 i5G 990 58,8199
62 3,30fi6 105 161 104781 1000 «4|798»
68 3,4343
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88. MüHztabelle.

G. Mint«* Ool4.

Denteohe

Mttns«oriau
B«M»-wn^

Mk. Pt

AtgyFUni AnUin 1 B««t«l Gold = 30,WO Piaster 5680 —
1 _ ouber= 500 riMtex* vOul*

1 nABt» EU 100 PftXft (tM Piaflitifa 1

Beutel)
1 MokkathAler k 80 Kebir 8 50
1 TftlMii (Alto lUohnMngimtoM) 4B00

1 Pesu fmrto n 8 BmIm ote 100
33,8Gentealmoa 4

Babylon 1 Sesterze 15

Bälgte 1 Franc — 100 OonÜnitt 80

20 Jj^ancs (G.) 18 —
86 Fnnca (O.) ' 88

BflMlllfB 1 MUrMi 1000 Boll 8 80
10 Mürels [G.) 28
1 Conto — lüoo Miireia 8ta6 —
wie ÖroesbiitaDDien.

•

lai TerlMihT 1 Hallft»^ 8 BdiflUsg w

1 riMtiK SB 100 ContoTOt
Sieb« Twreinlgto Stafttoo»

4 88,8

1 Bvlpfl oder Bope« 8

1 Peeo SS 100 CentaTOS 4
1 Kondor .Oold sa 8 G. DoUoui s« 6

P«S OS 87 80

GhiB* Kein gemünztes üuidi Silber wird ge-

wogen,

1 Rl0Kl>an1cilftlAT=fiMarks=96 SchllBiia'e 8 87
1 Bark = 16 SohUUnge 1 Kioiio

131

t Pletole (G.) 16 e»

1 Mark = 100 PfennlgO 1

(MAwSmiiiig} 5 Matkstnck (G.) 5

10 Markstilck •» 1 Kroao (G.) 10

80 Mofkatllek = 1 Doppelkfono (G.) 20

VbiBlaiid t Mark« 8llber>Ba1>ol) sulOOPennl 80

ftBrttiBliintii ftlfft i 1 Franc = (20 Soua) = 100 OoBtimei
1 Sooa = 5 Ceatimes

— 80
4

80 Francs (G.)

flriecbmlMKl 1 Bioelimo » 100 Itepto 78,8
1 Lepto« 0,7

20 Draobmen C^.) U [81
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MUnxsorten.
Mdha-Wlb*

rung.
Mk Pf

AiOMbritannien 1 Pfd. SterUog (I«tix.) s so o<}liiUlog=
1010119 MUCIl WV' SO

1 Crown (die cnilul«liiilt.811biKMflttM)
= 5 Schilling

1 Sciiiliing = Ii PuQOe
SJ

1
-

1 SorevelgD }
- 80

Gttineen = 1 fXd. SUrUllg tllld «BMI»
• Verkehr.

1 Piaster and Peaos. 4 —
1 Babev-ttiebon » 100 OmiU 1 41,8

1 Oold KobMig a 4 8llb«t^Ili«bott 5 65

ZtallM« 1 Lira s 1 Fnui0 -a 14N> OtttMiai 80
20 Lira (ö.) Ifl

a (KifobtnitMi). 1 Piiuo = 5 Scudi CG.) 87

1 Sctido (G. und 8flba)»10PMll»
88100 Bajocohi 4

1 Oncetto = 8 Bukati (0.) 10 30
1 Ducato =s 10 Oarlini 48
1 Cavlino « 10 OiMit 84J '

1 XVanM 100 flimtlnm w
i

4 88

1 i'eeo onur l'iaster ^ 0 xlMU4S'"«3f
i^uariuad — iw veoii 4 88,8

88J *1 Douar iw Uratt » * 4
41 »5

1 Uuze (iold(Bobloa) au Ifi Piaatar(G.) 66 30
,

1 Golden « lOO Caats 1 71
47

*

{Owwl]inBffniil5Q.10 10 Ottldea (G.) 10
Gtüdenst^ic^en auch 1 wiiiioiiusdor 16 60

£. oiddorl. Indian). 1 i/ukate {Ki.} 9 42,8

1 Krone s 100 Oero 1 u
I SpMiMfluattsOOft« ItOMflUiige 4 00

iOria- S4 » vi
8,8

Oaatomrffth.nn«F*rn

.

1 Yereiusthaler 8
rPmiitt-Wllirunff)

.

1 Gvldaii SS 100 TUtnktWMM
1

t
2 .

1 Dukate (kaiserl. u. ungar^ (0.) 9 60
*

4 Gvldanttttoke (G.) 8
16

1 Sikka-Bupie
»

'16 Auaas au 12 Plo« 8 6
. 1 Komi'agiiie-Bupie (gesetdlehaBaoh-

nAnang!*- u. Geldeinheit)

1 Stern Pagode Gold= SV» B pleii (G.) 7 95

1 Gold.MobaraBl5&ilbar-Bupi«a (G l 89 57,5

1 Dircham
1 Anrei 4

•

1 iJauxic
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T«l»i]liiii*

(BepnbUk).

Biimliü«!!«

SohweU.
8«rbl«ii.

„ in den »mdtik.
BdsitzungeD«

8fld»mexlkaiüMh»

TuaLi.

TOT»inigi« StMttB

1 Tomao= 10 Keran
I K«T«Q (Sahib-Qlilna)
8 10 Sohahi

1 Bapie Silber

1 Peto-Fuerte » 100 C«nU»Oi (1 8ol-

GoM = 20 PesoR> (G^.)

1 Mürels = 1000 Eela (Rechnunga-

Mttnsft)

1 MilroTs (Silb.ir) = lOOO B«Ii

1 Conto = 1000 Mürel» c».

1 Coro» (SllbOTteone) — 1000 Mm
1 Corö» (Goldkrone = 10 MilMÜ
1 TostHo s= 500 Eelto

1 Lei (Piaaier) = 100 B»ii (P««0
SO Leistüok (G.)

1 SUber-Kubcl ~ 100 Kopeken U
peke = 3,2 Pfg.'i

1 Halb-Imperiale = 5 Rubel (O.)

1 P;ii>iHr-KubBl = 2 M. 70 Pf.

1 Kiksdaler PJksmyDt = 100 Oere

SO "Ktmn (G.)

1 Krone = 100 Oere
1 Franc = lÜO Centime» ^od. Kappen)

1 niiuff a 100 Para
1 Peseta = 100 Cents

1 Dttro =3 8 Escudo = 20 Eealen (k

Sl Pf )a 10 Pe«tma»« 84 Marayedi»

1 Doblon de Itiibd (G.^^ Realen

l PUBter — 100 Cent» = 8 Keale« (k

65 Pf.)

1 Peso (PiMtor) » 8 BoalMs 84 Kft-

ravedis

1 Dollar 100 Cent»
1 PiaiAw (GraMb) -» 10 »M» 1«0

Asper
1 Para = 3 Aaper
1 Livre
1 jnsiik (MedjldW) IW »Mfcer-

HtUcke (G.)

1 lf«djiditf (SUbermÜnze)= 20 Piaster

(1 tUrkiache Llr* = 18 M, 76 Ef.)

1 Beatei (siehe Aegypten)
1 PlBiter « 16 Kar
1 Cüurant Piaster (Peso corriRntp)

1 Peso Maonqulno =s 8 Beale»= 100Üen*

tarol
1 DolltV B 10 Birne» =a 100 Cents

1 Dima« s 10 OanU
1 Eagla =» 10 Dollax (G.)

4
4

4500
4

45
8

16

8
16

1

se
1

4
21

4
4

98,1
55

84

12,6

88,7
60
7

75.S
18

80

15
20
18
80
80

20,8
SO

38,8

40
40

18

0,4
18

18
8 60

64
3 48

8 10
4 86

48
48
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Formeln und Becepte

photograpMsche Operationen.

8
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Fameln und Beoepte för photographische

Operationen.

I. Kei^atif-Proeess*

Nssees Oolodion^Verfahren.
1. Reinigung der Glasplatten.

Man 1h ^Rf ^ie Platten in einer der nachfolgenden Fl&stig*
keiten läni^ere Zeit liegen.

ft) Lackirte Platten in einer Lösnnjpr von 1 Th S nla in 4 TL
Wasser weiiii;sti^iis 24 Stunden, worauf man sie in ver-

dünnte Sänre bringt;

b) frische unreine oder gebrauchte, jedoch uniackirte Platten

in einer Flüssigkeit aus gleichem Volumen Wasser und
Sa]|>eter8&nre, oder such in einer Losung von je 60 Th.
Ealinmbichromat nnd Schwefelsäure in 1000 Th. Wasser.

Darnach wird mit Wasser gut abgespült nnd jede Platte

nit einem Handtnch gut abgerieben ond getroeknet

2. Poliren der G^lasplattep.

Mit Ammoniak. Man giesst einige Tropfen Ammoniak
auf, verreibt selbes mit einem Leiuentuch und putzt dann mit

einem trockenen Leinentuoh nach.

B. Ueberziehen der Glasplatten statt des Polirens.

Um das zeitraubende Poliren zu ersparen, können die

Platten entweder mit Albumin oder mit Kautschuk (auch mit
Guttapercha) überzogen werden,

a) XJebermg mit Albnmin. 750 com Wasser nnd das Weisse
on einem Ei werden mit einer beliebigen Portion Glas-

st&ckohen in einer geifknmigen Flasche geschüttelt nnd
nach dem Abscheiden des Schanmes filtrirt. Die Albnmin-
iQsnng wird wie GoUodton anf die Phitten aufgegossen

8*
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und die letzteren auf dem Plattenhalter oder mit der
Kante auf Fliesßpapier f^estellt, an einem staabfreien

Orte getrocknet. Einige Tropfen Carbolsäure oder etwas
ßalieylsäurp-Lösunir machen dio Albuminlösung haltbar.

Wenn die Aibuminlösung durch längere Zeit aufbewahrt
wurde, ist stets vor dem (xebrauche die erforderliche

Menge zu filtriren.

h) üeberzug mit Kautschuk oder Guttapercha. Man löst

1 g weicheü Kautschuk m 100 ccm Chloroform (oder 1 Th.

Guttapercha in 10 Th. Ghloioform)^ verdünnt die Ldsung
mit gereinigtem leichten Petroleumbenzin bis auf 1000 eom,
filtrirt die LOsnng und gieeet lie 'wie Collodion anf die

gewaschene und getroeknete Platte anf.

4 Darsiellnng von CollodionwoUe naeh J. M. Eder.

Man mischt 600 Salpeter, 1000 ccm eoncentrirte englische

Schwefelsäure von üü Grad B. und 30 ccm Wasser und rahrt

mit einem starken Glasstab um, bis der Salpeter gat vertheilt ist

Die Temperatnr steigt anf 60—64 Grad C. Man taucht nnn
in kleinen Partien (su ö—8 g) möglichst rasch 30-^40 g
Baumwolle unter, llsst 10 Minuten unter öftern ümkneten mit

Glasstiben einwirken und wirft die nitrirte Wolle dann in viel

Wasser. Man wäscht bestens und trocknet auf Fliesspapier.

(Näheres s. Phot. Corresp. 1887. S. 240.)

4 ^

6. Boh-Collodion.

Alkohol 60 Th., Collodionwolle 2 Th., Aether 50 Th. Dia
Wolle wird zuerst in den Alkohol gebracht, der Aether dann
allmählich unter wiederholtem Schütteln zugesetzt

6. Herstellung Ton NegatiT-Collodion.

Man stellt die Jodirungsflüssigkeit nach einer der
folgenden Vorschriften her:

a) Nach Eder (enthält Ammonium- und Oadmiumsälze in

Form Ton Doppelsalzen) 7 g Jodcadmium, 3,2 g Jodammo-
nium und 1,2 g Bromammonium werden in 175 ccm
Alkohol gelöst und filtrirt.

b) Nach Klef fei: 7,5 g Jodcadmium, 0,7 g Jodammonium,
3.7 ^ Jodkalium, 3,7 g Bromcadmium werden in 240 ccm
Alkohol gelöst.

c) Xarh II. Vogel: 1 Th. Bromr-ndmium und ög Jod-

eadmium werden in 90 ccm Alkohol gelost.
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I. Kegatlv-ProceM. 115

<i) Mit Kalium- und Caduiiumsalzen: 1 Th. Jodkalium, l Th.

Bromcadmiam und 2 Th. Jodcadminm werden in 60 ccm
Alkohol goMflt

Zur HenteUiiDg yon jodiriem Negativ-Oollodion
mioeht man 1 Volnmon der Jodinrngsflüseigkeit mit 3 Volumen
on 2 proc. BokeoUodion , worauf man es nach einigen Tagen
gebrauohi Sollen mht klare Negative erhalten werden, so

fugt man dem Collodion etwas Jodtinctur bis zur dunkelgelben
Farbe odc^r einige Tropfen Salpetersäure anf einen Liter Col-

lodion zu.

Für Sil ichreproduction wird auch empfohlen: 500
Aether, 400 g Alkohol, Iß g Collodionwolle, gemischt mit

1,6 g Chlorcaicinm, 7.8 g Jodcadmium, 4,7 g Jodammonium
gelöst in 100 g Akioliol.

7. Silberbad.

Destillirtes Wasser 100 Th.. salpetersaures Silberoxyd

10 Th. Vor dem Gebrauche setzt man 2— 3 Th. jodirtes

Collodion oder 2V2 Th. einer Lösung von l Th. Jodkalium in

100 Th. Wasser hinzu, ferner bei verschleierten Bildern einige

Tropfen verdünnter Salpetersäure, bis der Fehler behoben ist.

— In der warmen Jahreiseit ist m empfehlen, du £K.lberbad

absnkfthlen.

8. Hervorrufungs-Flüssigkeit.
Das Hervorrufen erfolgt in der Regel nur mit Eisensalzen,

und zwar entweder mit Eisenvitriol, oder mit schwefelsaurem

Eisenoxydnl- Ammoniak, oder auch mit schwefelsaurem Eisen-

oxydnl-Natron.
a) 2—BTb. EisenTifriol, 2—3 Th. Eisessig, 3—5 Th. Alkohol

auf 100 Th. Wasser.

b) 5 Th. schwefeis. Eisenoxjdulammoniak, 5 —7 Th. gewdhn-
liche Essigsäure, 5 Th. Alkohol nnf 100 Th. Wasser.

c) Für Strichreproductionen: 1000 Th. Wasser, 30 Th. Eisen-

Titriol 16 Th. Kupferritriol, 50 Th. Eisessig, 30 Th.

AlkohoL

9. Verstärkungü-Lösungen.
. . Zur Verstärkung werden In der ßegel Fyrogallussänre-

LOanngen unter Zusatz von kleinen Mengen einer Silberaof-

ISsnng vor dem Fixiren verwendet, bisweilen Eisenvitriol-

lösung; bei fixirten Platten, und zwar insbesondere für die

Reproduetion von Zeidinungen, Stichen n. dergl. werden auch
IJranverbinduiigen, Jod, fCaliurapermurmriiiat, Kaliumbichromat

mit Bleinitrat und rothem Blutlaug^üsaiz, Schwefelammonium
benützt
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116 I. Negativ -Frocets.

1. Mit Pyrogftllntsäar«:
ft) 1 Th. Pyrogallussänre, 1 Th. Cätronenfiäiir«, 20 Th. Al-

kohol auf 250 Th. Wasser :

b) 1 Th. Pyrogailussäore, 3 Th. GaUnssänre, 15 Th. gewöhn-
liche Bssigsaar«, 2 Tk Gitronensfture a«f 1000 Th.
Wasspr.

Zu eiiipr von diesen Lösunfion i?{ iropf^nweise zuzu-

setzen eine Lösung Ton S Th. SilbeimUat, 6 Th. Alkotiol

auf 100 Th. Wasser.

c) 4 Vol. einer Lösunir von 1 Th. Pyiogallussäure in 10 Th.

Alkohol werden auf 100 Vol. Wasser verdünnt; diese

Flüssigkeit wird unmittelbar vor der Anwtodiing mit
gleichviel einer Ldsung ans 2 Th. Silberaitrat, 3 Th.
Oitronensfiare und 100 Th. Wasser (im Sommer 4 Th.
Gitronensäore) gemisohi

2. Mit Eisenvitriol: 2 Th. fiisenyitriol, 1 TL Essig-
säure, 4 Th. Alkohol von 90<> Tr. aaf 410 Th. Wasser.
Nach Bedürfnifis Zusatz von einigen Tropfen einer Ldsnng
TOn 8—5% Silbernitrat. — Statt der erwähnten Eisenlösnng
kann aaeh ein gewöhnlicher Eisenentwickler benutzt werden.

B. Mit Bleinitrat und rothem Blutlangensalz
für höchst intensive Negative m Strichreproductionen : das
fixirte und sorgfältig gewaschene unterexponirte Negativ (gans
dnnn nnd schleierlos!) wird in eine LöPiini: von 4 Th. Blei-

nitrat und 6 Th. rothem Bliit]nniiot^?nlz iti lÜO Th. Wasser gplpixt

(oder damit übergössen), dann iint ü> waschen und mit einer

Lösung von 1 Th. Schwefelammonium in 1 bif» 5 Tb. Wasser
abergossen. Das Neirativ wird schwarz und undurchsichtig.

4. Mit Jodkalium- und Quecksilber -Sublimat zu

Negativen für Striehmanier. l>as Negativ wird (wenn nöthig)

einmal oder raehvereraale mit Pyrogallus und Silber ver-

stärkt und tixirt. Das gleich nach der Entwicklung kräftig

kommende Bild braucht keine Pyrogallusyerstärkung, denn es

würde dureh diese nnr in den Ausläufern verschleiert werden.
Dann wird eine Ldsung von 1 Th. Quecksilbersublimat, 9 TL
Jodkaliom in 200 Tb. Wasser aufgegossen. Etwa spedell zu
kräftigende Stellen werden nach dem Abspfklen und Ab-
tr^fen (durch Stunde) mit der QuekeüberlGsmig bepinselt

ö. Mit Knpferbrom i d: Man übergiesst das Negatir
mit einrr Lösung von 1 Th. Kupfervitriol, VaTh. Bromkaliom
in 16 Th. Wasser oder einer Ldsung von 1 Th. Kupferbromld
in BO—40 Th. Wn^^er. bis ein dichter weisser Niederschlag
erfolgt ist, wäscht ab und übergiesst mit 8ilbemitrat- Lösung
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1 : 20, wodurch intoiiaiTe Sehwänang erfolgt (FUr Strioli*

BeprodttcUouen.)

10. Fixir-Lösiingen.

1. Mit unterschwefeligsaurem Katron: I Tk dos SaUes auf
4 Th. Wasser.

2. Mit CyaDkaUnm: 1 Th. dos Salzes auf 25 Th. Wasser.

IL Abziehen von Collodion-Negativen vom Glase.

Man legt die ganz trockenen n:cht gefirniscten Npgative

horizontal und giesst folgende Gelatinelösung ungef;ihr 1 mm
hoch auf: 30 Th. Gelatine, 20 bis 100 Th. Eisessig, 10 Th.

Giycerin und 200 Tb. Wasser. Nach dem Erstarren der

Gelatineschicht stellt man die Platte an die Wand, lässt sie

trocknen, schneidet die Eänder ein und zieht ab. — Die
Schicht lässt sich stets gut ablösen, wenn man die Platte gut

gerttnigt und vor dem GoUodionireii mit Talk abgerieben hat.

. 12. Ferrotypie (Gollodion-Bilder auf sehw^rz
laekirtem Bleeh).

Oellodian: 240 Th. AlkeJiol, 840 Th. Aetiter, 4 Th.
Jodammonium, 2 Th. Jodeadninn, 2Tli. Bromeadminm, 6 Mi
5 Th. CollodionwoUe.

Entwickler: 1 Th. EisenTiiriol, 16 Th. Waeser, 1 Th.
Essigsaure und 1 Th. Alkohol, — oder: 13 Th. Eisentitriol,

420 Th. Waeser, 22 Th. Alkohol, 1 Th. Salpetersänre.

Fizlren: Oyankalinm-Ldsnng.

13. Negativlaok.

1. Vorschrift: Man Idst 160 Tb. nngeblfichten Schellack,

18 Th. Sandarak, 1 Th. Kieinus(»l in 1000 Th. Alkohol nnd
iltrirt. Gibt eine harte Schicht

2. Vorschrift: Man ld8tl67Th. Sandarak, 33Th.Ricinusöl,
17 Th. Kampfer, 17 Th. venptinnischcs Terpentin in 1000 Th.

Alkohol auf Derselbe ist weicher und nimint die Bleistift-

Betoache gut an.

14. Mattolein,

Um die Firnissschieht für Bleistift-Retouche gut empfäng-
lich zu machen, reibt man sie mit einigen Tropfen Mattolein

ein. Man stellt dasselbe durch Auflösen von 1 Th. Daminar-
harz iii 5 Th. ordiiiürem Terpenünöi her.
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118 IL NagmtlT-FrocMA

Oder: man löst 2 Th. Dammarhan und ^l^- ^^a*
peroha in 50 Th. Benzin.

Oder: (nach Jandaiirek) 10 g Dammar, 75 g rectifio.

.Terpentinöl und 75 g Benzin nebet öO Tropfen LavendelöL

15. Mattlaok.

Mattlaok kann hergeetellt werden aus A. 2 Th. Sandarak
gelöst in 28 Th. Aether. B. ^'3 Th. Canadalbalsam gelöst in

12 Th. Steinkohlenbenzin. Man mischt A. und B. und filtrirt

durch Papier. Ein grösserer Zusatz von Benzin gibt eine

grobkörnigere, inohr Aether eine feinkörnigere Schicht. —
Eine anderr^ Vm? hrift ist folgende: I. 16 Th. Sandarak, 6 Th.

venetifln. T* r; » ntin, 4 Th, Lavendelöl und 88 Th. Alkohol.

II. 6 Th. Kämpfer, 22 Th. Alkohol, 1,3 Th. Aether und 11 Th.

Wasser. Man mischt I und IL

Verfahren mit Bromsilber•Collodion.

Man Idet 7 g einfaches Ammoninmeadninnibromid In 40 com
Aleohol qnd setzt 80 eom 4proe. Boheoltodion und 60 ecm
Aether zn; unmittelbar vor dem Misehen mit der Silberlösung

fügt man 8 Tropfen £0nig8wasser zu. 6) 11 g Silbernitrat

gelöst in 15 ccm Wasser wird mit 60 ecm erwärmtem Alkohol

gemischt und 80 ccm ßohcollodion und 80 ecm Aether zu-

gesetzt. Man giesst die Lösung A in B unter heftigem

Schütteln, lässt 24 Stunden stehen und giesst dann in viel

Wasser. Das gerallt© Bromsilbercollodion wird getrocknet und
und 6 bis 7 g davon in 100 ccm Alkohol-Aether (1 : 1) gelöst.

Mau ubeigiesst damit Glasplatten, deren Rand mit Eautschuk-

lOsung überzogen ist nnd tancht naeh dem Erstarren in Tannin-
lOsung (1 Th. anf 80 Th. Wasser). — Als EntwieUer dient:

60 com ges&ttigte wftsserige So^-LOsong, 1—20 Tropfen
Bromkaliumlösung (1 : 10) nnd 5 ccm Pyrolösung (dargestellt

ans 10 g Pyro, 25 g Natriumsulfit und Va S Citronensäure).—
Die Empfindlichkeit dieses Verfahrens ist V3 o<Jer Va
nassen CoUodionplatten. Es eignet sieh anoh fär DiapositiTe»

Verflaliren mit Bromsilber-Gelatine.

1. Siede-Emulsion.

A. Bromsalz-Oelatinelösung (in einer Flasche von ^/^ bis

lllnhalt); 20g Winterthur-Gelatine, 24g Bromkalium, 8 ccm
Jodkalium-Lösung (1 : 10), 200 ccm Wasser.
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B. SilbernitratlÖ8ung: 30 g krystallUirtw Silbernitrat,

125 ccm destülirtes Wasser, 1—3 I^opfen oonosntnrte Sal*

peteraäiire.

C. Gelatine - Losung (in einer Flasolie Ton IVs bis 21
Inhalt): 30 g harter Gelatine (oder ein Oemisoh von barter

und weicher) , 500 ccm Wasser.

Die drei FJaeohen werden in warmes Wasser Ton circa
60*^ C. gestellt, um die Lösung zu bewerkstelligen. Die fol-

genden Operationen werden in der Dunkelkammer yorgeoommen.

Die Silberlösung B wird in die Bromsalz -GelatineK^snngA
in kleinen Quantitäten (etwa 10- bis 15mal) gegossen, die

Fln^ ho Terschlossen und tilebiig gesobüttelt, wobei die £mal-
siouirung erfolgt.

Die .,concentrirte" Emulsion wird in einen dünnwandigen
Glaskolben gegosg^n und der letztere in einen Blechtopf mit

siedendem Wasser umstellt, das Wasser dnr<yh eine unter-

gestellte Spiritus- oder Olasflarame iu vollem Sieden erhalten

und beim iianzen (Quantum die Emulsion 15 Minuten, beim
halben Quantum 10 Minuten darin belassen. (S. Eder, Photo-
graphie mit Bromsilbergelatine 1886.)

Hierauf wird die gekoebte Mischung sofort in die Gelatine-

USsnog G gegossen, welche mittlerweile abgekQblt nnd nur
80—40^ 0. warm ist. Das Gemiseb wird 5—6 Minuten lang

tftebtig gescbftttelt, dann in eine Porzellansebale oder ein

Beoherglas gegossen und zum Abkühlen in völliger Dunkel-
heit bei Seite gestellt. Nach 12 Stunden (über Naoht) ist die

Emnlsion zn einer Gallerte erstarrt.

2. Silberoxydammoniak-Emulsion.

A. 20 g Bromammonium , 3 ccm JodkaliamlOsnng (1 : 10),

46 g Winterthnr- Gelatine und 350 ccm Wasser.
B. 39 g Silbemitrat gelöst in 350 ccm Wasser und mit

Ammoniak bis zum Tersebwinden des anfangs entstandenen

braunen Niederschlages versetzt.

Man trägt B in die 35— 40® C. warme Lösung A ein,

• digerirt im Wasserhade bei 35** C. durch Va Stunde und giesst

in eine Sohale zum Erstarren aus, worauf man wäscht

. 3. Entwickler für Bromsilber-Gelatine-Platteiu

a. Eisenoxalat- Entwickler.

A« 100 g. oxalsauree Kali,

300 oom destillirtes Wasser,
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B. 100 g Eisonvitriol.

300 ccDi Wasser,

6 Tropfen coiicentrirte Schwefelsäure.

Die Lösung A hält sieh unbegrenzt lange; die LöPiinj? ß
Mne Woche lang und wird anbrauehbar, sobald sie gelb wird.

ÜBmittelbar vor dem Gebrauche miseht man drei Ramn-
theile A mit einem Eaumtheil B. Bas Bild ist in diesem
Entwickler in drei bis vier Minuten fortig entwl I t lt.

Für ii^erexponirfe Platten setzt man auf jo iOO ccm Ent-

wickler zwei bis vier Tropfen Bromkaliumlösung (1 Th. Brom-
kalinm auf 10 Th Wasser) zu; dieser Znsatz bewirkt grr>?^e

Klarheit der Platten und gibt den Bildern mehr Kraft und
Contraste. üeberexponnte Platten oder solche, welche man
sehr kräftig erhalten will, kann man auch luit gcliou einmal

gebrauchtem Entwickler hervorrufen.

Als BeschlftuniiT^^r dipnt oine Lösung von einem Theil

Fixirnatron in 200 T heilen Wasser, welche sich acht Tage
lau^ hält. Man fuge davon 2 bis 4 Troplen zu 100 ccm Ent-
wickler.

Ist die Entwicklung beendigt, so spült man mit Wasser
gut ab und üxiri

b. Soda -Entwickler.

A. 100 g neutrales sehwefligeaures Natron (krystallisirt),

500 g destiliirtes Wasser, 14 g Pyrogallol und 5 bis 10 Tropfen
Schwefelsäure.

B. 50 g krystallisirtes kohlensaures Natron, cheniist h rein

(von calcinirter, wasserfreier Soda nimmt man die Haifte),

500 g destiliirtes Wasser

Man mischt für Portraite und Landschaften:

20 ccm Soda -Lösung,
20 ccm Pyro-Ldsung,

und nur 20 com Waeeer.

Auch hier gilt dieselbe Kegel, betreffs der Verdünnung
mit Wasier, wie beim Pottaschen -Entwickler (s. u.). Vn*
ditirnt man den Etetwiekler mit zwei Tbellen Waeeer, so erbtit

man sehr «arte Bilder, mnis aber die Platte 30 bie 45 Minuten
im. Entwickler liegen lassen. (Gut geeignet ittr iBtedem,
Momentbilder, Landeebaflen mit giellenBelenehtongicontraeten).

Als Yerzögerer dienen einige Tropfen Brom^inmlGsung
(1 : 10).
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I. Negativ -Procata. 121

0. Der P<»ttMehen•Entwickler.

Der Verfasser benutzt iiachfolgeade Vorschrift:

A. 100 com Wftsser.

25 g neutrales schwefligsaures Natron (Natriam-
sulüt),

8 hi9 4 Tropfen concentrirte Schwefelsäare,

10 g Pyrogallol,

werden anfgeldst (in der angegebenen Beihenfolge) und filtrirt

Die LSsnng ist mehrere Monate haltbar.

B. 200 oem Wasser,
90 g kohlensaures Kali oder Pottasche (frei yon

^hforsalzeii),

25 g neutralp? ?chwef ligsaures Natron
werden aufgelöst und nach öfterem Schütteln die meistens trübe
Lösung filtrirt.

Vor dem Gebrauche mischt man fAr Portraite und Land-
schaften :

100 com Wasser,

3 cem Fyro-Ltenng (A),

Secm Pottaschen- Ldsung (B).

Zeitdauer der Entwickelang: 2—3 Minuten.

Sind sehr starke Belenchtungs-Contraste in dem Bilde
vorhanden, so kann man den Entwickler nech mit zweiTheilen
Wasser verdünnen (z. B. Interieurs, weisse Gegenstände auf
einem grünen Hintprfrninf! von Laubwerk).

1h 1 verdünnte Entwickler eignet sich gut für Moment*
aufnahmen. Dauer der Entwickinng 10—30 Minuten.

Nach dem Entwickeln spült man gut mit Wasser ab,

leot die Platte während einiger Minuten in ein Alaunbad
und tixirt.

d. Hjdroxylamin - Kntwickier.

A. 1 Th. s^lzsanr<S8 Hydrozylamin, gelOst in 16 Th.
Alkohol,

B. 1 Th. Aetznatron, gelöst in 8 Th. Wasser.
Vor dem Gebrauche mischt man 60 Ih. Wasser, 3 bis

5 Th. A mit 5 Th. B.

5. Das Fixiren.

L Gewöhnlicliefi Fixirbad: 1 Th. Fizimatron in 4TL
Wasser oder bequemer: ttn Theil gesättigte wässerige Fixir-

natron-Lösnng gemischt mit 2 Theilen Wasser dient als

Fizirer. In diesem Bade bleiben die Platten liegen, bis jede
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122 I. Negativ -Frocess.

Spnr von Bromsilber (tob der Rilokseltoite besehen) ver-
schwunden ist.

II. Gemischtes Alaun und Fixir-Bad: Um dasAb-
Idsen der Gelatineschicht in den Fixirbädern, welches namentlich
im Sommer leicht eintritt, zu verhindern und die Schicht zu
festigen, mischt man 1 Th. Fixirnatronlösung (1 : 4) mit Vj
bis 2 Th. ^esättierter wässeriger Alaunlüsunfr. T>\<' Mischung
wird bald trübe unter Ausscheidung von Schwefel und schwefliger

Säure, wirkt aber trotzdem zweckentsprechend. Man ver-

wendet sie am nächsten Tage.

6. Das Verstärken.

Ersoheinen die Kegative nach dem Fixiren und Trocknen
zu schwach, so kann man sie versförken.

Die Platte wird zuerst in Wasser, dann in eine Lösung
von 1 bis 2 Theilen Quecksilberchlorid in 100 Theilen Wasser
gelegt, bis die gewünschte Kraft erreicht ist; man wäscht
dann oberfläch Ii i-^h ah und öbergicsst mit einer Lösnng von
10 Theilen neutralem schwefligsauren Natron in lüO Theilen
Wasser; wodurch flift Farbe grauschwarz wird. Diese Methode
ist sehr zu empft^hlen, weil die so verstärkten Platten beständig
im Lichte sind und gut copiren.

7. Bas Abschwächen.
L Mit Cyankalium: In manchen F&llen erscheint

ein Aufhellen der Negative durch' Uebergiessen (respective

stellenweises Bepinselji) mit starker Oyanlnlium-Ldsung Ten
Vorth eil.

IL Mit oxalsaurem Eisenoxyd: Ein anderer guter

Abschwächer wird horiro^tollt, wenn man die grimen FTrystalle,

welche sich beim Stehen von Eisenoxahit- Entwickler in offenen

Schalen freiwillig bilden, in gewöhnlichem Fixirnatron auf-

löst In dieser Flüssigkeit lässt man die lixirten Platten nach
oberflächlichem Abspülen liegen, bis sie hinreichend ab-

geschwächt sind.

III. jyiit rothem Blutlaugensalz: Man stellt eine

Lösung von 1 Th. rothem Blutlaugensalz in 10 Th. Wasser her
nnd fhgt 6 bis 10 com auf ungefilhr 100 com ilzimairon-
lOsung (1 : 8) hinzu. Die NegatiTC schwächen sich in dieser

Flfissigkeit gleichmässig ab.

IV. Mit Kupferchlorid: Man löst 10 Th. Kupfervitriol,

80 Th. Ko('h?a1z und 120 Th. Wasser (es bildet sieh durch
Durchzersetzung Kupferehlorid). Um ein Negativ abzuschwächen,

mischt man 1 Th. dieser Lösung mit 10 Th. Wasser und legt
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X. Kagativ-Frocäss. 123

die fixirte und gewMohene Platte auf mehrere Miaaton hinein^

bu es mit einem weisslicben NiederscMag bedeekt enclieint.

Hau 8pült mit Wasser ab und badet in verdünnter Ammoniak-
Idsnng (1 : 6), worin die Seliwächang erfolgt.

KUbniDg von Gtolattne-Kegativen welche dnrdi
Pyro - Entwickler gelb gefärbt wurden.

Wasser 1 Liter

Alann 200 g
OitioneasftQfo . . . 100 g

Die fixirten gewaschenen Negatiye werden in das Bad ge*

teneht nnd mehrere Stunden darin belassen.

Oder:

Gesättigte AlaunlösuDg . 1 Liter

Salzsäure 50 cem.

Das Negativ wird tixirt, zwei bis drei Minuten unter dem
Erahnen gewaschen , durch einige Minuten in das Bad gelegt,

dann gut gespült.

Absieheu von Gelatine-Negativen für den
laichtdruok,

«

Die abziehbaren Platten werden wie gewöhnlich entwickelt,

fixirt, gewaschen und getrocknet, aber nicht lackirt, sondern

mit einem mittelniässig starken Roh-Collodion übergössen.

Isach dem Trocknen wird die Platte auf einem Nivellir-

Oestelle vollkommen horizontel gelegt nnd von der Mitte ans
ungefähr 2 Millimeter hoeh mit folgender, nur schwach lau-

warmen OelaÜne-Lösnng begossen; 75 g GelaÜne, 600 com
Wasser, vermischt mit 10g Glycerin; das Gemisch wird durch
Flanell mtnrt.

£twa entetandene Blasen sind mit einem steifen Papier-

streifen an den Band zu schieben. Wenn die Schichte er-

starrt ist, werden die Platten stehend an der Luft getrocknet

und hierauf mit einem Negativfirniss oder sehr verdünntem
Poheollodion überzogen. Wenn die Platten abermals trocken

sind, wird die Schichte mit einem scharfen Messer rund herum
eingeschnitten und abgezogen.

Die rtbiiezogenon Negativ -Folien bewahrt man am besten

zwischen Papier und weisser Pappe auf.
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124 J. Negativ- »ProAMt.

OrthoiAiroinatiBOhe Bromeilber-Ckilatineplatten.

a) Mit reinen Farbstoffen hergestellte Platten.

Hierzu eignen sich vorzüglich reine Bromsiibeielinulsioüöü

oder solche von geringem Jodsilhergehalt. Man f&gt auf
1 1 geschmolzener Emulsion iVa^Soom der Lf^snng eines

seDiibiUsirendMi Farbstoffes in einer Conoentiation Ton 1 Th.
auf 500 Th. Wasser zu. Als Sensibilisator ist besonders Ery«
throsin oder Ohinolinioth für grosse Gelb- und Grünerapfind-

lichkeit zu empfehlen; Oyanin steigert die £m|^ndliehkeit f&r

Orange und Both.

Grössere Gelbemfvfindliohkeit eriiilt man durch Baden der

trockenen Emulsionsplatten in ammoniakalischen Farbstofif-

lösungen, z B 100 com Wn«ser, — 2 cem Ammoniak und
1— 2 cem Erythrosin (1:500), durch 2—8 Minuten. Weicht
man zuvor die Platten in Wasf5er für einige Miouten ein, so
erhält man reinere und weichere Platten.

Gut wirkt auch ein Vorbad von verdünntem Ammoniak;
z. B. zur Herstellung von Cyaninplatten werden die Brom-
8ill>erj)latten zunächst in ein Vorbad von 100 ccm Wasser
und 0,2ö — 2ccm Aetzammoiiiak gebracht, worin sich die

Schicht lockert; nach 2 ^Minuten nimmt man sie heraus, lässt

abtropfen und badet in einer Oyaninldsung (100 Th. Wasser,
1—2 Th. Ammoniak, 6—10 Th. Alkohol, 2—6 Th. alkoho-
lisehe Ojaninldsung 1 : 600) dnreh 2—4 Minuten nnd troehnet.

Man erhält mit den Cyaninplatten nieht nur schöne Speotnim«
photographien bis ins i^oth, sondern aueh orthochromatische
Photographien von Oelbiidern.

Auch für Erythro?inplatten kann ein Ammoniakvorbad
benutzt werden, worauf das obise Ervthrosinhnd oder eine

Misehunir von 25 com Erythrosinlösung 4 ccm Am-
moniak im 1 175 ccm Wrisser als Bad angewendet werden.

VerwiMidet man Chinolinroth so wird das Bad aus

200 cem Wasser, 2— 3 ccm Chinolinlösung (1 Th. Farbstoff

gelöst in 500 Th. Alkohol) und ^k—l ccm Ammoniak her-

gesfelli

Bessere Bothempfindliehkeit als Chinolinroth oder Eiy-
throsin allein geben Gemische mit Cyanin, wovon besonders
das unter dem Namen Azalin in den Handel kommende
Gemisch von Chinolinroth und Cyanin gute Farbenempfindlieh-
keit gibt. Eine analoge Mischung erhält man durch Lösen
von 1 g Chinolinroth in 500 ccm Alkohol und Znsatz einer

Lösung von 0.1 g Cyanin in 50 cem Alkohol. Die ßronisilber-

Platten können (nach einem Ammoniak -Yorbade b. u.) in einer
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I. KegaliY-FrocMS. 125

Mischüng von ^/q— 1 com dieses Farbstoffgemischef, 100 ccm
Wasser und ^/g ccm Ammoniak gebadet werden.

Vor dem photogniphisehen Objcctiv brinsrt man ein hell-

gelbes Spiegelglas an, damit das Blau abgedämpft wird Es
empfiehlt sich, orangefarbiges Collodiou herzustellen und
damit weisses Spiegelglas in der gewünschten Stärke zu über-

mlieii. Man löst 0,3 g AurftutLa in 25 oom wamem Alkohol
und ftgt die Laming zu 75 ocm 2procentigem Rohoollodion.

Die orthochromatischen Platten sind bei möglichst stark

gedämpftem , dnnkelrothem Lieht in die Oaesetten sn legen.

iMaii exponirt dann 3—4 mal länger, als man ohne ^[elbes

Glas exponiren würde, jedoch ändert sich die Belichtungs-

seit sehr stark, je nach der Natur des aofznnehmenden Gegen-
standes und naeh der mehr oder weniger dunklen Farbe des
gelben Glases, und kann unter Umständen auch das lOfaohe
betragen.

Hierauf legt man die Platte bei möglichst schwachem,
dunkelrothem Licht in den Entwickler. Man beginnt mit altem
(schon einmal gebrauchten) Eisenoxalat- Entwickler, deckt die

Tasse vollständig zu und sieht nach einigen Minuten nach.
Bei richtiger Exposition beginnt das Bild langsam zu erschei-

nen; nach 5— 10 Minuten sind ziemlieh alle Details ersehionen,

aber das Bild ist häufig noch zu sehwaoh. In diesem Falle

fugt 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 entwitrkelte. Das Negativ erscheint

nach beendigter Entwicklung in der AuiV^icht ganz zugedeckt,

in der Durchsieht aber ist es gut kenntlich. Nach dem
Fiziren kommt das Negatiy schön gezeichnet und klar zum
Vorschein.

Man wasche und fixire wie gewöhnlich.

b) Mit Erythrosinsilber.

Mischungen von Erythrosin oder Eosin mit Silbemitrat

geben Kiedcrschläge einer Silberverbindun^, welche sehr

etnptindlich für gelbes Licht sind und als Sensibilisator für

Bromsilbcigelatine klüftiger als die reinen Farbstoffe wirken.

Man erh&lt so farbenempfindliche Platten, welche empfindlicher

als gewöhnliche sind und in der Bogel keiner gelben Scheibe
bed&rfen. (Obemetter und H. W. Vogel)
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126 I. NegAtivProoett.

. Zur Herstdlnnsr eines ErythrosrnsUberbadeB miselit man
2d eem Erythrosinlösting (1 : 1000),

1 ocm SilbernitiatlösuDg (1:80),

Va com (--- 8 Tropfen) Ammomak,
75 ccra Wasser.

Man bade die Platten darin eine Minafte und trockne sie

im Dunkeln. Als Entwiel<ler nehme man Pyro-Soda-Entwiekler.

Emplindlicho Emnlsionen vertrfigen weniger, unempfind-

liebere mehr FarbstoÜ*. Die Platteu halten eicli li^^ohetens

ö Tage.

Das Eiythrosinsiiber kann auch separat gefallt, gewaschen
und aufgelöst werden. Mnn flillt 50 cs ni einer Ervthrosin-

lösung (1:1000) mit Siibernitiat, sammelt den iSiederschlag

auf einem Filter und wäscht ihn, löst in 2— 4 eem Ammoniak
und 20 com Wasser und verdünnt auf 200—300 ccm; darin

werden die Platten gebadet und wie die vorigen behandelt.

Orthoohromatisohes nasses Collodionverfialiren.

Gefärbtes CoUodion: Man löst 0,03— 0,1 g Ery-
ihroein, ^2 Bromammoniam und Vi^ g Bromcadmium in

SO com ttarkem Alkohol bei gelinder WSrme, filtrlrt und
miscbt 1 Vol. dieser Ldsung mit 3 Vol. Bohcollodion (2 proc.).

— Als Silberbad dient eine Lösung von 20 Th. Silbernitrat

in 100 Th. Wasser, dem man 2—3 Th. Alkohol und 3 bis

6 Tropfen Salpetersäure (oder Essigsäure) zusetzt. Man kann
einige mit gefärbtem Collodion überzogene Platten darin

baden, bevor man das Bad vemendet. — Das Silbern dauert

5 Minuten und oft noch länger. — Nach der Belichtung taucht

man die Platte in ein zweites Silberbad (10 Th. Silbernitrat,

100 Th. Wasser und 4—8 Tropfen Salpetersäure) und ent-

wickelt wie gewöhnlich beim nassen Collodionverfahren. —

•

Man kann ohne Gelbscheibe arbeiten. — (S. £der*8 Ansfikbr-

Uohes Handbuch der Photographie 2. Band.)

GhlorsÜbergelatitte für Diapositive mit
Hervomifüng.

Darstellung der Emulsion.

A. 50 ccm Wasser, 30 g Silbemitrat.

B. 200 ccm Wasser, 25 g Gelatine, 14 a Chlornatrium.

C. 250 ccm Wasser, 25 g Winterthur- Gelatine.

Durch Envürnien zu lösen Im Dunkelzimmer mischt

man B mit 0 und giesst langsam unter Umsohütteln A hinzu.
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I. K«ealiv.pf00Mt.

Nach dem Abkühlen wird in gewöhnlicher Weise gewnschoL
Obi^e Menge gibt etwa 2 1 Emulsion. Beiiehtung bei Tages-
lieht im Copiirahinen Va~~^ Minaten.

Eniwiekter fttr CbloriilVergeUlintw

Die Bilder werden üiit schwacher LösoDg toü Eisen-

ojslfti odeF Eieeseitret oder Hjdroekhien entwiäelt.

L Der IiIeeDexftlat-Entwiekler wird heigeeMttdiircli
Misehen irleicher Banmtheile folgender Ldsimgen:
' A. 2fr Tk. neutrales oxaleanres Kali, 1 Th. Bromaoimo-

nium und 100 Th Wa'^Fer

B. laTk Sisen^ol« XöOTh. Wasser «nd etwas OttnNiett-

säure.

II. Eiseneitrat-Entwiekler. Man löst

A. 25 g Citronensäure , 700 com Wasser und 16 ecm Am-
moniak (von 0,91 sp. G ).

B. 1 Th. Eisf^nvitriol in 3 Th. Wasser.

0. ITh. Kochsalz in .30 Th. Wasser. Man mischt 15 Vol. A
üiit 6 Vol. B und 1 Vol. C.

III. Der Hydro Chi nofi-Efitwlokler wird dargestellt

dnreh Mischen Ton 90 ecm Wasser, 10 Tropfen alkoholiseher

Hydroehinonlösnng (1:20), 5-—10 Tropfen wftsseriger Ealinm-
earbonatlösung (1:5) und l ^8 Tropfen KechsalzlSsung (1 :20).

Als Fizirer dient onlersdiwefligsaures Natron.

Yergoldnng nach dem Fixiren (nach Eder-Pizzighelli).

. Lftsong a 1000 Th Wasser, 40 Th. Rhodan-AmmoniiUB^
30 Th. uiitf^rschwef ligfäanres Natron.

Lösung b inoo Th Wasser, 60—8Ü Th. Lösung von Chlor-
goidkalium (1 :ö0).

Beide Lösungen werden Tor dem Gebrauche zusammen-
gegossen.

Chlore-Citrat-EmulBion für DiapositiTe ohne
Heryomifüng«

Mao mischt eine Ldsnng Ton 16 Th. Silbernitrat in 48 Th.
Wasser mit dner warmen Ldsnng 7on 16 Th. Gelatine in

160 Th. Wasser und f&gt dann eine Lösung Ton 4 Th. Chlor«

natrinm, 4Th. eitronensaurem Kali in 48 Th. Wasser hinzu,

lässt erstarren und wäscht die zerkleinerte Gallerte durch
10— 3(7 Minuten in kaltem Wasser. trägt die Emulsion
auf Glas auf, trocknet. co|»irt, bis der Druck kräftig erschie-

nen hi, und tixirt in ITixirnatronlösung. Man kann die Bilder

aach vergolden

Das £oru dieser Piapositive ist ausserordentlieh fein.

9
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128 I. N«g«tlT-ProeMt.

Oapirproo6B8 auf Clüorsilber-aelatinepapier

mit HervorrufUng.
Die Darstellimg der Emulsion ist ähnlich wie bei Glas*

diapositiven beeohriehen ist Dasselbe gilt von der HerTor«
rufong ^8. den I. Jahrgang des Jafarbuohes S. 153, sowie

Eder'8 Ausführliches Handbuch der Photographie III. Band).

Vergoldet werden die Bilder vor den Fizirea ähnlich
wie Albuminbilder.

Man kann auch Jergoldeu und JTixixen in einem Bade
(nach Warnecke).

JL Unter8ohwe£iigsaurds iSation 87 g B. Goldchlorid 1 g
Wasser 870 „ Wasser . . 580 ^
Man tUge zur Lösung A unter gutem KliUreu 120 g Yon

Lösung B.

IÜm Bad ist alsdann fertig fäx den Gebreneh. Ea Ter*

bessert sich beim Aufbewahren, kann wiederholt gebraneht
werden nnd ist nur seitweilig mit etwae frischem FijdmatEon
nnd etwas Goldldsung (B) zu kräftigen.

Das Bild muss in diesem Rad 10 Minnten bleiben, wenn
es sowohl getont als fixirt sein soll.

Coplrproceas auf Chlorailber-Gelatiuepapier

ohne Herrorrufting.

Die Bilder werden im Copirrahmen kräftig eopirt nnd
dann Tcrgoldet nnd fixirt. Es eignet sich hierzu Ghlorocitrat>

emulsion.

I. Methode nach Obernetter.

Vor dem Vergolden werden die Copieu durch 2 bis

3 Minuten in Wasser gelegt. Sodann werden dieselben in
folgendem Goldbade getont;

Lösung I:

1000 g Wasser,
20 g Bhodanammoninm,
1 g unteiechwefiigsanres Katron.

• Lösung II:

100 g Wasser,
1 g Chlorgold.

Um das Bad nun anzusetzen, nimmt man 100 Th. der

Lösung I und 7 — 8 Th. Lösung II. Nach dem Gebrauch
kann dasselbe filtrirt aufbewahrt werden, und hält sich sehr

lange: vergoldet es zu langsam, so kann dasselbe durch Zu-
satz von ^2 ~~ 1 Lösung Ii hinlänglich verstärkt werden.
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Im GoldMe mflsm die Gopim so Uuige TerUeibeii, bis

m flieh bkn, in der DnreliBieiU jedoeh aelidn brnmioth leigen.

Ans dem GoldlMkte kemmen die Bilder direot in eine Fixir-

jiatreBldning (t zu 10) und genügen 6 Minuten mm voll«

etiiiidigeii Ausftiiren.

Nach IVa stiludigem Waschen in mehrfach srewech^clteTTi

"Walser werden die Copien behufs Härtung der Bildselii 'hte

in ein Aiauiibad von HKX) g Wasser und 50 g Alaun gelegt

(15 Minuten iaog> und gewaschen.

II. Methode.
Goldbftd für braene T5ne: 10 Th. BhodanumDonintt

l^eldet in 500 Th. Wmer; dftxn kommen 60 Th. Ohlorgold-

lOsnng (1:100). Das Bad wirkt 1—2 Tage naob demMieehen
beieer und kann wiederholt gebrandlit werden, wenn man
^oldMtonng hinxufdgt.

m. Methode. Tonen und Fixiren nach Dr. Stolze.

Man löst 35 Th. Fixirnatron, 9 Th. Kochsalz, 4 Th. Alaun,

2 Th. Hhodanammonium in 150—200 Th. Wasser und benutzt

4a8 Bad nach 4^8 Tagen. Man giesst vom Bodeneats ab
nnd fOgt Tor dem Qebranehe Ghlorgoldldsuug hinan. Die
älder bleiben darin bis sie die gewünschte Farbe ange-

ttommen liaben. Fängt das Bad an täge zu arbeiten , so fSgt

man etwas ooneentrirto Alannlffanng liinan.

Eeisssatiniren der Gelati necopien.

Man löst 20 e: geschabte gewöhnliche Kernseife und 10 g
Tsnetianische Seile oder Glycerinseife in etwas heissem Wasser
und fügt sie zu 11 Weingeist Man streicht mit einem Banm»
wollbftnsehen etwas Ton der flitrirten LQsnng auf das Bild und
natinirt heiss, sobald der A.lkohol Terdunstet ist.

H. PositiT-Froeeas.

PoBitivprooess auf Ohlorsilberoollodion-Papier

(Aristotypie).

Darstellung von Chlorsilbercollodion
(nach Geidmacher).

Lösung 1) 25 g Col]odi(mwoUe werden geldst in
400 ccm Aether.

400 com Alkohol und dann
4 g Eicinusöl zugesetzt.

9*
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180 U. PotitiT-Procetft.

Losung 2) 20 g talMtm. Silber, geldil iil

20ccm Wasser, tag«flgt

60 com Alkok«L

(B«i etwaigem Aiiikiyitallirim des Silbers setst mim
das betr. FJftsehchen in warmes Wasser.)

LAsmig 3) 5 g Citroneasäure, geldst in

70 ccm Alkohol wird gemischt mit

5 g Chlorstrontium, gelOst in

70 ccm Alkohol.

Man fugt Lösung 3 zur Ldsung 1, schüttelt tOchtig und
gierst nun in kleinen Pot-tionen bei schwachem Liekle und
Hüter fortwährondem Schütteln LöFnns: 2 hinzu.

Nach einer Stunde iFt das Coilodion reif.

Vor dorn Gebrauche wird tüchtig geschüttelt und dann
die Luftblasen völlig entweichen gelassen. (Vergl. weitere

Details: Eder s Handbuch d Photographie II. Band.) Zur
Unterlage benutzt man Kreidepapier, welohes einen Gelatine-

überzug hat. Entweder biegt man die Kanten des Papiers
auf, 80 dass man eine Art Üachcr Sehaale hat, oder man legt

das P^>ier xwischen zwei dureh Seharniere ferbundene
Bähmeben, wodnreb auch eine Art fiaeber Sebale entstohi,

und giesst nun wie gewobnlich bei OoUodion. Das begossene
Papier lässt man im Babmen trocknen oder b&ngt es auf.

Basebes Trocknen ist vorznsieben; Fenehtigkeit zu vermeiden.
Zum Zersobneiden benntie man stets nur eine Sebeere, nie

ein Messer.

Goldbad für Aristotypien.

I Nach Cronenburg. Man löst;

a) |ibüOccni destillirtes Wasser,
1 g Goldchloridkalium,

b) Doppolt geschmolzenes essigsaures Natron aufgelöst in

destillirtem Wasser bis znr völligen Sättigung.

Für cirea 70—80 Oabinetbilder werden 200 ocm LOsnng
genOgen.

In ein Gefäss gibt man circa 26— 30 Tropfen der con-

centrirten Lösung b und giesst hierauf nach und nach die

200 ccm Goldldsung unter stetem leichten Schütteln zu, lässt

^/a Stunde stehen, ehe man das Tonen beginnt.

Die Oopien werden reichlieh ansgewascben , circa 6 mal,

bis das Wasser keine milchige Färbung mehr zeigt, alsdann
bcfrinnt das Tonen und zwnr legt man nie mehr als 2 Copien
in das Bad und stets bildseits abwärts.
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II. IMi Eiase. Mftn mitobi 15 Th, RhodanamoiiiQiii
gfll5tt in 300 Th. Wasser, mit einer Lfitnng toq 1 Th. Ohlar-

gold in 200 Th. Wasser. Man kann das Bad nooh mit Wasser
erdttnnen; es wirkt dann langsamer aber der Ton wird
wärmer.

III. Nach Obernotter. 20 Th. Rhodanammonium. 2 Th.

Finrnatron, 1600 Th. Waaaer «nd l Th. Ohlorgold geidet in

etwas WnssGf.

Das Fixiron geschieht in einer Lösung von 1 Th. Fixir*

natron in 30 Th. Wasser.

Gopix-Prooes s auf Albumin -Papier.
Silberbad.

10— 15 Th. salpetereaures Silberoxyd anf 100 Th. Wasser.

Bar Zusatz von einigen Tropfen einer Lösung von kohlen-

sanrem Natron bis zur Bildung eines dauernden Niederschlages

ist Z11 empfehlen. Man giMst die Lösung hierauf Ton dem
Niederschln^e nb.

Di^^ A llHiojinpapierA de? FandelR sind von sehr variabler

BcschalTHiiiieit und verlangen bisweiieo nur schwache Silber-

bäder. Man liisst im Winter das Papier ca. iVa Minuten,

im Sommer i Minute auf dem Silberbad schwimmen.

Goldbäder.

Hit essigsaurem Natron: Man löst 10*— 25 g ge-

•ohmolzeDes sssigsanres Natron in 1 1 Wasser und fOgt

25 ccm einer Lösung von 1 Th. Chlorgold in bO Th,

Wasser hinzu. Man gebraucht es nach einigen Stoodsn
oder am nächsten Tag. £8 kann oftmals benutzt werden,
v^onn mnT\ es vor dem jedesmaligen gebrauch mit etwas
C kl 1 Ol" LT (1 1 (i I üsung verstärkt.

b) Mit Kreide: Mao mischt 3— 5 ccm Chlorffoldlösunff

fl:50) mit 200 ccm Wasser, fügt un^iofiihr 5 g geschabte

Kreide hinzu und schüttelt. Das Bad kann erst nach
einigen Stunden oder am andern Tag nach dem Filtriren

gebraneht werden. Naeh dem Gebraueh schüttet man
es in die Flasohe mit Kreide zurUck und wird Tor der

neneiüehm Benntznng mit Goldldsnng Terstärirt.

«) 18 Th. Ohlorgold, 18 Th. Ghlorcaleinm «nd 240 Th. ge-

sohmolsenes essigsaures Natron werden in je 3840 Th.
Wasser gelöst. Gleiche Raumtheile dieser Lösungen
werden unmittelbar vor dem Tonen ausümmengegossen.
Das Bad wird kalt benutzt.

Oigitized by



1S2 II. PotitiY - ProoeM.

d}8eem Ghlorgoldlörang (1:60), 100 mhh Bomldsnng
(16 : 1000) und 100 een Wmer, Dm Bad isi sofort sa
benutien.

*

Fixirlösung.

1 Th. unterachwef ligsaures Natron in 4.— 5 Th. Wasser
gelöst. Man nehme die Lösung möglichst frisch bereitet und
laßpt^ sie ca 10 Minuten einwirken, betrachte die Bilder bei

dnrcbfallendem Lichte, ob das Chlorsilb^r Tolistäudig aus dem
Papier entfernt ist.

Haltbares gosilbertes Papier.

L Mit Oitronene&are im 8ilberbade. Als Silber-

bad dient: 10 g Silbersalpeter,

10 g OitronenBänre,

10 ^ Alkohol,
120 Wasser.

IL Man silhert Albuminpapier auf einem gewöhnlichen
Silberbad, lässt abtropfen und oberflächlich trocknen und legt das

Papier mit der Rückseite durch 10— 20 Secunden auf eine

Lösung von 2 Th. Citren ensiiure in HO Th. Wasser.
III. Mit sal petriffsaureni Kali. Man silbcrt da«

Papier aul gewohuliclie Art, wobei zu bemerken ist, dass eine

Scüwimmzeit von einer Minute genügt Man wftssert das

Papier der Reihe nach in 3 Tassen mit reinem Wasser, Iftsst

es abtropfen ond bringt es mit derKliokseite auf ein Bad von
6 Theilen salpetrigsanrem Kali in 100 Theilen
Wasser, worauf es kurze Zeit schwimmt Man trooknet das
Papier und rollt es mit der Eiweissschicht nach aussen auf
einen runden Stab Als Schutzblatt wickelt man ein Blatt

Fliesspapior herum, welches in demselben Bade von salpetrig»

saurem Kali getriinkf und getrocknet wiirde. Das Papier soll

in gut verschlossenen Blechbüchsen aufbewahrt werden und
hält sich wochenlang. Ki iftige Negative geben auf diesem

Papier die schönsten Bilder. Pflr weniger kräftige Bilder

empfiehlt es sich zur Vermehning der Brillanz das Papier mit

Ammoniak m rSnehem.

Goldbad für haltbares gesilbertes Papier»

1) Wasser 11
Ohlorgold lg

2) Wasser 11
Borax . . 10 g
Wolframsaures Natron . . . 40 g
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HoohglaoB- Gerat für Albuminbilder.
100 g WMB668 Waehs werden geseliinolBen und einer

Misehnng von 100 g reotifieirtem Terpentinöl mit 4 g Dammtr-
Finiifii binein gnfüirt. Wenn die Mtsohnng 2« haart itt, wird
Terpentinöl zugesetzt (Eder).

Oyanotsrpie (Blaudruck}.

Han miselit eine Lösnng Yon 15 Th. oitronenBanTem iSBcm*

oxydammoniak in 40 Th. Wasser mit einer Ldsnng von 14 Th.
rothem Blutlangensalz (Femdcyankalinm) in 60 Tli. Walser
nnd strel lif es anf Papier. Die Copien anf Gyanotjppapier
werden mit Wasser fixirt.

Iftgmentdruok.

Beschaffenheit des Negativs.

Dns Negativ soll in der Regel dünner sein , als für den
Silber- Copirprocess und am Kande f^ntweder mit schwarzer

Parbe bestrichen, oder mit schwarzem Papier überklebt

werden. — Soll das Pigmentbild nur zum Hervorrufen, also

nur einmal iibertragen werden, so rauss das Negativ verkehrt

seiB, was entweder durch Aufnahme mit eiaeni Prisma, oder

mit einem yor dem Objectiv angebraehten, gegen dasselbe in

einem Winkel von 45^ geneigten Metallspiegel, oder durch

Herstellen einer Stanbfarbraeopie bewerkstelligt werden kann.

Sensibiiisiren.

Man lässt das Pigmentpapier mit der Farbseite circa

1^/2 Minute auf einer 4— 5"/o Lösung von Kaliumbiehromat

(bei sehr hellem Lichte oder sehr dünnen Negativen nur 2%)
schwimmen, in jedem Falle, bis das Papier ganz flach auf

dem Bade liegt. Der Zusatz von ^g — Vi Vol. Weingeist zum
Chrombad ist namentlich im Sommer vortheilhaü und befördert

das Trocknen. Das Papier wird bei 22— 24*' C. auf Schnüren

möglichst rasch getrocknet (Dauer ca. 6 Stunden) und ist bei

.trockenem Wetter dnreh mehme Tage haltbar. Frische Ohromal-
lOsnngen geben hsltbareres Papier. Der Znsatz Ton ein paar
Tropfen Ammoniak pro 100 ccm des Chrombades ist an
empfi^len.

Uebertragen und Entwickeln

Dns Bild ist nach dem Belichten nicht wahrnehmbar und

kann mit allen Halbtönen nur nach dem Uebertragen der
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Sohioht vom P&pier auf eiM ime üntarlftg«, al«: Papier,
Glas, Holz, Metall heirorginifen «erden. Von Bedeutang
eind b«iOBd«rt zwei Ueb^rtragungsmaterialien, nämiioh Glae
und Papier. Bleibt das Bild auf der iinmttt6ll>aren üeber-
tragiingsriäehe, wo es hervorgerufen wurde, <?o ist fin« Ver-

fahren als einfacher Uebertrafnmgsprocess zu bezeichn<Mr. wird

aber das Bild von der Fläche, auf welcher es hervorgerufen

wurde, »nf eine neue übertragen, welche als definitiv^ Unter-

lage zu betrachten ist, so kommt der sogenannte doppelte
üebertragungsprocess zur Anwendung.

1. Einfitcher TTebertragungsprocees auf Papier. Das
lüerzn bestimmie Papier ist mit einer Schicht von coagolirter

Gelatine Qbersogen, wird gemeinschafQieh mit dem insolirten

Pigmentpapier in kaltes Wasser gelegt, wobei die diawischen
bleibenden Luftblasen doreh Reiben mit den Fingern entfernt

werden. Nach dem Herausnehmen aus dem Wasser legt man
VtAide Pliittor nnf eine Metall-, Grln^-. oder Steinplatte, reibt

auf der Hiicks« ito (i;i>? Pigmentpapier mit dem Quetscher. hängt
die verein! i:t('!i Blätter circa fünf Minuten auf, oder lässt

sie zwischen iSaugpapier liegen, worauf sie in Wasser von
96—48^ C. eingetaucht werden Die farbige Oelatinemasse

wird erweicht und das derselben ürspriinglich als Träger
dienende Papier hebt sich ab, worauf die überschüssige Färb*
mame Tcn dem Bilde gändieh entfernt wird. Man spttlt

sodann das Bild in kaltem Wamer ab, legt es znm Gerben
durch eine Viertelstonde in eine Alann16sang Ton 4%, spült

schliesslich in kaltem Wasser ab und trocknet.

2. Einfacher Üebertragungsprocess anf Glas. (Dieses

Verfahren dient vorzugsweise zur Herstellung von Diapositiven

für Vergrossernngen und für Fensterbilder.) Die ?nn"Ker ge-

putzte Oiasplatte wird mit lAohcollodion von höchstens 1%
Pyroxylingehalt überzoLren, oder mit einer Schicht v^n unlös-

licher Gelatine, weh-he durch Aufgiessen und Auftroeknen
einer Gelatinelösung (durch Einquellen und Einfliespen von
30 Th. Gelatine in 1000 Th. Wasser unter Zusatz von 1 Th.

Ohromalaun hergestellt) erhalten wird. Im ersten FaHe wir!
die Platte in Wasser gelegt, bis alle (>ligen Streifen ver-

«ofawinden. Auf die befeachtete Oollodionschicht legt 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-

föroiig mit dem Qurt^chor f^n Man presst leicht durch

8— 10 Min. zwischen S&ugpapier (wobei Bilder von gleicher
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(Mite avoli aufgesoMchiaft werden kOnnen)* Opputionei
4ei ISntiriekelns , Geibens, Watwlieiie und Troekneis erfolfes

nie bei dem Uebertracnngoproeess auf Papier. Ziuais tob
1 ocm Sakeäuxe oder Va ^<i^ Schwefeleftore zn 1 Xater dee
fkUwieklniigtWMaerB wirkt sehrt günstig.

3. Doppelter üebortmjrungsprocf^Rs auf Papier (gibt

stumpfe Bilder). Das Bild wird auf Entwicklungspapier, das
als provisorische TJnterlage dient. üHprtrajr^^n \md wie beim
einfachen Uebertrai^nngsprocej^s hervor^(U'ufen . gegerbt und
gewaschen , hierauf im feuchten Zustanlo auf das Doppel-
Uebertragpapier (mit permanentweisshaitiger Gelatine über-

zogenes und mit Chromalaun behandeltes Papier) , das in kaltes

Wasser gebracht wurde, gelegt dann mit dem Qneteeher aiip

gedrückt, hierauf sam Trocknen anfgehftngt. Das trockene

Bild lOsi sich yom Entwicklungspapier beim Trocknen ab.

(Die EDtwicklungcpapiere können durch üebcrreiben mit einer

Hnrzlösung aus 40 g Colophoninm, 10 g gelbem Wachs und
1000 com Terpentinöl wieder verwendbar gemacht werden.
Das Entwicklungspapier kann ursprünglich herfresteJlt werden
durch Ueberziehen von Papier mit Geiatiaelösung von öbis 1Ü%,
Walzen und Pressen der Papiere nach dem Trocknen und
Ueberziehen mit einem Lack aas 500 g gebleichtem Schellack,

6,5 1 Wasser, \20 ^ Borax und 30 g kohlensaurem Natron.

Die Blätter werdeu nach dem Trocknen gepresst, satinirt und
üi der früher erw&hnten Harzlösung abgerieben.)

4. DoDoelter Uebartiagungsprooess mittelst Olae (g^bt

brillante Bilder). Die Glasplaite (meistens Milchglas) wird
mit einer Lösung von 3 g gelbem Wachs in 600 ccm Aether,

die mit 2500 ccm Benzin versetst wurde, oder mit einer Lösung
Ton 3 g gelbem Wachs in 1500 ccm Benzin, oder mit Oollo-

dion Übergossen, nach dem Trocknen mit Flanell abgerieben

und polirt. (Man kann auch die mit Benzin gereini«rte und
hierauf erwärmte Glasplatte mit Wachs betupfen und dieses

mit Flanell volikouimen verreiben.) Hierauf wird rings herum
Rohcollodion (wie bei Process 2) aufgegossen und nach dem
Erstarren desselben wie bei dem Process 2 vorgegaiigen.

Nach dem Gerben und Waschen (wie bei Process 1) wird

Doppel-üebertragpapier in warmes Wasser, bis ee sohl&pfrig

wird, eingelegt, mnn in kaltes Wasser übertragen und darin

mit der pr&parirten Seite auf das Bild der O&splatte gelegt

und gaae wie bei dem Process 8 vorgegangen
5. Abschwächen und Verstärken der Kohlebilder. üeb«P-

exponirte Eohlebilder sucht man durch 60^—80^0. heisses

Wasser ydüig zu entwiekela. Gelingt dies nieht, so setat
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mMH dttn mM sdlir wahnea Entwickliingswaiser 10— BOg-
Soda pro Liter zu. — Soll das Kohlebild als Negativ zn photo-

graphisehoTi "Rf^productionen dienen und i^t os hierfür zu dünn,

80 lege man es so 1nnj::e feinige Minuten) in eine Lösung von
übermangansaurem Kali (o g per Liter), bis es genügend dicht

ißt und wäscht dann. Soll das Negativ schwarz werden, so

kann man das braune Mangrinbild mit Gallnsänre oder Gerb-

säure behandeln. — Einen blauschwarzen Ton erhält man
durch Baden des Kohlebildes in einer Eisenlösung (etwa ein

alter Entwiclrler). Abep&len mid Uebergiessen mit einer
1—2 pere. Gallntsiitreideiing. TanniiisiiBatx ftndert die Niianoe,

ebenso die OxydationMtafe de« Eäsens. Derartig vent&rkte
Bilder sind aber nieht TtfUig beetftndig.

Flatindruck.

Daretellung der Präparate.

a) Kaliumplatinchlorür. Eine Lösung von 50 g Platin-

oblorid in 100 ccm Wasser wird auf circa 100® erwärmt, und
ein ^tiom von ächwefeliger Säure bo lange durchgeleitet, bis

die Flttssigkelt mit Salmiakldsung keinen Niedersehlag mebr
gibt Man IftBst dann eikaltea und setzt eine hxm% Lösung
Ton 25 g Chlorkaliiim in dO cem Wasser sn. Naoh 24 Stunden
wird der ausgeschiedene Krystallbrel gesammelt, mit wenig
Wasser, dann mit Alkohol gewaschen und getrocknet. Zum
Gebrauche löst man 1 Th. des Salzes in 6 Tk destillirtem

Wasser. (Normalplatinlösang.)

b) Ferridoxalatlösnng. Ans 500 g Eisenchlorid wird durok
Fällen mit Aetznatron oder Ammoniak Eisenhydroxyd dar-

gestellt Dieses wird darch Abpressen von dem grösf'tpn

Theii des Wassers befreit, mit circa 200 g Oxalsäure t^emischt,

und bei Lichtabschluss einige Tage sich selbst überlassen.

Nach dieser Zeit wird filtrirt und die Flüssigkeit einer

Eisen- und Oxalsäurebestimmung unterzogen.

Man verdünnt sodann die Lösung mit so viel destilllirtem

Wasser, dass in je 100 cm Flüssigkeit 20 g Ferridoxalat

[FeaCCgOJs] enthalten sind, worauf man noch so viel feste

Oxalsäure zufügt, dass dieselbe, einschliesslich der vielleicht

schon in Lösung befindlichen freien Säure, 8 bis iO% des

Ferridoxalats beträgt. (Normal -Eisenlösung.)

Durch Lösen von 0,4 g Kaliumchlorat in 100 ccm dieser

Flüssigiieit wird die Chlorat- Eisenlösung dargestellt.
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Wahl und Vorprftparfttion d«8 Pspidres.

Für kleine Bilder mit feineo Details wählt man ein glattes,

ftr grosse Bilder, wdohe durch den Gesammteindniek wirken
sollen, ein illzartig ranhes, am besten sogooaontes nnsatinirtes

Piqiier.

Fdr Bilder in bläulich -schwarzem Ton soll das ^Vf^
mit Harz oder feiner Gelatine» fUr solohe in brannam Toft

mit Stärkekleister geleimt sein.

Mit Ultramarin stark gebläutes Papier ist ausznsehliessen.

Als Vorpräparation wird das Papier in eines der nach-

stehenden Bäder ganz eingetaucht, zum Trocknen aufgehängt

und, wenn nöthig, dieser Vorgang nochmals wiederholt.

Präparationslösunjr fQr schwarze Bilder: 10 g Gelatine

dOO ccm Wasser, 3 g Ahuui, 200 cem Alkohol.

Präparationslösung für braune Bilder: 10 g Arrowroot,

800 ccm Wasser, 200 eem Alkohol.

Sensibilisiren des Papieres.

Die Sensil iIislningslöBiing besteht:

Ffir harte Negative:

24 ccm Platinlösung,

22 ccm Ei«pnlö8un?

Für A^egative, wie soiciie beim bilberdruck verwendet

werden:
24 ccm Platinlösung,

14 ccm Eisenlösonjr,

8 ccm Cliloiiit-Kisealosuiig.

Für flaue Negative, Keprodnodonen , Stiche etc.:

24 eem Platinldsong,

22 oem Ohlorat-Eisenlösnng.

1 eem dieser LtfsimgeB genflgt zor Prfiparation Ton eirea

960 qcm Papierfläehe.

Bei stärker saugendem Papier setzt man diesen Misch-

ungen 4 ccm Wasser zn. Das Papier soll vor dem Sensibili-

siren nicht zn frooken sein, i-'t daher zweckmässig, dasselbe

«mächst einige Ötunden in einem feuchten iianm m exponiren.

Die Lösun«: wird mittels eines Borstenpinsels aufgetragen,

nnd dann das Papier bei 30— 40^scharf getrocknet.

Das sensibilisirte Papier muss in Chlorcalcinmbüchsen

aufbewahrt werden.

Copiren der Bilder.

Dasselbe erfordert, besonders bei trübem Wetter, eine

viel toxere Exposition ab bei Anwendung von Silberpapier.
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Das Bild erscheint in brauner Farbe, bei richtiger Oopirseit

sind die zarten Schatten noeh nicht erschienen.

Entwickeln der Bilder.

Als Entwicklnngslösnng dient eine auf circa 80^ 0. er^

w&rmte nü OxaMnre stark angesäuerte , kalt gesättigte Lösung
Ton normft1(^in Kaliumoxalat. Das Bild wird langsam durch
die Lösung; gozoc^en oder mit d^rfel^pn übercro'^pen. — Reieh-

lieh belichtete Kopien können in einer kalten wässerigen

Oxalat-Lösung hervorgerufen werden.

Vollendung der Bilder.

Nach dem Entwickeln werden die Bilder in eine Lösung
von 1 Th. Snizsäiire in 80 Th. Wasser gebracht, und einige

Minuten darin i^ekssen. Diese Salzsaiirelösiing wird zwei-

bis dreimal gewechselt, und schliesslich durch Wa^^elü ii mit

Wasser aus den Bildern entfernt. Nach dem Trocknen können
die Bilder cartonnirt werden.

Sollten die Bilder uach dem Trocknen beim Befeuchten

die Eigenschaflen des Fliessens zeigen, so genügt es, die-

selben nach dem Waschen durch einige Minuten in eine kalt

gesättigte AlannlOsnng zn legen und hieranf nochmals knn
SU waschen.

m. Verseliiedenes.

Klebe*Gummi.
Man fügt zu 260 g concentr. Oommilösnn^ {2 Th. gelQst

in 6 Th. Wasser) eine Ldsnng yon 2 g sofawitfelsanrsr Thon-
erde in 20 ccm Wasser.

DiAc;ei Gummi schlägt nicht dsrch Papi^ und klebt

auf Hoi2.

Klebemittel für Papier auf Elsen, Zinn
und andere Metalle.

Man mischt 5 Th. Mehl mit 1 Th. venctianischem Terpentin

in einer T^oibsehale und fügt eine warme wiisserige Leimlösung

unter Umrühren hinzu bis eine Art Kleister entstanden ist.

Dieser Leim trocknet langsam, besitzt aber grosse Bindeicraft.

(Besonders brauchbar zum Aufidehen von Ktiquetten auf Blech

oder Metallgeräthe.)
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Lackiren von Btiquetten.

Hierzu dient eine Lösung von 30 Th. Mastix, 5 Th. La-

?end<^l5l, 150 Th. Alkohol und 40 Th. Benzin, welche man
nach achttägigem Digeriren deeantirt. Die Etiquetten werden
mit Kleister augeklebt, nflch dem Trockaen mit einer Mischung
aiu gleichen Theilen Aether luid CoUodion sweimal, dann
arit einerwwmen Ldining von Qelatine Ikbersiriolien (1 : 4wme^
und naeh YlHligem Trocknen mit dem Lack ftbenogen (Soi-
helt, Polytechn. NotizbL Bd. 41, 8. 268; Ohem. Central-

bUttl897, 8.263.)

Vmüberung von Glas.

Man bereitet vier Losungen, welobe sich unverändert auf-

bewahren lassen.

1. Bine Lösnoj? von 40 g kfyatalUeirieni SUbemitrit in

«laem Idtor deetiliirten Waner.
8. Eine Lörang von 6 g ebemleeh reinem lalpetetBaoroi

Ammoniak 100 g in Wasser.

3. Eine Lösung von 10 g Aetakali (frei von Cblorkalinm

nnd kohlens. Kali) in 100 g Wasser.

4. Man löst 25 g Zucker in 250 c Wasser, fügt 3 g Wein-
säure zu, kooht 10 Minuten, um den Zucker umzuwandeln und
läpst abkühlen. Nun füge man 50 ocm Alkohol hinzu, um
die Zeisetzung der Flüssigkeit zu verhindern und bringt das

Ganze auf das Volumen von 1.

Um einen Spiegel zu versilbern, verfahrt maü folgender-

massen: die Oberfläche det Glases, nird mit eoneentrirter

Satpeterf&nre , nnd einem Ballen gekrempelter Banmwolle sorg-

liragst abgerlebm, dann »pttlt man mit Wasser ab nnd trocknet

mit einem reinen Ldnentuehe. Auf dieselbe Fläche wird nun

eine Misehnng nahezu gleicher l^eile von No. 3 und Alkohol
gebracht und damit das Glas nochmals, unter Anwendung
eines zweiten Bausches Baumwolle gereinigt. Man bringt das

mit dieser Mischung noch bedeckte Glas in ein crrösserps Go-

faes mit gewöhnlichem Wasser und bewirkt mit Ifilfo eino3

Piii8els die Auflösung der alkalischen Schicht. Hierauf wird

das Glas mit der zn versilbernden Oberfläche nach unten in

eine geeignete Schussel gebracht, welche reines Wasser ent-

hält , wobei zu beachten ist, dass sich noch Va Wasser-

lehieht swisehen dem Boden der Sehiieeel nnd der Oberfläche

des Spiegels befinden mnse. Lehsteres wird mittels dreier

kleinen Holzkeile bewirkt, die vorher anf den Boden der

8ch&88el anfgekittet werden. Bnrch leichtes Hin- nnd Her-
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iriegen befreit pui dift (HievflMie Toa der uüiaftenden Waseh-
.:fla«8igkeit.

In ein Gefass von geeigneter Grösse soliüttet man nun.:

15 com No. 1 und 15 ccm No. 2,

in ©in zweites Gefass je 15 ccm von No. 3 und No. 4.

Die Mischung der so erhaltenen lieiden Flüssigkeiten

giesBt man in ein Gefäse, bringt das Glas, welches bis dahin

in der mit Wasser fjefüllten Schüssel geblieben ist, schnell

hinein und bewegt (ins Gefass ein wenig auf und nieder, so

dass die Flüssigkeit in Bewegung bleibt. Zwischen dem Boden
des GefösBea nod der nach nnten gekehrten Obeiflftohe des

Spiegels mnes ebenfalle nooh ein S&wisehenranm Ton V»^
Terbleiben. Man bewirkt dies In dflnelban Weise, wie oben
Angegeben, durch Holsheile.

Naeh Verlauf von ungefähr Va Minute färbt sieh die

Versilbern njTsflQssigkeit gelblichropj^ . hierauf gelbbraun und
schliesslich tintensf hwi^rz. Der Spiegel versilbert sich rasch und
^leichmässitf , ohne dass Schleier in der Sin>ersr>hioht zu be-

merkefi siiiii. Man bewegt von Zeit zu Zeit, und wenn die Flüssig-

keit grau geworden ist. und sich mit schwimmenden , glänzenden
Silberplättchcn bedeckt hat, ist die Operation beendigt. Es ist

.gewöhulich nach Yeriauf von 5 Minuten der Fall.

Mann nimmt nnn den Spiegel herane, spült ihn nnter

'dnem WasBerstrahle leiohlich ab, and nachdem tehnell etwas

destillirtes Wasser ftbergegoseen worden ist, Iftsst man ihn
gegen eine Wand gelehnt auf einer ünteriage von Löschpapier
von selbst trocknen. JKaoh dem Trocknen erseheint die Silber-

obertiäche glänzend und nur mit einem schwachen Schleier

bedeckt, welehor sehr leicht mit Hilfe eines Bansches von
Üehle4er entfernt werden kann, auf den man etwas Polirroth

^reurben hat. (NahereR s. Dr. 0. Lohse, Ueber Glasver-

sii) riHisr. im 1. Jahrgang des „Jalirbachs für Photographie"
für 166 i.)

Versüberimg von Metallen auf kaltem Wege,

Von B. Kays er.

Man bereitet eine Ldsung yon 1 kg 2 fach schwefligsanrem
!Natron in 1 1 destillirtem Wasser und fügt eine Lösung von
60 g Silbemitrat in 200 ccm Wasser hinzu. Man taucht den
-ZU versilbernden Gegenstand (Kupfer, Messing, Bronce, Ei^^en.

Stahl) kurze Zeit in die Lösung, worin er sieh bald versilbert,

spült mit !^ofla- haltigem Wasser, dann mit reinem Waeser ab
und trocknet cOkem. Centralbl. 1866, S. 768).
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Vergolden von Glas.

Das Glas wird gereini?^, mit eioer Lösung von Zinn-
oUorid behandelt und gut gewaschen. Hierauf bringt mMi es

änsa geheilten geneigten Tisch, abergiesst es mit einer

LSsmig Ton Gold m KdnigBwaaser, genüBdit mit reinem Aets*

natron und Giyoerin mit oder oline Zoealx too Minnit, bis

-sin hinreiohend starker üeberzug gebildet ist.

Die vergoldete Oberfläohe wd dann nach dem Waschen
Tersilbert und durch Begiessen einer Mischung von 8ilber-

üitrat, Ammoniak und Seifsnettesalz, znletzt mit FinüsB Uber*

20gen (Ohem. Centraibi. 1887 , 8.471).
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Original-Beiträge für das Jahrbuch.

Die Photographie im Farbendruck.

Von Carl Angerer in Wien.

Die Idee, farbige Bilder auf photochemischem We«^e wieder

in Farben zu reprodueiren, ist so alt als die £rfmduQg der
Photographie selbst.

Schon Niepce de St. Victor soll Versuche in dieser

Richtung gemacht haben, wie aus einem Schreiben an seinen

iS'effen Claude, welches die Jahreszahl 1816 träst, hervorgeht.

Es heisst darin unter Anderem: ^Meine bisherigen Yer-

taehe lassen mieb glauben, dass mein verfahren in der HauDt-
eaehe gelingen wird, aber ieh mnss erst dahin kommen, aie

Farben zu fiiiren; das besehfiHkigt mich jetzt am meisten und
ist aneh am eohwierigsten, ohne dem wäre die Saehe werthlos/

Leider ist dieses Festhalten, Fixiren des farbigen Bildes,

wie es die Photographen nennen, Kiöpce nicht gelungen.

Nach \ii'|u^e putzte Poitevin die Versuche fort.

Er bcln litnte unter farbigen Negativen oder farbigen Papipr-

bildern eigwit humlich präparirte Papiere und soll damit Kopien
in Farben erhalten haben.

Das Fixiren dieser Farbencopien gelang ihm jedoch eben-
falls nicht.

Nach Poitevin haben noch Zenker and Flourens in

derselben Biebtong weiter gearbeitet, ohne jedoch der Ldsnng
des Problems n&her za kommen.

Jahre vergingen, und die Photographie machte inzwischen
ihre bekannten epochemachenden Fortschritte.

Der Pigroentdruck und Lichtdruck wurde erfunden, und
mit diesen neuen Hilfsmitteln ausgestattet, suchte man beinahe

gleichzeitig die i'ereits verloren gegebene Idee der Farben-
production aufs Nene zu verwirklichen.

ID*
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Gros und Du cos du Hauron verFnrhten 1869 farbige

Drucke mit dem Pigmentverfahren, Albert und Ober netter
in München zu fast gleicher Zeit mittels Lichtdruck zu er-

reichen

Dueos nahm nach einem farbigen Gegenstande drei Nega-
tive auf, und zwar eines durch ein rothgelbes Glas, das zweite

durch ein grünes und das dritte dtireh ein violettes Glas
Das Negativ, welches dnreh ein rotbes Gins sofgenommen

wurde« diente zum Drucke für Blau, das durch das grüne
Glas erhaltene Negativ wurde im Positiv für Roth verwendet,

das violette Negativ diente fiir Gelb.

Ducos benöthigte nun dreierlei Pigmente: gelb, roth und
blau, machte dieselben wahrscheinlich durch die Vfokannten

Mittel, doppelchromsaures Kali, empfindlich und iil beitrug die

einzelnen Copien nach li*>kannter Weise, ähnlich dem Farben-
drucke, auf eine einheitliche Unterlage.

Wer einigermassen mit dem Pigmentverfahren oder so-

genannten Kohledruck vertraut ist, wird die technischen

Schwierigkeiten dieses Verfahrens ermessen können.
Aus diesem Grunde konnte auch begreiflieherweiso diese

Manier in der Praxis keinen Eingang finden.

Mehr Gluck mit seinen Tersuchen hatte Albert in MfincheUt
welcher in ähnlicher Weise wie Dttcos die Aufnahmen mittels

Vorschaltung von farbigen Gläsern bewerkstelligte, für den
Druck aber nicht das Pigmentverfahren, sondern den weit
geeigneteren Lichtdruck verwendete.

Das Problem, sollte man glauben» wäre nun vollptrindig

gelost, und thatsächlieh ist dieses Verfahren schon ans dem
Versuehsstadiuni herausgetreten, indem man schon häufig Ge-
mälde und farbiiie Gegenstände photographisch reproducirt.

Man kann heute schon mit Sicherheit die Photogii^phie

als ein geeigneteres Mittel für den Farbendruck betrachten, al»

die bis jetzt gebräuchliche lithographische Methode.
Mit dem Druck in Farben, dieser vornehmsten graphischen

Kunst, konnte man bis jetzt trotz aller Anstrengung nicht jenen

künstlerischen Standpunkt, den die Schwarzdruokverfahren ein»

nehmen, erreichen.

Der Farbendruck wurde stets als Stiefkind der graphischen

Kunst betrachtet, ja sogar von Seite der Künstler vielfach

und leider mit Kecht als eine Profauirung der J£unst be*

zeichnet.

Das Hinderniss ist bei weitem nicht in der Drucktechnik
zu suchen; der Steindruck bietet ein so vorzügliches Mittel für

den Farbendruck, dass man Bich gar kein geeigneteres Ver-
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fahren für denselben denken könnte. Ausserdem ist man im
Stande, in Kopferdraek, Holzschnitt und Zinkdruck ganz ans«

gezeichnete Drucke in Farben herzustellen.

Die Schwierigkeit liegt In der Zeichnung der einzelnen

Farbenplatten, welche sich untereinander decken miissen.

Gewöhnlich besitzt der ChromoHthograph als Hilfsmittel

für diese Kunst nichts welter als eine durch Handzeichnung
hergestellte CoTitinplntt^?. welche \hm für die Ausführung der

in diesen Contureii enthaltenen Details dient.

Es bedarf schon ein Copiren des <TAm:ildes in einer

Farbe allein einer nicht gerin^pn Geschicklichkeit und künst-

lerischen Auffassung des Zeuliner^, um einigermassen die

charakteristischen Ei^enthümlichkeiten der Malerei getreu

wiederzugeben.
Diese unzählbaren charakteristischen Merkmale eines Ge-

mäldes jedoch in 15, 20 und mehr Platten, wie es bei der
Lithographie vorkommt, ganz genau und an derselben Stelle

aus freier Hand richtig zu treffen, ist geradezu ein Ding der
Unmöglichkeit.

Die gerinjrste Abwelehnng in der Zeichnnn,!! der einen

oder anderen Farbe, welche, wie es der Chromolithographie

iiblich ist. a-rösstentheils durch üebereinanderdrucken erst den
richtigen Eilekt geben müssen, genügt, um den Charakter der

Gesammtwirkung total tax verändern.

Anders ist es bei der photoiiiaphischen Wiedergabe.
Was die menschliche Hand nicht zu erreichen im Stande

ist, vollbringt der photographische Apparat mit Leichtigkeit

Es ist daher kein Zweifel, dass das photographische Yer-
fahren gerade für den Farbendrack eine unberechenbare Zu-
kunft in sich birgt, wenn dasselbe einmal ganz dem technischen

Bedürfnisse der Lithographie angepasst ist.

Allerdings findet man unter den bis jetzt vorliegenden

Reproduktionen in Farben nach photograpbischen Principien

keines\Nögs diejenigen Manieren, welche Ducos oder Albert
angedeutet haben, vertreten.

Ep scheint vielmehr, das? sich diese auf streug wissen-

schaftlichen Prinzipien aufgebauten Systeme in der Praxis

nicht so gut bewähren als jene Verfahren, in welchen die

Photographie mit der bis jetzt bekannten und bewährten Farben-
dmcktochnik yerbnnden ist.

* Obwohl die Theorie des photographischen Farbendruckes

feradezu nichts zu wOnschen mehr übrig lässt, so scheint man
och 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 bis jetzt vollständig geliinjreTi, Gemälde in nahezu
richtigen Abstufungen der Farben, d. h. den Eindruck äor

Helligkeit, den die F;ir)»en auf unser Auge machen, in brauner
oder schwarzer Failje wiederzugeben, allein die Farbensetzung
auf rein phoiographischem Wege ohne menschliche Nachhilfe

herzustellen, ist bis jetzt nicht erreicht worden, und durfte

dies auch nicht zu erwarten sein, nachdem bei jeder einzelnen

Farbenaufnahme die Sehatteawerthe der gesammten Zeichnung,
Haierei oder des Gegenstandes mitkommen.

Theoretiseh, sollte man memen, schade das nicht, und sei

es ja ganz richtig, dass die Schattenwerthe, welche der EiinsÜer

als Contur oder in Mischungen mit Farben anbringt, um die

eigentliche Wirkung zu erhalten, mit den einzelnen Farben,
welche be/.wocKr wurden, mitkommen.

Wie wurde man sonst graue, braune oder s hwnrze
Schattinii;L;> II anders orreichen? Alle die?e in den mannig-
faltigsten Abstufungen ausgeführten Töne lassen sich mit den
drei Grundfarben Gelb. Koth und HIau erzielen.

Es wird daher bei der Auiuahme der einzelnen Negative,

welche mittels Vorschaltung von sogenannten Farbenfiltern,

farbiger Beleuchtung u. a. m. gewonnen wurden, genau so

viel an Stelle der Conturen und Schatten in Grelb, Both und
Blau erscheinen, als yon der betreffenden Farbe in Grau,
Braun oder Schwarz enthalten ist

Nachdem man Grau, Braun und Schwarz als eine Com-
bination der drei Grundfarben betrachten kann, so ist auch
zu ^rwnrten, dass nach dem Uebereinanderdifirk der drei

Platten auch wieder der richtige Mischton zum Vorschein
kommt.

Obwohl die Aufnahme in der Art, wie beschrieben, mög-
lich ist, und das Frohleni d^-r Farbenphotographie eigentlich

als gelöst betrachtet werden kann, so ist es bis jetzt noch
Niemandem gelungen, die Sache practisch zu yerwerthen. Es
liegen bis jetzt nur Versuche vor und wird wahrscheinlich
auch nie möglich sein, in dieser Richtung weiter zu kommen»
weil man uiit den bis jetzt bekannten technischen I>ruckmitteln

nicht im Stande ist, dreimal hintereinander genau passend und
ohne die geringste Abweichung im bestimmten Farbenton zu
drucken.

Man bearbeitet gegenwärtiir die gewonnenen Positive

zweckmässig für die botipfTenden Farben und erhält durch
abermalii^e Aufnahme die druckfahigen Platten für die Farben.

Anfangs achtete man auf diese letztere Methode wenig
und wollte sie gar nicht als ^iiüiügra|jhische lieproduction
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gelten lassen, alsbald schlug man aber iueh anderwärts den
mit unläugbarem Erfolg betretenen Weg ein, und sind die

Reproduktionen in Farben, vrelche heute in Paris, Berlin und
WiPn und überhauptan allen anderen Oit^'n anf photosrrnphischem

Wege gewonnen werden, beinahe ausnahmslos auf Grund dieser

Idee ausgefiihrt, vorausgeseUt, dass ein mehrfarbig übereinander-

liegender Dniek Torliegt.

Nur der sogenannte Heliogravuredruck in Farben ist damit

nieht inbegriffen; bei diesem Verfahren wird die Platte bei

jedem einzelnen Brnek mit yersebiedenen Farben eingerieben,

die Platte wird sezasagen yor dem Dmok ans freier Hand
eolorirt.

Der Druck von Platten, welche auf chemischem Wege
hergestellt wurden, erfordert an und für sich schon mehr Auf-
merksamkeit als gewöhnliche Kupferdrucke, Hol7.?<'hnittdruoke

oder der Druck von Zeichnungen auf lithographischem Wege.

Mitunter ist es in Anbetraeht von feinen Details, welche
auf don^ Ori^innle enthalten sind, nöthl?, ein sehr feines

sogenanntes Korn zu wählen u. a. m. Kür Si iiw-^r/dmek oder

im Druck in einer Farbe bereitet dies im Allgemeinen keine

nennenswerthen Hindernisse, und man druckt heute schon
photographische Aufnahmen sogar auf Buchdruck -Schnell-

pressen unbehindert mit dem Text als Illustration.

Der Druck m Farben jedoch steekt noch in den Kinder-

schuhen, insoferne man den Buchdruck ins Auge fasst. Es
ist allerdings zu berücksichtigen, dass bis jetzt Buchdruckereien

sieh nur in seltenen Ansnahmsfällen mit Buntdmck beschäf-

tigen nnd jedes Ding seine üebitng erfordert.

Man soll für den Farbendruck in der liegel nicht absolut

weisses F^iw oder gar Papier mit blauem Stich Terwenden,
weil die Farbentdne, auf airekt weisses Papier aufgetragen,

kalt ersoheinen.

Man wähle daher Papier mit Elfenbeinton, Chamois oder

auch solches mit rGthlichem Stich. Das erstere Terdient den
Vorzug.

Das Papier für Buchdruck soll für Farbenzwecke nicht zu

dünn sein, da es sonst in der Punktinmi^ ausreisst, wenn mit

starken Farben gedruckt wird. 3Taii w üile daher mit Vortheil

miitel stark
I ?, halbgeleimtes, gutes Druckpapier.

Beim Farbendruck, wenn derselbe rationell gehandhabt
wird, ist in ähniiclH f Weis»^ vorzugehen wie bei der Oelmalerei

selbst, indem man die Drucktechnik möglichst der Maltechnik

anpässt.
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Das Papier verlaugt vor f^llc^m eine Art Gnmdirung, auf

welche die FnrV»pn aufgetragen werden sollen, uad dieses wird
durch den ßogeiiannten Tondruok bewerksielligt.

Die Mischling besteht aus 2/3 feinst geschlemmter Kreide,

^/j Bleiweiss, mittelstarker Firniss nach Bedarf.

Nun setzt man eine ganz geringe Quantität von jenen

Farbstoffen zu, welche den »llgemeinen Ton des herzustellenden

Bildes andeuten sollen.

Auf dea Druck der Tonplatte folgen zunächst der Beihe
nach di^enigen Platten, welche mit sogenannten Deckfarben
gedruckt werden. Deckfarben nennt man die £rd- und Metall-

farben, welche in möglichst kompakter Art zuerst aufgedruckt
werden und das Bild entwickeln

Selbstverständlich i=t os notiiwendig, dass immer der vor-

hergegangene Druck ToUstäudig eingetrocknet ist, bevor eine

neno Platte aufgedruckt wird. Man mischt daher, um das
Trocknen zu befördern» Trockenfirniss oder eine geeignete

Quantität Siccativ der Druckfarbe bei.

Bei dem Druck der Tonplatte und den zunächst folgenden

Platten für die Deckfurben darf die Maschine nur langsam
gehen; weil diese Platten grosse Flächen haben und noth-

wen^gerweise mit strenger dicker Farbe gedruckt werden, ist

bei sänellem Gange das Ausreissen der Funkturen zu be-

fürchten, wodurch das genaue Passen der nachfolgenden Platten

fraglich wäre.

Auch würde das Papier auf der Form zeitweise liegen

bleiben, welches viel Aufenthalt venirsnrht

Dem Druck der Tonplatte und der inicii^tfolgenden Platten

für die Dockfarijon ist die grösste Sorgfalt zuzuwenden. Ge-
wöhnlieh begehen Laien im Farbendruck hier die grössten

Fehler, indem «ie 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 Arbelt.

Haben die Flächen im Druck ein grieseliges Aussehen
und drucken sich nicht vollständig ab» so wird der farbige

Druck eintönig und kraftlos.

Wird die Deckfarbe zu diinntliissig hergestellt, so ist die

ganze Arbeit im V'oraus verdorben und verfehlt.

Die schwere Farbe bleibt in diesem Falle auf der Form
liegen und verschmiert die Zeichnung.

Das Papier wird, statt grundirt, für die Aufnahme der

nachfolgenden Firniss- oder Lasurfarben vorpräparirt mit Gel-
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firniss getränkt, transparent, die nachfolgenden Farben fassen

nleht mehr und bfikommt dann das fertige Bild ein

sohmutziges, ver-ichwommenes Aus?^ohen.

Die Lasurfarben (durchsph^^inenden Firnissfarl>en) dnifken

sich leichter, mit diesen werden dem bereits eutwickeiteii Bilde

die eigentlichen Farbeneftekte beigebracht.

Zur Lasurfarbe darf kein Weiss mehi gemischt werden,

blos Firniss und Farbstoff, als welche man Torherrschend

liehibestftadige Laekfnrben yerwendei
Wenn die FarbentOne abgestumpft oder gebrochen auf-

getragen werden, ao kann gewöhnlicli guter Fimiea Terwendet

werd » n

SoU jedoch die Farbe als solche fenrig und rein zur Gel-

tung kommen, so bedient man sich gebleichten Firnisses oder

doch möd ich st hellen Oelfirnisses.

Trockentirniss oder Siccativ ist ebenfalls zuzusetzen.

Grosse Vorsicht ist bei der Wahl der rotheii FarlM'ii u iiriig,

da die Fabrikanten diese theuren Farben ui leider nur zu oft

Yorkoni inenden Fällen mit Anilinfarben falschen.

Küie solche Farbe ist für den Druck nahezu werthlos,

indem die farbigen Drucke nach ganz kurzer Zeit im Tages-

licht TerUassen; dem Sonnenlicht ausgesetzt yerbielclien die

AnUinfarben schon nach einigen Minuten merklich.

Man erkennt eine Fälschung der Farbe durch Anilin auf

folgende Art:

Man gibt eine geringe Quantität der Farbe in ein Glas

oder auf weisses Papier und übeririespt dieselbe mit Alkohol.

Löst sich ein Theil der Farbe, respektive tarbt sirh der Al-

kohol, so ist Anilin nachgewiesen, indem die Anilinfarben in

Alkohol lüslich sind.

Der Buchdrucker, welcher zum ersten Male an die Aus-

führung eines mehrfarbigen Druckes geht, unterlasse es nicht,

bei der Erstlingsarbeit einen im Farbendruck erfahrenen Stein-

drucker zu RaSie zu ziehen.

Das Sehen der geringen F^rbenabstufnngen muss gelernt

sein, das Auge muss erst nach und nach fQr die Empfindung so

geringer Unterschiede in Farbennüaucen gewöhnt werden, und
ist dieses Können Ton einem Buchdrucker, der beinahe aus-

nahmslos an die schwarze Farbe gewöhnt war, nicht zu verlangen.

Vielfach ist der Wnhn verbreitet, dass man im Buchdruck
nicht mit denselben Farl»en drucken könne wip uv. Stoin druck.

Das hat nur insofr rn«' seine Richtigkeit, als man im Buchdruck
stets so viel als möglich die £rdfaiben durch Mischung zu

ersetzen trachtet
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Auch machen gewöhnlich Biu-hdruf;ker den crossrii Fehler,

da?? «=ic statt der im Steindruck zur Verw^nduiiir komoienden
licht^>estandigen Lackfarben blos mit gefarbieui Firiühb drncken.

Lackfarben lassen sich im Buchdruck ebenso wie im
Steindruck verwenden, nur Terra de Siena, Ocker, Mennige,
Unibra (van Dyck -Braun und Kasseier Braun) machen im
Buchd ruck Schwi eriek o i ten

.

Man kann jedoch diese Farben alle durch Combination
ersetzen; z. B, druckt sieh ein Braun, eomponirt aus einer

billigen Sorte Oarmin (Münehener Lack, Florentiner Lack)
mit Beimischung yon brannechwarser Illustrationefarbe und
Oadminmgelb oder Zneatz von gebi-annter Terra de Siena, su-
gezeichnet und lassen sich damit alle möglichen N&aneirungen
Ton Brann erzielen: OeibbzMm, Stpia^ Schwarsbrann, Both-
braon u. f.

Diose Farbe ist die entopreohendste braune Farbe für den
Typen druck.

Dieselbe druckt sehr rein, schmiert die Form nicht voll

und deckt sehr gut.

Erdfarben sind deshalb nicht für den Typendnick geeignet,

weil sie die Form leicht zusetzen und die Zinkplatten sehr

rasch abnützen. Diesen letzteren üebelf>tand hat auch die

Verwendung jeder Sorte ron Uitramarinblau im Gefolge.

Als Weiss i.«Jt stets das reinste Bleiweiss. nnter dem Namen
Lithographie-Bleiweiss, auch englisches BütclK'n- Bleiweiss zu
Terwenden, für Gelb « Eadmiumgelb und die bessere Sorte

Chromgelb, fdr Roth » Carmin, Krapplack nnd Rosalack,
echter Zinnober, für Blan — Preussiscnblau für dunkle und
blaugrüne Farbennüancen» fär Hellblau « Miioriblau.

Gewöhnlich werden übrigens zu den betreffenden Skalen-

drucken auch die genauen Angaben der verwendeten Farben
beigefügt, nach welchen sich der Buchdrucker richten kann.

Eine grössere Schwierigkeit bietet noch dem Neuling im
Buntdruck das Trocknen der Farben.

Das Trockenmitt«*] Siccativ muss mit äusFcrster Vorsicht

angewendet werden ; wenn zu viel davon zugesetzt wii'd, so

fassen die später nachfolgenden Farben sehlecht an.

Bas Trockenmittel wird der fertigen Farbe beigemcn^rt:

man wendet gegenwärtig ausser Siccativ und TrockenpuWer
auch Troekenfirniss an Durch Zusatz von 5— 1<5 Gramm
Trockenfirniss auf ein Kilo druckferti^e Farbe soll das Trocknen
zuverlässiger und rascher bewirkt werden als durch Siccativ

und Trockenpulver.
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Ein weiteres Mittel ist im Nothfalle das Ueberwischen
mit Magnesia. Man überwischt die Drucke mit einem Baum*
woIlenLäiisebcbcn und Magnesia Torsiehtig ohne aufzadr&oken
oder Gewalt anzuwenden.

Einstauben oder üeborwisehen mit pulverisirfor Kreide

ist schädlich; viele Drucker glauben, dass zwischen Kreide

und Magnesia nicht viel Unterschied sei, dem ist aber nicht so.

Durch Einstauben mit Kreide werden die Drucke rauh,

verliert das Feuer der Farbe ganz bedeutend, stumpft die

Farbe ab md d«r nachfolgende Druck fasst nicht allein nicht

mehr so gat an, es werden auch zugleich durch den anhaf-

tenden Kreidesiaub die Druckplatten sehr bald abgenützt und
verdorben.

Jede Farbe, welche nicht eine Zumischung von Bleiwelss

erhalten hat, muss mit etwas TrockcDfirniss oder Siccairr var*

setzt sein

Der Buchdrucker muss darauf iiedacht sein, dass er nicht

die Farben, wie man zu sauren pfleL'-t. nass übereinander drnr^kt.

Die vorher gedruckte Farbe mubs vollständiis eingetrocknet

sein, bis wieder ein neuer Aufdruck erfolgen kann.

An diesem Uebel leidet hauptsächlich noch der typo-

S-aphische Farbendruck, indem der ouchdrueker au das schnelle

iefem seiner Arbeit gewohnt ist, der Farbe nicht Zeit genug
zum Trocknen lässt und grdsstentheils der Umstand eintritt,

däss die darauf folgende Farbe die frühere theilweise anfreisst

Es entsteht auf solche Weise ein kraftloses, verschwommenes
und in den Farben unreines Bild.

Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass auf einen

norli nassen blauen Druck Roth ^n^druckt wird, so bleibt, ab-

gesehen davon, dass die nächste Karhe Roth nur p:aiiz unvoll-

ständig abzieht, immer vom Blau auf der Form etwas haften,

die Walzen vermengen beim nächsten Auftragen diese blaue

Farbe mit deiii auf der Wai/.e befindlichen Eoth, und die

Maschine wird gar nicht lange laufen, so wird man statt des

besten Both, welches in die Masdiine eingeführt wurde, ein

schmutziges Violett drucken.

Man muss bedenken, dass man durch solche Uebelstande,

welche in leichtsinniger Weise begangen werden, manchen
Besteller, welcher sich mit der Idee trägt, seinen Auftrag der

typographischen Presse zuzuwenden, damit abschreckt; es kann
daher dem Buchdrucker irar nicht genug onipfohlen werden,

sich auch in Zukuft mit dem Drucke von Farben vertraut zu
machen.
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Vi

Moiiieuti>lioto$ra|>lüe«

bn 0. Oampo in Brüssel.

Obschon Momen^ hotographien der Menschen und Thiere

darch hervorragende Personen mit grossem £rfolge zu physio-

logisohsn Studien attsg^hrt wurden, darf man doeh behaupten,

dass diese so interessanten und werthroUen Arbeiten dooh nur
einen kleinen Theil der Monientphotographien betragen. Man

wohl behaupten, dass die meisten Momentphotographien
von Amateuren und practisehen Photographen hergestellt

werden, welche weniger das physiologische Studium als das
Herste! k'ii liültschor Naturstudien oder die Yerbreitunü: guter

Model Ii für Maler. Bildhauer u. s. w. im Auge haben.

Bejjonderp die Amateure sparen selten Mühe, Zeit und
Kosten und haben sich diesem Zweige unserer Kunst gewidmet,
wie dieses ja die letzten ithoto^raphisehen Ausstellungen be-

weisen. Practischo Photograplien sind häufig durch das all-

tägliche Schaffen gehindeil, sich mit photographischen Studien

im fVeien zu befassen und so wird aen Amateuren ein ziem-
lioh freies Feld gelassen.

hier ein verehrter Leser tragen. NeinI dass wohl nicht für

den Photographen, welcher ausser den professionellen Tugenden
noch die Ausdauer besitzt. Die Momeiitphotographie hat mit

der Jafjd einige Aehulichkeit: triflt ein jeder S< hiiss*:^ NeinI
und doch essen wir Hnseii. Kehe und nnr-h wohl l'eidhühner.

Wie selten würden diese so gepriesenen Uerichte au unserer

Tafel werden, wenn der junge Jäger beim ersten verfehlten

Schusse entmuthiixt das Gewehr zur Seite stellte?

So ist es denn auch wohl mit der Momentphotographie.
Ausdauer, gute Apparate, kanstleriscber Sinn versprechen gute

Resultate und bieten, wenn aueh nicht immer einen lohnenden
Verkaufs -Artikel, jedoch eine anregende Unterhaltung.

Die Oesammtheit der meist voi^ommenden Oegensttnde,
welche durch die Pbctographen oder Amateure momentan
photographirt werden, können wohl in drei Abtheilungen ge-

trennt werden:

1) Studien aui Meeresstrande oder auf der See selbst.

2) Studien von laufenden, springenden oder ziehenden

Thieren in Wiesen oder Waldungen.

3) Studien von Menschen» Kindern, Thieren, Geüugel u. s. w.

im Freien.

schwer? wird uns
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Zu jeder dieser Aufuahmeii gehören gewisse VorbereituDgen

und eine Anzahl von Haudgriffeu, welche wir in diesen Zeilen

beschreiben wollen.

Vor Allem soll der Apparat in gutem Zustande sein.

Das Statir sei stark, hooh genug, um die Mitte der Visir-

seheibe dem Auge elnei mittelgroesen, aioh ein wenig bdekenden
Mannes gleich hoch zu stellen.

Um die Festigkeit desselben zu iintenmehen, stellt man
dasselbe ganz aof, stösst die drei Endspitzen fest in die Erde
und versucht nun den Kopf von rechts nach links drehen zu
können. Ist die Constniction nicht sehr sorgsam aupj^efuhrt»

so fühlt man gleich ein Hin- und Herwanken. Solehe Stative

sind in diesem Zustande zu verwerfen, beim Losdrücken der

Verfehl ü&se oder selbst bei leichtem Winde tieten Erschütterungen
hervor.

Die Camera muss ein rasches Wechseln der Cassetten

gestatten. Eine gew^hnliehe Doppel -Gaf^sette von gnter Gon*
straetion genügt zur „Momentpbotographie". Nnr sollen min-
destens seohs davon im Yorrathe sein. Um das kostspielige

Ankaufen von Gassetten sn ersparen haben, haben versehiedene

Gonstructeure 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 "Ro-

selle^). Durch eine sehr einfache Vorricbtima: hebt man
die exponlrte Platte, welohft sich in einem Kahiuen befindet,

weg und ersetzt dieselbe automatisch durch eine andere.

Dieser Wei-hselapparat welcher ein Ganzes mit der Camera
bikiet, ist sehr practisch und erlaubt rasch auieinaiider folgende

Aufnahmen. Es sei noch erwähnt, dass solche Apparate nie-

mals zn viel (nicht mehr als zwölf) Platten enthalten dürfen,

da sonst das Gewieht des Glases das Gleiebgewioht der
Gamera stört

Die Oijective sollen Yor Allem Lichtstarke nnd grosse

Bildtiefe bieten.

Also wird sieh der Photograph an die Gruppe der Anti-

planete, Kapid symetrical, Rectilinear, Euryscope zu wenden
nahen. Obschon die Producte der weltberühmten Optiker

Dallmeyer und Boss sich eines anerkannten Rufes erfreuen,

dürfen wir doch annehmen, dass die Objective der Herren
E. von Voigtländer iu Braunschweig und Stein heil in München
denselben in den meisten Fällen nicht nachstehen. Wir

>) BnUetia de 1'Association Beige de Photographie. Vol. 1ÖH3, S. 222
und YoL ISSö, S. 281; aneli Bd«r*« Jalirbuob Ar Phot !• Jahrg. fQr 1887.
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ziehen dieselben sogar vor, wenn wir Seestudien machen. Das
aetinisehe Lieht am Meeresstrande erlaubt eine starke Ab-
blendiniü und wir verwerfen dann nicht die leichte, gelbe

Farbur,:: der Linsen
Wenn sieh der Piiotograph auoh auf die Dichte der

Camera, Anpassen der Capsetten, Blenden w. s. w verlassen

kann, soll er doch nicht unterlassen, seine ganzen Apparate
nochmals ^t^^en den schäd Hohen Einßuss des Lichtes za
Mhfttzen. Wir haben zn diesem Zweelc ein Sftekehen wa§
feinem ^^Satin^laine" machen laeaen, dasselbe nmhülR den
f^anzen Apparat und wird unter dem Oamerabrett angesehnürt
Das ObjectiT ragt durch einen anpassenden Messingring um
*/t em hervor. Das Säckchen ist voluminös genug, um die

ganze Manipulation der Aufnahme unter Deckung zn gestatten.

Mit dieser Vorriohtnnir i?t 09 uns niöjjlioh, während einer sehr
Imiren Zeit, F^irnr in iloi Sonne, das zu photoirrnphirende Ob-
ject abzuwarten, ohne die Platten zu versciileiern.

Ueber Platten -Entwicklung u. s. w. haben wir nichts

weiteres zu bemerken: wir folgen darin den so prnctischen

Winken in Dr. Ed er 's vortreflFlichem Werk „Anleitung
znr Herstellung von Momentphotographien." Verlag
Wilh. Knapp, Halle a. 8., 18Bt

Da wir kanm zwei Standen per Bahn von der Nordsee
entfernt sind, werden wir ofl dazn bewogen, die maleriselien

Effecte segelnder Schiffe, sehünmender Wogen zu photo-

graphiren. Wir w&hlen hierzu gewisse Häfen, wo Fischer-

boote sich sammeln und durch Local- Nachrichten vernehmen
wir den Tag, wo sich dieselben zur Ausfahrt riisten. Schon
frQh am Morgen begeben wir uns dann zu dem Standpunkt,
den wir zuvor gewählt haben. Ausser dem Stative haben wir
einen starken beweglichen Halter aus Messing für die Camera,
welchen wir, wenn es eben niöglich ist, an einen Pfahl oder

Schiffsverkleiduug anheften. In dieser Stellung ziehen wir

den Halter dem Stative vor. Nur soll man sich nicht mit den
im Handel vorliegenden Hahem begnügen, dieselben sind selten

stark genug nnd nicht immer aus Messing. Auch haben diese

eine Anzienschraobe; wir finden dagegen den amerikanischen
Hebel sicherer und rascher wirkend, was die Camera vor
mancher Gefahr rettet.

Haben wir keinen Pfihl oder Zaun zur Hand, so benutz^^n

wir das Stativ, nahmen dann aber einen stnrkon Korkzieher zu

lliilfe. T)<^r«o!lH' wird '/wischen den di"fi Knfspit/.ei des

Stativ es m die Kide odcv )»esser in die Bretter einer Uiuzciuiiung

gesehraubt; wir verbinden mittels einer starken angezogenen

Digitized by Google



MomMit^oiogr»phto. 167

Schnur den Bing dieses Korkziehers mit dem Stativkopfe und
•teilen so die Garnen gegen Wind und Umwerfen ge-
seh&tzt auf.

Auf der Camera selbst haben wir einen verstellbaren

Sucher angebracht. Wir construirten denselben aus einer

Hälfte eines alten Opernglases; dessen Objectivlinse durch eine

gewöhnliche Biconvox-Linse ersetzt wurde. Die hintere Liuse
fällt ganz weg und ist

durch ein ausgeschnitte-

nes Blech ersetxt.

DieserAnssofanitt eor-

respondirt mit der Bild-

flache der Camera. Zwei
sich kreuzende Fäden
iheilen ihn in vier Felder

ein, durch welche man
das auf der Visii'scbeibe

sichtbare Bild beobachten

kann. Nach dem Ein-

setzen warten wir ruhig,

bis sich das bewegende
Object in dem Sucher
zeigt nnd l(te«n dann den
Yersehlnss ans.

Da die Camera naeh
allen Seiten rotirt, helfen

wir auch sehen ein wenig
nach und suchen cder|

folgen dem fliehenden

Bilde.

^ Sehr selten kommt es

nun vor, dass die gehabte^
Mühe nicht reich be-'

lohnt wird; sehr hübsche
Effecte an nahen Häfen
oder am Einlaufe grosser

FlQsse nimmt der Photo-

graph mit nach Hause.

JBs sei noch bemerkt,

dass am See oder an Flüssen das Licht sehr kräftig wirkt,

besondere bei leicht bewölktem Himmel, man seheae daher
nicht. Blende;! an /.nwenden

Mit 'Ihieien auf Weiden oder Wio<:eii nehnion wir es

anders vor. Zu diesen Studien, zu wcKhen wir durch einen

F greif! in di« Zahne K ein. Man kann
alco den ezoentriMclien Hebel A ra»ch zu B
nih«ra oder •ntfeinen, wie es der versciiie-

d«n«n Diek« ron P eotsprlobt.
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vortreffiicheD Freund imd noch bessereu Maler veranlaBst

wiiHon, suchen wir uns freie Weideplätze nnd wenn es

mugiioh ist mit firiinen Hecken umrankte Wiesen Wir bespreobeu

uns mit dem Gutsbesitzer und einige Groschen, welche wir

an die Hirten verabreichen, führen uns die schdnsten Thiere

dort hin, wo wir sie wünechen. An zwei gedeckten Punkten,

welche wir dnrdi Tkr oder fönf Bandet Stroh in ^no Art
Hatte Qmwandeln, stellen wir die Oamem anf. Die erste

Hfttte wird am Morgen, die andere des Naelimittags benatrt.

Wir bemühen nne Tor Allem, dase die Thiere uns nicht be-

merken. Trotzdem etntzlen eie am ersten Tage, die fiüjidei Stroh

wecken ihr Misstrauen, jedoch kümmern sie sich nach einigen

Tair^n nicht mehr um das Aussergewöhnliohe. Nun gelingt

es, ruhig hübsche Studien zu machen.
Der Ph^tocrrnph welchem das ländliche Leben kennt,

weiss schon die Stunden, wo das Vieh weidet, steht oder

niht, er erhält daher ohne grossen Zeitverlust die fiilder, die

er sieh wünscht.

Wir behaupten nicht, dass m«i nicht ohne solche Ein-
richtungen Studien herstellen kann. Der Leser wird jedoch
gestehen, dass beim freien AufsteUen der Camera oft das Vieh
sehen wird und dass man sich sogar der Gefahr ausstellt, von
einem minder gemüthUehen Ochsen angegriffen zu werden und
das thut auch der Camera zu wehe. Der Photograph könnte
wohl sich und den Apparat hinter einer Hecke oder Zaun
decken. Da« Stativ kommt aber dann meistens sehr hoch zu

stehen, wenn der An^hlick genügend frei sein soll. Knie sol. he
Anordnung schadet Jedoch der Perspective. Denn boi Moment-
aufnahmen wie bei Landschaftsphotographie soll das Objectiv

nicht höher als die H9he des meuschiiehen Auges sich be-

finden.

Haben wir mit Kindern, Leuten oder Oeflfigel in Hdfen
zu thun, so stellen wir uns in Stallungen oder sonst yersteckt

auf, suchen also immer unsere Gegenwart geheim zu halten.

Nur auf diese Weise belauscht man die freie Natur und so

allein bekommt man natürliche Stelinngen anf die photo-

graphische Platte.

Der Leser wird sieh daher nicht wundern, dass wir
grössere Bildformate, z. Ii. 13 X oder 'I-i < 18 cm, be-

vorzugen nnd keine Anhänuor der häufig co!l^tnl^rten Deteetiv-

Cameras sind; solche dürften nur in ganz kleinen Formaten
und für Strassenscenen als practisch anerkannt werden.
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Croneubexg's Lehranstalt für PJiotograpkie
in Grl^nenbaeh*

Der Ort Gröneiibach liegt in bayerisch Algäii, ziemlich

hoch, inmitten buntfarbiger Wiesen, und in AnuBioht der AI*
gauer Alpen.

Das Schloss Grönenbach mit der Lehranstalt befindet sieh

in der Nähe; es ist in Tafel I und II abgebildet.

Der hier den Schülern zu ihren piiiktischen Arbeiten zur

Verfügung •restellte Raum ist sehr bedeutend.

A. Die Abtheilung für Porträtphotographie

lunfMBt 1. ein Atelier 40 zu 19 Fass mit oa. 16 Instrumenten, da-
ninter Seiopticon zu diiecter Vergrösserung, 2. eine Dunkel-
kammer mit Einrichtung zu gleichzeitigem Arbeiten Yon sechs

Sohüiern, 3. 2wei Eetouchirzimmer.

B. Abtheilung für Copireai.

Zwei Zimmer. Vorplatz.

C. Abtheilung fiir Reproduetion

enthält Reproductionsatelier, Laboratorium, Arbeitssaal, Wässe*
rungsranm mit Wasserleitung, Dunkelmagaun.

D. Abtheilimg für LioMdruck.
Zimmer zur Dnickplattanbereitung mit zwei Troekenüfen,

Drucksaal mit drei Handpressen, Satinirsimmer mit drei Pressen»

Magazin, Matrizenzimmer.

E. Abtheilung zur Trookenplattenbereltung.

Dnnkelzimmer, Vorzimmer, Wftsserangszimmer mit Wasser-
leitung.

F. Abtheilung fUr Zinkätzung.

Einstanbzimmer, Aetzzünmer mit Ventilation, Diverses
Arbeitszimmer, Laboratorinm, Dunkelkammer.

G. Bureau mit Zhnmer.

Gelehrt wird in der Anstalt die Photographie lui Porträt-,

Arohiteotur- und Landschaftsfaoh, mit Oollodion wie mit Gela-

tine; Reproduetion und VergrQssemng; Positiv- und Negatir-
retouehe; Aristotypie; das Arbeiten mit Schnelldruckpapieren,
wie die Bereitung tou Bromsilbergelatineplatten; ferner der

Lichtdruck und die Zinkographie; alles nach Verfahren, die

Herr Cronenberg in langjähriger Praxis Tervollkommnet hai
ist also hier Gelegenheit geboten, sieh Kenntnisse auf

deu verschiedensten Gebieten der photographisohen Technik zu
«rwerben. (Nach dem Photogr. Archiv.)
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ÄriMiUiyfi» 4ktor Ciiloiriil1ieiy€oUo4l0B^YerfiiibreB.

Von W. Gronenberg in Boliloss Grönenbach (Bayer. Algäu).

fndom ich anf meine ujannichfaehen Beilasen im „Photo*
graphischen Archiv", wie in der Fachschrift „Association

Beige pour ia Photogiaphie Bruxeües" hinweise, möchte ich nun-

mehr mein Verfahren mit genauester Anweisung, sowie Selbst-

bereitung der Emulsion dem allgeiueiuen Interesse unterbreiten.

Namentlich der Gopirprooesfl bat in den letzten Jabrea
sehr viel Nenemngen gebracht nnd viele Fortechritte gemacht;
obigee Verfi^ren nimmt einen hervorragenden Standpunkt ein

und wird denselben anoh behaupten. Das Albnmin-Papier hat

ja sehr lange gehen-scbt und Vorzügliches geleistet, aber seine

Mängel sind doch sehr fiihlbar, da dessen Haltbarkeit, längere
Haltbarkeit selbst bei acoaratester Arbeit, nicht sn er-

reichen \<t

Nachdem festii:ostellt wurde, dass Chlorsilber- Hollodion-

Papier sehr haltbar ist und seine schönen Weissen (auch

längere Zeit starkem Lichte ausgesetzt) behält, so war wohl
diese Neuerung mit grösster Freude zu begrüsscn. Eine schein-

bare Schwierigkeit beruhte allerdings darin, dass die Behand-
lung des Papiers sehr aoonrat vorgenommen werden muss und
woßk von dem Albumin-Papier-Process ziemlich abweicht, daher
kam es anch, dass so viele Photographen das Verfahren com-
plicirt nannten, aber mit grdsstem Unrecht. Ich finde es

weder complicirt noch theurer wie das Albumin -Papier -Ver-
fahren, in meiner Anstalt wird vorherrschend mit Chlorsilber-

Collodion-Pap'Hrefi gearbeitet.

Die Bereitung der KmuUiou ist durchaus nicht schwierig

und ist folgende:

25 g guter Collodicuwoile werden gelöst in 400 g Aether

und 400 g Alcohol absolut. Man lässt acht Tage stehen und
ruhig absetzen, alsdann filtriit man durch gereinigte Baum-
wolle, man setzt 5 g Ricinnsdl (reines) unter tQ<Atigem SchQt-

teln zn.

a. 1 Flasche 3 g Ohlorstrontiam nnd 8 g Chlor*

lithium in 80 g Alo<Äo],

b. 1 Flasche 4 g Citronensäure in 80 g Alcohol,

c. 1 „ 20 g Silbernitrat in 15 g dest. Wasser
gelöst, nach völliger Lösung: Zusatz von 60 g Alcohol zur
Lösun^^ c.

Nach völliger I^ösung der Chloride, was durch Kr-

wärmen beschleunigt wird und nach völliger Lösung der

Citronensäure, giesst man letztere zur Ohlorstrontium - und
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Chlorlithium -Lösung, schüttelt tüchtig und giesst diese ver-

einigte Lösungen in das Collodion, schüttelt abermals tüchtig.

Nun erwärme man die Silber- Lösung c derart, dass das etwa

auscristallisirte Silber völlig wieder gelöst und giesst im

Dunkeln in ganz kleinen Theilen dieselbe in das Collodion,

schüttelt tüchtig, fährt so fort, bis der letzte Theil der Silber-

Lösung zugesetzt.

Die fertige Emulsion filtrire man noohmals daroh gereinigte

BaumwolUe und bewahre sie an danklem Orte auf, nimmt
man jedoch sehr klaren Collodion, so ist Filtriren ftherfl&ssig.

Beim Gebranehe sehilttle man die Emulsion einmal t&ehtig

dnrch, damit etwa zu Boden gesunkenes Silber sich der ganzen

Lösung verbindet und wartot oa. V« Stunde, bis sieh die

Mischung benihigt, sodann
präparire man das Papier

und es wird jeder Bogen
ganz rein und in gleicher

Kraft Copien abgeben.

Erforderlich ist ein Holz-

rahmen, entweder für Vi
oder V2 Bogen, letzterer ist

Torthc^Uiafler. Der Bahmen
besteht ans 2 Theilen, wel-

cher an der Rückseite durch
Scharniere verbunden , an
dessen Vorderseite sich am
unteren Theile Oesen, am
oberen Häckchen befinden,

damit der Rahmen fest ge-

schlossen wird ; der eine Theil

des Rahmens ist innen glatt,

der andere Theil hat einen rings überstehenden Falz (Fig. 2).

Hierauf wird der Bogen gelegt, der Rahmen halb geschlossen, s.o

dass die Rückseite des Rahmens das Papier bereits klemmt, nun
zieht man den Bogen an den zwei anderen Ecken des Kähmens
etwas an und klappt den Bahmen fest zn, schliesst die Häk-
chen, und das Papier wird gleichm&ssig wie bei einer Trommel
sein. Nachdem man das Papier mit den Fingern angezogen,

hält man die Ecken des Papiers mit Messern fest, ehe man
schliesst Bei mehrmaligem Probiren wird das Einspannen
leicht und 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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gleicbmässigen Drucke. Der Bahmen muss aus trockenem
weichen Holze und exact gearbeitet sein.

Nun übergiesst man und zwar am Besten aus einer

Mensur, welche oa. 100 g Emulsion enthmt. Um Perlen zu
Termeiden, giesst man reehts olien, etwa vier Zoll vom
Rande des Papiers, langsam auf, neigt naeh links, dann
abwärts, nnd lasst die Emulsion sieh langsam auf der
Papierfläche Tertheilen, alsdann l&sst man den Uebersohuss
am Rande der Mensur einlaufen, aber nur so lange, als ei
stark läuft. Man hnt ein anderes Gefass oder Flasche zur
Hanii und Vn^si darin yoliends abtropfen. Ueber die sich

sammelnde EimilRion werde unten spreche*!!, dn dor Rest be-

sonders behandelt werden muss und nicht suion zu verwenden
ist. Man nimmt nun das Papier «us dem Rahmen und hän^
es Hill Klammern au zwei Ecken auf. lu ciuem temperirten

Baume ist es in 15 Minuten trocken und kann verarbeitet

werden, schnelles Trocknen ist yortheilhafter, da dadurch das
Oopiren rascher geht. Nachdem der Rahmen sorgflUtig ge-

reinigt, spannt man den sweiten Bogen auf und so fori

Die Manipulation hat nat&rlich im Dunkeln au geschehen«

Bas Papier darf nicht so lange hangen, dass es sich rollt,

sonst ist OS zu trocken und schwerer zu schneiden, kann also

leichter verletzt worden.

Bei der Präparation des dnitcTi l>ogens giesst man von
der Vorrathsflasche etwa 30 Enmision zu, und 80 immer,
damit das Papier stets gleich kraftig wird.

Das Papier wird mit einer scharfen Scheere zurecht se-

sehnitteu (nicht gebrochen uud nicht mit dem Messer); die

Ränder des Papiers, welche nicht präparirt sind, lässt man
stehen, es verhindern diese mit Sicherheit das Rollen des
Papiers. Ein halber Bogen gibt 7 Cabinetbilder. Das Gopiren
geht etwas rascher als beim Albuuiinpapier; man copirt nicht
so stark über, doch richtet sich dieses mehr naeh dem Negativ.

Die Copien werden ca. viermal gut gewaschen; sollten sich

dieselben, trotz der stehen gebliebenen I^ändor, noch etwas

rollen, so liisst man nach dem dritten Waschwasser die Copien,

Bildseite nach unten, etwa 6— 7 Minuten ohne Wasser auf

einander liegen, sie werden dann vollständig flach bleiben.

Die Bilder tonen in jedem gebräuchlichen Bade. Meine Bei-

lagen in Nü. 530 iiiid 540 des Archivs waren sämmtlich mit

Goldbädern mittels doppelt geschmolzenem essigsauren Natron
getont

Beim Tonen muss etwas Vorsicht obwalten. Man nimmt
das Bad viel schwächer als beim Albuminpapier. Ich Idse
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z. B. in einer Vorrathsflasche Croldehloridkaliiim in der Weise,

dass die Lösung eine schwache gelbe Färbung hat, etwa 1 g
Goldchloridkalium auf 1600 Wasser (wird strohgelb sein), von
dieser Losung nehme 100 g (je nach der Menge der Bilder)

und yermische mit doppelt geschmolzenem essigsaurem Natron
(»uf 100 g etwa 20— 25 Tropfen), lasse eine halbe Stande
stehen und beginne das Tonen; tont es zu rasch, so setze man
Wasser zu; je langsamer das Tonen, je brillanter wird der
Ton. Ich tone höchstens zwei Bilder gleichzeitig, Bildseite

stets nach iint^n iinfor fortwährender Bevvpfriinjr Dnf? Tonen
dnrf nie bis zur eingetretenen Rl-ine fortgesetzt werden. Der
Ton muss noch ins Rothe schimmern; war der Ton im Gold-

bade zu blau, so wird nach der Fixage das Bild einen gräu-
lichen Ton haben und in Folge dessen flau und matt erscheinen.

Die Brillanz ist weg.

Vom Tonbad kommen die Copien ins Wasser, alsdann
in die Fixage. Ich nehme die Fixage stets Mseh (unter-

sehwefligsanres Natron 1 : 25). Selbst concentrirtes Bad bringt

h&bsche Töne; es kann dann dfler gebraucht werden, aber
stets fiitrirt. Bei ständiger Bewegung flxire ich etwa zwölf
Minuten und wasche unter laufendem Wasser 2— 3 Stunden,
wornnf die Copien auf FHesspapipr gelegt, beschnitten und
sofort geklebt werden Das Beschneiden geschieht nach dem
Fixirpn, nm scharfe Ränder zu erhalten

Nach dem Kleben, Trocknen, Ausfleckeii wird mit Speek-
steintinclur abgerieben, heiss satiniii; tind der Process ist

vollendet. Bezüglich der Kmulsionsreste beineike ich, dass

dieselben durch den Luftzutritt verdickt sind und müssen,
wenn ein halber Liter zusammenkommt, mit ca. 25 g Aleohol
nnd 25 g Aether Yerdiinnt werden, gnt gesehnttelt, einen Tag
stehen nnd dann filtriit werden, durch gereinigte Baumwolle.
Sollte dieser Best schwächere Gopin Treben, so empfiehlt es

sich, etwas Silber zuzusetzen , auf ^/g Liter etwa 5 g Silber

;

muss jedoch in aufgelöstem Zustande und nur theilweise, nicht

auf einmal, zugesetzt und stets gut geschüttelt werden; ferner

wird etwa 3 g CitroneuBäure zugesetzt. So läset sich jeder

Best verwenden.

Uel»«r MoneBtpkotdgrapbleii«

Von Hermann Brandseph In Stuttgart.

Moment-Anfnahmen mache ich sozusagen nur „nebenher**;

da ich mich aber ausser dem Hauptzweig meines Geschäftes,

dem Portriit, mit Allem was vorlcommt abgebe, so habe ich
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mloh vor Jahren schon anoh auf die Momentphotogiapbie ge-

worfen, obwohl ieh hier in Stuttgart wenig Gelegenheit habe,

viel auif diesem Felde zu leisten.

Ich besitze ron Thury & Amey einen grösseren und einen

kleinen Verschluss und bin, was Schnelligkeit anbetrifft, auch
wohl zufrieden damit. Die Platten rufe ich in der Weise
hervor, dass ich zuerst ein Yorbad ((^npcksilber, Fixirnatron

und Was?<M") benutze und dann dem l^ppnentwickler noch
einisre Tropfen einer schwachen NatronJosung l)eifüge. Ist

mit diesen Hilfi^mitteln das Negativ noch zu kurz, so nehme
ich das Negativ aus der Hervorrulung, ehe es seinen richtigen

Grad von Dichtigkeit erhalten hat und verstärke dasselbe mit

Queoksilber.

Zu den Aufnahmen einer Militarparade habe ich aussehliess*

lieh Scbleussner-Platten verwendet, während ich Aufnahmen
eines EiDderfest/ii<r* - auf Beemärt- Platten macht«. Bei den
letzteren hat das Vr l ad genügt, bei der Parade jedoch war
das Wetter so schlecht, daee mit allen Hlilfemitteln vorge-

gangen werden mus.cste.

Mehr Of^loi^enheit zu Moment-Aufnahmen bieten mir die

Kinder im Atelier, die ieh alle ohne Kopfhalter aufnehme,

und denen ieh mögliehst eine ungezwungene, aber doch künst-

lerische Haltung beizubringen suche.

Vergrb'sserungen auf Eastniau's Bromsilberpapier.

Mittels des Eastman'schen Bromsilbergelatinepapieres ist

man leicht im Stande, sowohl bei Tageslicht, als bei künst-

lichem Lichte. Vergrösserungen von jedem hierzu einigermasFrn

geeigneten Nejzativ rasch und einfach herzustellen. Besonders

ei^^net sich, nach C Srna (Phot. Corresp. Nr. 313, 18Ö6), die

Sorte C des Eastman'schen Papieren

Für Vergr üöserungen bei Tageslicht kann das Ne-
gativ einfach gegen den Himmel gerichtet werden, wozu jedoch

ein Tisch oder ein Brett in oft sehr schräger Stellung auf-

gestellt werden muss, was nicht immer leit*ht ausführbar ist.

In den meiBten F&lfen wird es daher einfacher sein, sich alle

Behelfe aur Vergrösserung ähnlich wie in der nachstehenden
Zeichnung (Fig. 3) auf einem horizontal stehenden Tische an-

zuordnen.^) Das Htmmelslicht wird hier, wie mau sieht, mittels

^) Wir verdMuküD diete Figuren und Mittheilangen Herrn Schierer,
Redacteur der »^Ii^^^oar. Fotlsen** Jo Wies. (8. Fbotogr. Motisen 1887.
Seite St).
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9inBB Spiegels der im richtigen Winkel anzubringen iflt» auf-

gefangen und durch eine kleine Fensteröffnung auf das Nega*
ÜY f^irigürt. Jn geeigneter Entfernung von letzterem wird
eine Camera, aus welcher Visirscheibe und Cassette heraus-

genommen sind, aufgestellt, und erhalt man auf diesem Wege
auf einem Blatt weissen Papiere«, \vel<'heh, wie in der Figur
ersichtlich, auf einem Kähmen glatt aufgespannt ist, das ver-

grösserte Bild des Negativs. Hauptsache ist es, daiaul zu

sehen, dasB keine Spur fremden Lichtes in den Kaum, wo die

y0rgr6»8ftrang gemaeht wird, eindringe. Deshalb mQss aueh
der Baum zwischen Negatiy und Objeot sorgfältigst mit einem

Fig. 8.

schwarzen Sacke verhüllt sein, damit ja nur ausschliesslich

die durch das Objectiv kommenden Lichtstrahlen auf den Biid-

rahmen fallen.

BMiutzt man sum Tergroasem fllr die Camera eine dn*
faehe Linae, so braueben weitere Anordnungen nicht getroffen

SU werden; wird aber ein combinirtea Porträtobjectir Yorwendet»

so müssen die Linsencombinationen derart vertauscht werden,

das8 die Hinterlinse dem au Tergrössernden Negatir ssugekehrt

ist. Hat man das auf das weisse Blatt Papier vergrössert pro-

ji^^irte Bild ^charf eingestellt, so bedeckt man das Objectiv

mit einem or;in<rf*fnrbifir<Mi Papier oder (tIr?. und befestigt ein

Blatt emptindiichen Bromsilberi»a[ ier*'s :iuf dorn ]?ahnien genau
an die otelle des weissen Papieres. Durch Entfernung des
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orangefarbigen Pspieres (oder Glases) vom Objeotiye wird nun
die Exposition vorgenommen, deren Dauer sieh natürlich nach
der Dichte des Noirativ's, der Stärke und Beschaffenheit der

Schichte, der Gattung des ObjectiYes, sowie nach dem Grade
der Vergrösserung richtet.

Bei Vergrösserung eines Negativs von 8 X 10 Centimeter

zur Grösse von 26 X 31 Centiuieter ist z. B. eine Expoeition

von 5 bis 10 Secunden (u. zw. bei schwachem Tageslichte

und nieht tehr liehtsMrem ObjeotiTe) erforderlich. Wichtig
iit ee, lieh sa bemerken, dasi, wenn man eine bestimmte Zeit

l'ig. 4.

als die richtige Expositionszoit für eine gewisse Bildgrösse er-

kannt hat, ein Bild der doppelten Grösse nieht auch der doppel-
ten Expositionsdauer, sondern der vierfachen bedarf. —
Pig, 4 illustrirt die Herstellung von Vergrösserungen bei Tages-

licht unter Anwendung einer Vergrösseruugscamera.^) Man
sieht, dass es hier keiner Condensationslinse bedarf, sondern

es genügt, das Himmelslicht mittels eines Spiegels, ja selbst

mittels eines weissen Cartons anfiBufangen, und auf das Nega-
tiv an dirigiren. —

1) Vergr'^äserungtCAmerM, compl«t 6ingerioh4et| tlad b«i necrn A. MoU
in Wiea zu haben.
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Bei Anfertigung von Vergrösserungen mittels künst-
lichen Lichtes, m&ssen £e einzelnen Hilfsgerftthe anders
angeordnet sein. Wenn es auch im Nothfalle genügt, im
Vergrösserungsapparate zwischen das Negativ und die künst-

liche Lichtquelle (Lampe) zwei matte Scheiben einzufügen, um
eine gleiehmässigere Erleuchtung des Negativs zu bewirken,

80 wird es doch bei weitem empfehlenswerther sein, sich eines

Systemes von Condensatoren zu bedienen. Nachstehende Figur
(Fig. 5) veranschaulicht die Anordnung der einzelneu Theile

«ines derartigen ebenfalls sehr einfachen Apparates.

Eine gewOhnfiehe Petrolenm- (Bandbrenner-) Lampe A mit
«inem Metulrefleotor reprftsentirt die Lichtquelle. Das Licht
pt88iit bei D swei planconveie Condensationslinsen, wodnrch

APPARATUS FOR ENLARQlNQ WiTH
EASTMAN'S PERMANENT BROMIDE PAPER

Fig. 5.

eine ganz gleichmässige Erleuchtung des Negativs bei E be-

wirkt wird; das Objectiv G entwirft bei m das vergrösserte

Bild. Mit dieser Vorrichtung bedarf ein mitteldichtes Negativ

von ca. 8X il Oentim. für eine wohl gelungene Vergrösserung

im Formate von 26 X 31 Centim. , 3 Minuten Expositionszeit.

Bei Verwendung von Magnesium — oder Kalklicht würde eine

Exposition von ebenso vielen Sekunden genügen.

Weitere eingehende Beschreibung derartiger Vergrösserungs-

apparat«) mittels künstlichen Lichtes (Scioptikon) findet 8i<^ in

J. M. Eder*8 »asfdhrlichem Werke: „Die Photographie mit

Bromsilber-Gelatine nnd Chlorsilber-Gelaiine"^) 3. Heft, pag. 282
bis 285. nnd sind in dem Artikel von Herrn Ganz über das

Pinakoskop in dem vorliegenden „Jahrbach** enthalten.

1) VerUg von W. Knapp ia Halle a. S.
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Portrtotadiem tob l^adnr in Paris.

Von J. M. Edor in Wien.

Eine der mcrkwürdigsteu Leistungen, welche in der

jüiiirsfpn 7Mt aus dem Atelier Na dar 's hervorgingen, ist die

Herstellung von Momentbildern bei dem Interview des greisen

Chemikers Chevreul, welelier im vorigen Jahre seinen

hundeitsten Geburtstag feierte. Wenn berühmte Persönlicii-

keiten von Beportern in der bekannten Weise „interviewt"

werden, so musste man sich bisher mit der Wiedergabe des

Gehörten begnügen. Die Mittheilnng des todten gesproebenen
Wortes gibt nur ein sehwaehes Bild des Gedankengaoges nnd
des Wesens der Persönlichkeit. Der Gesichtsausdrack und
die Bewegungen während eines Gespräches sind ebenso indi-

viduell charakteristisch als der Inhalt der Rede selbst. Herr
Na dar hatte die glückliche Idee, beides in völliger Naturwahr-
heit wiederzugeben, und es gf^Iaiig ihm, dieselbe zu realisiren.

Prof. Chevreul besuchte Herrn Na dar, wie d^r Heraus-

geber in der „Photographischen Correspondenz" nutlheilt, auf

dessen Einladung and letzterer begann ein Gespräch, \v.ihrend

Herr Paul Nadar juu. den photographischen Apparat einstellte.

Die Beiden TerweLlten an derselben Stelle; ihre Aetionen
w&brend des Sprechens waren jedoch völlig frei. Die Oonver-

sation wnrde stenograpbirt und zugleioh worden im mdgliehst

raschen Tempo Momentbilder aufgenommen. Dieselben ge-

schahen theils im Atelier Nadar*8, theils im Garten des

„Museum du jardin des plantes." Die Aufnahme wurde, wüe
mir Herr Nadar freundliehst mittheilte, mittels eines Moment-
verschlusses nach dem System von Thury und Amey vorgenom-
men; die Heür-htungszeit wnr ungefähr ^/jao Sekunde; die Platten

waren Brouisiiber-Gelatineplatten von hoher Emptindliehkeit

(theils Eastnmn's. theils selbst fabncirte Platten). Vor einlL'^en

Monaten brachte das Journal Illustre Reproductionen von zwölf

solchen Aufnahmen; diese geben uns eine geringe Vorstellung

von der SehOnbeil der Oiiginalphotographien , woYon ttber

hundert hergestellt sind. Soeben stellt dieselbe Herr l^adar
zu einer Oolleetion zusammen, und diese wird den Vorwurf
zu einem demnächst erscheinenden Werke bilden: „L'art de

vivre cent ans.** Durch die Liebenswürdigkeit des Herrn Na-
dar, welcher mir diese unedirte Oolleetion überreichte, hatte

ich Gelegenheit, diese heiTon-agenden Arbeiten im Originale

genau studiien zu können, und es ist nicht zu viel gesagt,

dass damit ein neues Genre der angewandten Photographie
geschailen ist.
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„Tin leule erreur est la source d'une foule d'erreun et seine de la graine
d'erreurs; c*est pour celk quUl faut toujoars bien prendre garde k n'afftrmer

qa'an fait dont on a U certitude positiTo. ... "

Peila^e zu Eder'« J^hrbaoh für Photographie 1888.
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„Od doit tendre »reo effort )k IHnfftUlibil^ sadi j pretendre."

Beilage xn Sder'e Jahrbnob fOr Photographie 1888.
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Wir reproduciren hier zwei dioBer Photographien, welche
Moh im Jonrnal Illustre enthalten waren; unsere Photozinko*
iypien wurden jpdoch von Angerer & Göschl nach den
vorliegenden Oiiginiilnnfnahraen hergestellt. Tafel III zeigt uns
das Porträt Oh euv reul's; er sitzt im Gespiüche mitNadar,
an einem Tische. Unter das Bild sind die in diesem Aup^en-

blicke gesprocheneu Worte gedruckt. Nadar lehnt deu Arm
auf ein Bneh. Es ist diee sein Antographen-AIbnm, nnd im
Yerianfe der Unterredung ersucht er den greisen Jubilar, steh

in dasselbe einzutragen. „Ich. will hier mein erstes philo-

sophisches Prinäp schreiben,^ antwortet derselbe. Nicht ich.

sondern Malebranche hat es zuerst ansgesprochen. Ich habe
wohl cro^iicht. aber nichts Besseres gefunden: On doit tendre

avee e(T(»rt a 1 infaillibite sans y pretendre. Die Scene, wie
Chevreul diese Maxime schreibt, stellt das Bild Tafel IV vor.

Diese Bilder zeugen von der künetlerläckun Auffassung und
teehnisehen Vollendung, mit welcher in Kadar's Atelier ge-
arbeitet wird.

Die Photograpliie, das ivichti^ste Hilfsmittel der
Altenhvmahundc**

Ton Dr. Aug. Eisenlohr, TJniTersitötsprofessor in Heidelberg.

Schon in den fünfziger Jahren, als ich meine Studien

wegen Krankheit auf iSngere Zeit unterbrechen musste, be-
sehaftigte ich mich, um mir Unterhaltung au verschaffen, mit

Photographie und nahm mit einem kleinen Apparat aus Stutt-

gart, dessen Qbjectiv nicht regulirt war, direct positive Bilder

auf braunem oder röthlichem Glas auf. v>'clehe in wenig
Minuten fenip und eingerahmt waren, l^ i der Gelegenheit

machte ich die überraschende Wahrnehmung, dass das farbige

Corpbbaiid eines Vetters, welchen ich aufgenommen, im Dunkel-

zimmer in den na türlichen i^arben erschien, whs bei der

Fixirung mit Cyankalium und am Tageslichte wieder ver-

schwand. Ich schreibe diese Wirkung dem Zusats von etwas

frmem Brom zum Collodium zu. Vielleicht veranlasste mich
das, weil auf wissenschaftlicher Basis ruhend, vortreffliche

Lehrbuch der Photographie vonHardwich, mich eingehender

mit Chemie zu befassen, was ich während mehrerer Jahre auf

der Heidelberger Universität und dann nh Fabrikant von
Theerfaben that. Um die Mitte der seehsiger Jahre fasste ich

eine Liebhaberei für das Eg^ptische, worin mich, nachdem
ich die IrrthOmer des Seyffarth'schen Systems erkannt, der

üigiiized by Google



170 Dl« PbolOfMplil«, dM wichtigst« Hataitt«! «te.

mir unvergmliohe Chahas darok feine Schriften und Briefe

förderte, so dass ich mich im Jahre 1869 in diesem Fache
als DooP!it habilitiren und für den folgendf^n Winter eine

wisspn^chaftliche Reise nach Egypten planen konnte. Fflr

diese Heise wollte ich die Hilfe der Photographie in Anspruch
nehmen. Der mir bekannte A. Lorent, welcher die prachtigen

Aufnahmen von Venedig, Algier Spanien und Egypten in grossem
Formate auf Wachspapier machte, gab mir die ndthlgen Winke
ttber Objectt?e, Camera, Zelt und dergl. und mit der Hilfe

eines Heidelberger Phoiograpken frischte ich die früher er-

worbenen Kenntnisse auf, wozu mir die SohlosBruine reichen

Stoff gewährte. Mein wohl si'^^»r'n Oentner schweres Gepäck
schickte ich nach Alexandrien voraus, eine Kiste mit einer

vortrefflichen Camera von Meagher, Oassetten, den Objectiven

(Dalmeyor's Rectilinear und SteinhilTs Aplanat) u 8. w., ein

englisches Zelt von Rouch <k Co., eine Kiste mit Chemikalien,

abgetheilt nad die Gefaohe mit Filz ausgekleidet, eine Eiste

mit ywei grossen und einem kleinen Plattenkasten, alle Gläser
sorgfältig gepatzt, Kasten für Stative n. s. w. Nachdem ich
den Festlichkeiten der Eröffnung des Snezoanales als Gast des
Khedive beigewohnt, begann ich meine Versuche auf dem
damals in der Umiestaltung begrittenen Platz der Esbekieh,

ruiisste aber zu meinem Leidwesen wahrnehmen, dass die vor-

trefflichen Recppte des nassen Collodiiim - Vei-fahrens (ein

anderes wandte ich damals nicht an) für das trockene und
beisse egyptische l^lima nicht passten. Erst Gaston Brann
ans Pomacb, dessen Bekannteehaft einer meiner in Gairo an-
wesenden CoUegen vermittelte, brachte mich auf die rechte

Spar. £r hatte die nämliche Erfahrung wie ich gemacht and
sich nur dnn-h Verdünnung der Lösungen und Zusatz von
Salpeteisiiure im Sillicrbad geholfen Seiner freundlichen An-
leitung hn''c ich es zu danken, wenn m^^ine photographischen
Arbeiten in Egypten nicht erfolglos waren. Auf einer drei

Monate dauernden Nilfahrt nahm ich zahlreiche Platten von
fast allen egyptischen Tempeln und wichtigen Inschriften, bis

anm zweiten Katarakte, namentlich aber in Edfa und Medlnet-
Abu auf in der GrKsse von 8 zu 10 engUscheu Zoll, also bei-

Iftnfig 20 zu 25 cm. Durchschnittlich exponirte ich zu 1mg,
etwa 45 Secunden, so da«s manche der Bilder einen flauen

Charakter bekamen. Auch trolangen die am Wasser ^eU^orAnea

Orte viel besser, als die einige Kilometer davon entfeinten.

Gleichzeitig mit mir reis^te ein italienibcher. in Luqsor an-

sässigei, sehr geschickter Photograph, Namens Beato, welcher

schon damals viel grossere Bilder auf trockenem Wege anf-
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nahm und die da^^u uöthigen Piatteu am Abend vorher zu-

riolitete. loh 86lM nachte aber himdwtAafDahmeii in Egypten.

Da ioh damals noch naeh Palästina, Sjrrien, Athen und Gon-
ttantlnopel reiste, sohiehte ieh mein photographisohes Gepäok
Ton Aleiandrien nach Hanse. Wi^end der grösste Theil der

Platten unversehrt ankam, zerbrachen die in dem kleineren

Plattenkästen befindlichen, weil sie zu viel Spiolrninn hatten.

Zu Hause liess ich die Platten copiren, wobei iTiriiieher Schaden
voiübt wurde, ein grosser Theil derselben bekam Eisse, wohl
durch die Verschiedenheit des Klimas, vielleicht auch wegen
ungeeigneten Lackes, der von Eleffel bezogen war. Indessaii

dienten mir die Tafeln noeh lange zom Stndinm der Insohrifien

nnd rar Yeigegenwärtigong der Plfttte. Manche Textausgabe,

welche nur mit der Hand eopirt war, konnte ich mit Hilfe

meiner Photographien berichtigen. Erst fünfzehn Jahre später,

nachdem mein sehnlicher Wunsch, Egypten nochmals zu be-

reisen, diiroh dio Entdeckimff der kleineren beschriebenen

PyramiJeu und durch dio AuÜiudung der Königsmumien im
Schacht von Deir el l»achri ein unbezwinglicher geworden
war, zu Anfang des Jahres 1885, kam ieh sn einer zweiten

egyptisehen Beise. Allen Faehgenossen ist es bekannt« welcher

Ümsehwnog sich in der Photographie in diesen fdnfsehn Jahren
vollzog, wie an Stelle der nassen Collodionplatten zuerst die

EmpfindHoiikeit erhaltende Uebergüsse, dann die Collodium-

emnlsionen, schliesslich aber, alle anderen Verfahren durch

Bequemlichkeit, Rnschheit und Sicherheit in Schatten stellend,

das Bromsilbeigölatineverfahren fretreton ist. namentlich mit

dem Zusätze von Eosin oder Erythrusiii, wodurch der störende

Einfluss der verschiedenartigen Farben vermieden wird. Die
nöthigen Gelatlneplatten, einige hundert, hatte ioh yon einer

jetzt nicht mehr ezistirenden Firma bezogen (Wilhelm Simeons

in Höchst), welolie mir sehen öfter ganz vortreffliche Platten

geliefert hatte. Es war wohl mit meine eigene Schuld, wenn
ich mit Rücksicht ai^f Hie bei meiner friiheren Reise erfahrenen

Glnebrüehe abziehbare Piatton bestellte und diese nicht das

leisteten, was ich von ihnen erwartete. Mehr dos Versuches

halber Hees ich mir auch eine kleine Anzahl Platten mit ortho-

chromatischem Zusatz zur Gelatine fertigen. Das wieder

mehrere Gentner sehwera Gepäok wurde bis Triest voraus-

geschickt und am 9. Januar 1885 trat ich mit einem mir

befreundeten jungen Ingenieur, welcher namentlich die Ver-

messungen und photographischen Arbeiten machen sollte, die

Reise über München und Wien an. In Wien machte ich die

angenehme persönliche Bekanntschaft des Herausgebers dieses
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Jahibuches, dessen vortreffliche Arbeiten, nametitlich über das
Bromsilbergelatineverfahreu, mir längst bekannt waren.

Den 16. Jan. sohURen wir ans in Triest ein, beror das dnreli

SohnBMtiInne aafgebaltene G^äok angekommen war, welehes
an unserem grossen Yerdrofls erat in Siut luit nnB znsammen-
traf. Im adriatischen Meer ausgestandene Stürme waren bald
vergossen, als wir nns auf afrikanischem Boden befanden,

aber der Anl^lir'k de« durch Arabi's Banden xerBtörtea Alexandrien
öTweekte schnier/Jiche Emplindiiiijjen.

Mit der Eisenbahn fuhren wir bis Sint, mit dem Post-

dampfer bis Luxor und Assuuu und erst auf der Kuckreise

kenutaten wir eine Dakabieb (geräumige Barke), welehe
nns das bekannte Hans Thomaa Cook verseliaffk katte.

Bei nnserem ersten Aufenthalte in Theben begannen wir mit
den photographisehen Aufnahmen und zwar auf dem rechten
Nilufer im Tempel von Karnak Wir setzten sie fort in Philae,

in Edfu, auf dem linken Ufer von Theben, in Abydos. Die
ersten Platten 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 grö&sere pkotographiaoke TJntemehmang hatten anoh wir
Miaserfolge za veraeiobnen. Das Schlimmste war die Abldsnng
der Schicht der Begenannten abziehbaren Platten, die wir
grfindiich verfluchten, im Natronbade, beim Auswasehen, maneh-
mal erst nach vollständigem Trocknen. So ging uns manche
schöne Platte verloren. Beato in Luxor half uns dagegen mit
einer Kautscbnklösun!!, mit der wir die Ränder der Platte vor
der Exposition überzogen. Dadurch wurde aber die Aufnahme-
fläche verkleinert und beeinträchtigt. Viel Sorge machte uns
aneh nein Esoamotirkasten (Pariser Fabrikat), welchen ich

neben swei Trookenehassis anwandte. Die oft an dicken oder ge«
krftmmten Platten wollten nicht heraus oder nicht lunein, der
Oliassis selbst litt Noth und war bald nicht mehr zu gebrauchen.
Manche Aufnahmen wurden zu flau; am besten bewährten sich

aber dio Platten, welche mit orthochromatischem Zusatz be-

handelt waren; sie gaben durchgehends schöne und kräftige

Bilder; ob nur in Folge des Zusatzes, oder weil sie durch ihre

rothe Färbung lichtunempfindlicher geworden, will ich nicht

entscheiden. Jedenfalls eignet sich das Verfahren vortrefflich

anch für Anfnabme Ton Landschaften nnd Architekturen.

Eine merkwürdige Beobachtung machten wir mit einer Platte^

Ton welcher mein Assistent glaubte, dass sie nicht ezponirt
sei. Sie wurde auf die Seite gestellt, in einen schwach er-

leuchteten Baum. Noch nach mehreren Tagen, als ich in ihr
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eine mir fehlende AufDahme vermutbete, gelang es mir, ein

ganz bniiehbms Bild zu bekommen. Wir RrbeHeften nur mit
BieettYitriol nnd neutralem oxftleMiien Kali. Diee Y^fahren
ist anf Beisen sicher das richtige. Besondere mit Einlagen
Torsehene Rähmchen srestatteten ans die Aufnahme Ten In-

schriften in horizontfilcn Zeilen, von welchen wir Tier über*
einander auf eine Tafel brnehten.

Wer es wie ich zur Genüge erfahren hat, wie unzuver-
lässig alle anderen Wiedergaben von Inschriften sind, zunächst

die Handcopien, in welchen eine Menge von Auälassungen und
Irrthftmem Torkommen, ganz abgeeehen von den dflrftigen

Besten der Bnohstaben, die wir naoh nnserem angenbliekiiehen
Ermessen zn erglänzen suchen, dann die gepriesenen Papier-
abdrücke, aus denen wir in einem dnroh den Transport ver«

knitterten Zustande nur sehr schwer und unsicher einen Text

herauslesen und imnif^r der (xefahr ausgesetzt sind, in dem
ganz massenhaften Papiermaterial uns zu verirren und Ver-
wechslungen zu machen, was fast uiivermeidlieh ist, wie kann
der anders als die Kunst der Photographie preisen, welche uns,

richtig angewandt, dem Original ganz gleiehwerthige Gopten
liefert, die wir zu Hanse eingehend stndiren, vervollständigen

und übersetzen können, viel besser als es in den flüchtigen

Momenten der Fall ist, die wir vor der Inschrift selbst zn*

bringen.

In noch \v( it liöherem Grade als in der Aufnahme hiero-

giyphischer Tempelinschriften zci^t sich der Nutzen der Photo-
graphie in der Wiedergahe von PapyriisroUen , namentlich
wenn dieselben nicht in deutlichen Hieroglyphen, sondern in

der hieratischen Onrslvsehrift oder in den fein gekritzelten

demotischen Zeichen geschrieben sind. Hier sind Handcofvien
nnd Durchzeic'hnimgen vollständig unzureichend, wie ich aus

langjähriger Erfahrung weiss. Wer wie ich öfter demotische
Texte copirt hat und solche m'ühsam zu entziffern suchte,

musste bald die Wahrnehmung raachen, dass er ohne das
Original oder eine das Original getreu wiedergebonde Photo-
iBrrtiphie nur in den seltensten Fallen etwas Erkleckliches

herausbringt. Dasselbe ist auch bei den in griechischer

Sprache abgefiissten Papyris der Fall. Ein sehr merkw&rdiges
Beispiel davon bilden die griechiseben Tnriner Papyri, welche
Amedeo Peyron, einer der besten Kenner der griechischen

Onrsivschrift, herausgab. Peyron, an Ort und Stelle wohnend,
hat gewiss Nichts verabsäumt, um eine vollständig correcto

Ausgabe zu Stande zu bringen und doch habo ich bei gon.inor

Yergleichung derselben mit dem Originale zahlreiche Irrthümer
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entdeckt. Theilweise werden solche Fehler erst von dem Litho-

graphen hiaeingebracht, was bei dem Abdruck von Photographien

TermMan werden ksnn, aber oiobt immer der Fall ist« wie diee

die BODst sehr elegante Anegabe der Bologneser Papyri dareh
Arthur Lincke aufweist. Dass übrigens die photograpMsche
Aufnahme von Papyris nicht zu den leichten Arbeiten gehört,

hnVtp ich Kattsara erfahren. Die Anfstelliinjr der Papyri in den
Museen, das oft ungünstige Licht erschweren die Sach^* sehr.

Ein sehr grosses Hinderniss bietet auch die Feindseligkeit

mancher Museunisbeamten, welche in der Photog:raphie einen

EingriB' in ilu vermeiuliiches alleiniges Publioatiousrecht sehen.

Mit wa]irem Unwillen erinnere leh mieh der p^liehen Seeneii,

welehe mir die Beamten des Tnriner egyptischen Hasenms be-

reiteten. Anfangs machten sie überhaupt Schwierigkeiten,

dann erlaubten sie nieht, dass man die Originale, die hoeh
an der Wand hingen, von ihren Kloben herabnahm oder sie

aus der geneigten Lage, in weicher sie aufgestellt waren, in

die senkrechte brachte. Ich musste mit grossen Kosten erst

ein Gestell errichten, um von demselben die hockhangenden
Papyri uulzuuehüieu uüd inusste einen besonderen Apparat
fertigen lassen» am meine Camera derartig zu neigen, dass

Objeetiv, Platte nnd Original parallel standen. Als ieh Alles

mit Mühe hergerichtet, verlangten sie gar von den Ton mir
beschäftigten Arbeitern Eintrittsgeld. Nieht besser ging es

mir im Leidner egyptischen Museum, wo ich dem Direetor

vorher die Stücke bezeichnete, welche ich aufnehmen wollte.

Er gab auch dazu die Erlaubniss. Als ich nun den einen

Papyrus halb fortig hatte, verbot er mir die Vollendung, weil

er selbst den i'apyrus herauszugeben im Begrili' war, er habe
gemeint, ich wollte gewisse andere aufnehmen. Als loh mioh
nun auf letztere besobränkte, erklärte er, aaoh diese selbst in

Arbeit an haben und dazu nicht die Erlanbniss geben zu
kdnnen, so dass ich mich beeilte, wieder von Leiden fort-

zukommen. Rühmlichst muss ich dagegen die Handlungs-
weise der Cnstoden, sowohl des F^ritish Museum in London,
die die Flüchten eines Museumsbeamten ganz anders Riiffassen,

wie des Loiivre in Paris hervorheben. Ja in cranz Frankreich

besteht die minibteiielie Verordnung, da^s man von jedem
Kunstwerk und Schriftstück nach vorhergegangener Anzeige
eine Photographie nehmen lassen kann, allerdings mit der
Bedingung der Ablieferang eines Negativs und zweier Copien.

Welohes ist aber die geeignete Methode zur Aufnahme
von Papyrusrollen? Nach vielen Versuchen, welche ich theil-

wei£e zu Hause mit den mir zur YezfUgung gestellten Statt*
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.garter Pkipyri, mIM m Egjpten nltg^biMbtoi und in' yer-

schiedenen Museen Torgenomiiien liabe, mats ich erklfireii,

dasB die Gmndbedingang einer giftokliohen Aufnahme m
Iausserordentlich helles Licht, besonders in der Stunde von
II— 12 Vormittags ist. Mit dem Gelatine -Troekenvoi-fabren

habe ich recht gute Kesultate bei solch hellem Lichte erlangt

.aber doch glaube ich, dass das flüssige CoUodium-Vei fahren

für die Aufnahrae soieher Gegenstände sehr viel geeigneter

ist, da es luälir Abstufung zwiächeü dön schwarzen Schrift-

zagen and dem gelben Ornnde des Papyrus erlaubt nnd di^

Bonzeln des Papyrus weniger herrortreton. Ein geeignetes

orthochromatisches Verfahren wäre auoh hierbei am Platze.

Leider ist das nasse Verfahren nicht übwall gestattet, so nicht

in den französischen Museen, \md da wäre ein rascbes und ein-

faches Verfahren mit trockenem CoUodium wohl das Kathsamste.

Um Mittheiiung eines solchen mochte ich die verehrten Faoh-
genossen gebeten haben.

Ich mochte schliesslich vorschlagea, die rhotographie

noch auf einem Gebiete, der ArehfiologiCf und swar in bestimmter

Form anzuwenden. meine (tr die Cylinder nnd Tftfeleben

in Keilschrift, wie solche zahlreich, namentlich im Britisb

Museum vorhanden sind. Um die eingegrabeoeD Schriftzeichen

dentlich herrortreten zn lassen, was bei einer gewöhnlichen

Photographie selten ausreichend der Fall, wäre steroo^kopische

Aufnahme solcher Inschriften empfehlenswerth, wekb*' si h dann

in einem schwach vergrössernden Stereoskope unschwer erkennen

und ent^iäern liessen.

Momeutphotographieu

von 0. Ansöhiitz in Lissa in Posen.

Schon zu wiederholten Malen haben wir über die meister-

haften Augenblicksbiider von Otto mar Anschi'itz berichtet

und im Toiigen Jahrgange unseres Jahrlm .hs " Illustrationen

nach einigen seiner systeoiatischen Auiiiiikuien von iauleuden

nod springenden Männern gebracht Bekanntlich worden diese

Serlenoilder mittels einer Reihe von photographischen Appa-
raten hergestellt, bei welcher die AuslOsnng des Momentver-
Schlosses dorch den elektrischen Strom in bestimmten Zeit-

Intervallen g-eschieht; die Zeit der Belichtung selbst, sowie

der zwischen den einzelnen Aufnahmen liefrenden Intervallen

wird mittels eines Siemens'schen Funken -Chronographen ge-

messen. So dauert z. B. die Aufnahme des Speerwerfers un-

12
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.

gefähr 1^/7 Secunden. Wir hringen in Tafel Y die Repro-
jbolioiien der Ifornentbilder 4m Speerwerfers (nach Herrn
itegwTungBfwth Toltm^T^-fl „VorbraMIte photograpfaiseheiL

Technik*, 1867« ^esBon FreandlidriMit wir die Olieh^*« Ter-

Stecken).

0. Anserhütz Hees von einem jungen Mann die dargestellten

Sewegongen ftupfnbrpn Während derselben macht der ITör-

per lehhnfte, von oripiirisehen Mnskelspannuügon begleitete

Bewegunfien, weiche da? menschliche Auge nicht getrennt

-enipüiiden und festzuhalten vermag, während sie die

Homentphotographie in völlig getrennte Bewegungsmomente
mMet. Der -OMlrte S(^«r des In diesen Bewegungen anf«

genommenen jmigen Kriegers erseliemt dabei in Stellongen

uftd Muskelspannmgen, wie sie ein gestelltes Modell nidtt

alt A^icht Ttnd Bewnsstsein ausführt, geschweige denn nnr
ftt eine Minnte festzuhalten verroaer.

Diese Stellungen und Bewein n gen aber lassen den Körper
in einer so hohen plastischen Schönheit erscheinen, dass ihre

Nachbildung für Maler eine würdige Aufgabe wäre. Die
Drehungen des Schultergelenkes, das Spiel der Muskeln am
Q%erftrm, die Rolimng der Handiläehe, die Spreiznng, Lnefae*

rang wd BeUnng der Finger wirlien beim 'Besehenen der
Mder fast wie marmorartig ausgemeisselt.

Anf die mittels Momentphotographie hergestellten Studien-

bilder Ton Thieren wnr^^en dnr(»h 0. Anschütz weiter fort-

geführt. Zwei dieser Bilder, nämlich sehr gelungene Bilder

von Hunden, leprodueiren wir mit gütiger Erlaubniss des

Herrn Anschütz (in Leimtypie von Herrn Professor Hnsnik in

Prag 8. u.).

Die Momentbilder von 0. Aneebötz geben in einem Stro«

boskop ansgezeiclineie Bewegungsbilder. Die im Jahre 1832
von Stampfer erfundene „Stroboskopische Scheibe* wardoroh
das „Zootrop** oder die „amerikanische Wundertrommel* ver-

bessert wnrdon , welche aus einem drehbaren Hohleylinder
besteht, in welcher die auf einem laugen Papierstreifen an-

geordneten Bilder (während der Drehung) beobachtet werden.

Bei Ansehütz's Stroboskop sind die Eeihenbilder kreis-

förmig auf einer Stahlscheibe von massigem Durchmesser an-

geordnet. Es sind Gl asd i a p 0 s it ive Ton einem Durchmesser
on 10 cm; davon sind 14—24 zn einem Vertikalkreise aoi-

geordnet. An der höchsten Stelle befindet sich eine kreis*

förmige Opalglasscheibe 10 cm Durchmesser, hinter welcher
eine spiralförmig zu einer Kreisfläche gewundene Geissler'sche

Böhre liegt. Durch diese Böhie wird in dem Moment, wo
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«ieh ein Bild der rotirendeu Scheibe genau davor befindet, ein

kräftiger Inductionsstrom geleitel, der aber schon nach '^Ik^

^Becnnde wieder unterbrochen wird, so dass die ßolxie ihr

«ebenes Lieht nur för diese kurze Mt mnBdet; Lilt nun
das Zimmer Terddokelt ond iHrd die BohMlie raeck genüg

fedrirlit, ' tim ffie Bilder in ungefähr "^f^o Secunde aufeinander

»Igen tu laBsen, so erglänzt die Opalglassoheibe in eoheiabar

continuirliebem Lichte und vor ihr sieht man die Bewegung,
mlche durch die Eeihenavrfnahme dargestellt wnrde, schf^mbär

objectiv im zierlichsten Masssfahe und in köstlicher Vollendung
or sieh gehen. Der Eindruck dieser Ersohemung ist in Folge

der hohen Natm wahikeit ein ungemein überraschender und
anziehender. (Phot. Wochenbl. 1867, S. 94.)

Von 0. Anediife ersehien ferner eine kleine Broeehftre

„Die Atigeutiliokepbefegraffhie, ihr Wesen und ihre Bedeutung,

1867, dargestellt in Aufsätzen von Eder, Leixner, Müllen-
hoff n. A.", worin die Arbeiten des Herrn An schütz geschil-

dert sind Pprnpr veranstaltete derselbe eine ausgewählte
Oollection seiner Momentbilder in Lichtdruck, welche zu dem
sehr billigen Preise von 10 Mk. (Selbstverlag von 0. Anschütz
in Lissa in Posen) abgegeben wird.

Uel^r einige neue A^i^arüte zur Geheia^^hatographie,
uuiX Uber f^botograpliiiscbe Vergrösserungpe«.

'
' Von Prof. Gustav Fritsch in Berlin.

Wenn die bunten Bilder des menschlichen Lebens im
schnellen Wechsel an uns vorrüberrauschen, veer hätte da nicht

sehen gewünscht, diesen oder jenen Augenblick zurückzuhalten,

dem treulosen Gedächtniss einen Anhalt zu geben, um sich in

flpftterer Zeit die bemerkenswerthe Situation wieder Tergegen-

wirdgen zn kennen 1 Wer hüte es niobt schon erlebt, das in
einem lieben Besicht ein für den Besehauer vielleiobt nie

iviederkehrender Ansdmck auftauchte, den zu fixiren für ihn
ein Herzenswunsch gewesen wiirp!

Solche Wünsche und An[orderuiTj:rn wuidtvi in neuerer

Zeit meist an die Adresse der Photographie iicrichtet; sie war
die Tausendkünstlerin, welche auch den weitiiohendsten An-
forderungen gerecht werden musste. Diese Hoffnungen wurden
«Hiebst fest Tellig enttäuscht. Der Apparat wirkte anf seine

"Op^ wie eine Art Grorgonenhaupf, er erstarrte Alles in er-

fwvngenen Stellungen, der G-esiehtsausdruck versteiuei-te und
Tergeblicb versuchte der verzweifelnde photographisehe Künst-
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1er durch ein bescheideneB : „Bitte recht fremidlich!" die hyp-
ootiBirende WiAnng des Apparatea abinaoliwiobeii. Meist
leider olme Erfolg; denn wenige Mensohen sind mit der Schan-
Bpielkunst so vertraot am ihr Gesieht auf Verlangen mit einem
beliebigen Ausdruck auszustatten.

Die Schwierigkeit den unbefangenen, ansprechenden Aus-
druck in dem darzustellenden Gesicht zu erhalten, ipt offen-

bar eine der grössten in der Portratphotographie und den
Künstlern, welche sie hinreichend überwunden haben» hat es

an der verdienten Anerkennung wohl nie gefehlt

Ist es sehon schwer, eine einzelne Person, ein einzelnes

Gesicht ans dieser nnwUlkObrlichen Erstamng zn erlösen,

ohne eine Grimasse bervorznmfen. so gilt diea noch inel mehr
, Ton einer Gruppe, die in ihren natürlichen, Tom Angenblick ein*
gegeV»enenBeziehiiTiiren der Personen wteder^ejreben werden Pol!.

Fast immer sieht man in solchen mühsam zii^ammengesteilten

Oruppirungen das Gemachte, Künstliche heraus und verliert

FC gänzlich die eewünsehte Wirkung. Wenn gewisse künst-

lerisch gebiideie Pliotographen es unter dem lauten Beifall

aller Fachgeoossen erreicht haben, wirkliehe Genrebilder anf
photographischem Wege nach der Katar zn entwerfen, so haben
F i r] ies sicherlieh nicht ausgeführt ohne ihre Objecto nach Art von
Schaaspielem zn schalen; oft genug mögen es direct Schaa*
Spieler ff^*we«en sein, und somit fällt auch anf dio "Dnr^'tellenden

ein nicht unerheblicher Theil des unbestreitbaren Verdienstes.

Unter keinen Umstünden könnte auf diese Weiee ein aus-

gedehntes Material küiistleriseher Motive zusaiümciiL^pbracht

werden. Keinesfalls kouute der ungeübte, in Zeit und liaum
beschrftnkte Photograph anf Erfolge rechnen, wOrde der Künst-
ler, der reisende Ethnograph das rings nm ihn pnlsirende Le-
ben der Bevölkerung in wahrheitsgetrenen, lebenswarmen Zügen
auffassen und fixiren können.

Wie schwer habe ich selbst unter dieser tranriiren Wahr-
bfit srolitten, als ich das Innere Süd-Afrika's durchstreifte, um
die Eingeborenen zn studiren, als ich die interessantesten

Scenen ihres häusliclien und öffentlichen Lebens beständig um
mich hatte, und mich doch vergeblich bemuhte, davon photo-

graphische Docnmente zn erlangen Wenn ich mit dem eiligst

Üerbeigeschleppten photographischen Apparat erschien, stob

meist Alles entsetzt auseinander, das Bild verschwand vor
meinen Angen wie die trttgerische Lnftspiegelung der Fata
morgana und ich stand verzweifelnd vor dem öden Baum.
Wenn ich die Ein^villigung ^ines damals noch in originaler

Machtvollkommenheit herrschenden, von der Cultar unbeleckten
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Häuptlings, sein Porträt aufzunehmen, erlangt hatte, und er

erschien al?dnnn zu diesem Zweck im schwarzen Rock mit

buntwollenem Shawl um den HaU, so war es wieder verlorene

Liebesmüh gewesen.

Vielfach ist aber eine Einwilligung zu einer phoLo;iraphi-

sehen Aufnahme überhaupt nicht zu erlangen, der Yersuch
tohon mH emeten persOnfichen Oefohren raknftpft, dfts Auf*
«teilen eines Apparates wegen der örtlielien YerhRItDiBee, Raum-
mangel, Gedränge u. s. w. unmöglich.

Alle diese Betrachtungen lehren, dass hier eine schmerzlich

empfundene Lüeke unserer Technili vorhanden ist, deren Aus-
fulhmg dringend »erwünscht erscheint, und Jeder, der etwas

dazu beiträgt, sie auszufüllen, wird sich Dank verdienen.

Die ideale aus dem soeben Angeführten sich ergebende
Anforderung wäre etwa so zu formuliren: Die Aufnahme

Augenblick möglieh eeln und zwar mit einem Apparat,
welcher yon der Umgebung gänzlieh unbeachtet
bleibt

Die Erkenntniss dieses Bf^düi-fnisses hat bereits seit einer

Keihe von Jahten zur r'nnstnu tion sogenannter Geheim-
Cameras gelünrt, die der gesteiUen Anforderung in sehr

verschiedenem, oft recht massigem Grade genügten, trotzdem

aber häufig zu sehr kostbaren Apparaten wurden und schon
'dämm wenig Verbreitung fanden. Am meisten genftgt derselben

nach meiner Ueberzeugung die Stirn'sche Gebeim-Camerai
\7elche sich auch ausserdem durch Billigkeit (30 Mark) aus*

zeichnet und so trotz ihrer Neuheit bereits eine ausser-

<»rdentliche Yerbreitnng erlanjit hat.

Diese scheibenförmige Camera > wf^lche sieh unter der

Weste verbergen lässt und mit einem als Westenknopf an-

zusehenden kleinen Objektiv arbeitet, erschien anfänglich den
Meisten (vielleicht dem Erfinder selbst) mehr als ein Spiel-

zeug, wegen der Kleinheit der Bilder nnd der ünbedeutend-
heit des ObjeotiTS. Aneh als Spielzei^ wftre der Apparat
«mpfehlensWerth , da er die reizendste Unterhaltung gewfthrt,

sowie den Geschmack und die Sorgfalt der damit Arbeitenden
anregt. Es zeigte sich aber bald, dass seine Bedeutung viel

weiter geht, und dass die Leistungsfähigkeit der kloinen, nicht
achromatischen Objective wohl zur Ueberraschung aller

Fachleute eine viel grössere sei . als irgend anzunehmen war.

80 wurde die Möglichkeit gewährleistet, eine nachträgliche

Ter|rOsBerung der Originaläufnahmen eintreten zu lassen, und
damit der Apparat für den KOnstler/den reisenden Gelehrten
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nod auch den Polizeinriann mit eiDem Schlage sa eineu wichr
tigen Erfolge versprerheudeii Instrument.

Wer die obeu au^e führten Schwierigkeiten der photo-

graphischen FiximDg unserer Umgebung in ihrer Unbeian^ii«
EfK tochgekoftet hat. dir wM aa dia Laiatuicsft der
ipedimii Öehelm- Camera« «od dar danaeh. eni^en V«r-
gr^Bserungaa nksht viit allzu stren^eii Anfordernn^n der Kriük
herantreten, was Schilrfe, Brillanz und Fehlerfreibeit der Bilder

anlangt. Solche Anforderungen sind unter den gegebenen
Verhältnissen sewiss unberechtigt und es muss genügen, df^ss

man dieist beh.iupt^u dürf: Die mit den Geheim -Cani eraÄ
zu erzielenden Erfolge sind in ihrer Eii? enthümiich.«
keit augenblicklich auf keine andere Weite zu ha»
ae]iaffa&

Hierdurch soll ab«r niolit gesagt wsfdeii, dass die banlla
bekannten Modelle vollkommen seien ondkainer Verbeseemiigeij^

bedürften ; im Gegentheil, es ist der Hauptzweck dieser ZeUea
unter Bezugnahme auf die grosse Wichtigkeit dee Gegenstandes
auf solche Verbesserungen hinzuweisen und zu weiterea auzo^
regen.

Die Ausnutzung des kreisförmigen. Bildfeldes führte zur

Henstellung eines kreisförmigen Auschnittea im^ Apparat und
dam as Fol^ sa eiaar Aaoänong Ton Becbi nudaa BÜdm
fbvf der ebenfiiUa kietifdmugeii Sdiaiba um ein ausgedehatet«

jiialit aar Eiposiüon gelangendes Centrum henm. Diese Ver»
theilunr hatte die Uebelstande alle näheren Flgtiren, die äber
den Rildkreis hinausragten, stark an Kopf oder Beinen zu T^r-

ßtiimmeln. die Platte un^'^nilo-end rm^znnutzen, bei einem ire-

ringen Missgriff in der Stellung des Apparates das gewünschte
Objeet aus dem eng begrenzten Kreis vielleicht gänzlich zu

verlieren und später beim Aufziehen der Bilder unbe%uaiie

FormalB aiotaflVthigen.

]ek abeneagta miak bald» daaa die anaebeloLbavaa Objaetiia

nehr Fläche am decken venndefaien, aU der ursprüDg|iflL oep
wählte Kreiaauaschnitt UmaBt gewährte, und beechloss daCar
diose Form zu verlasi?en. Herr Stirn hatte die Güte nach
lijeinen AniraHen ein anderes Modell zu couFtriiiren , welches

in der meciiani sehen VVeikstttt des physiologischen Instituts

noch einige \reitere Abji-iiderungen durch mich ert'olir. Die

«metekende Figur 6 soll dies neue Modeü, wel<&heä mir bereits

pxaktiieW Ed^lge geariUurta, Teramafcaidialian. Ich ^Mfca
sieht, daaa Jewad, dar vit damtalbaii giaibeitat bit, gern
wieder zu dem altaa greifan md; wan^gabof kaaa lak mißk
Bioiii flsahv dasn antsaJUiesseiL
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Anstatt Becks Bilder kommen deren nunmehr nur vier
auf die Platte, welehe dabei zugleich in viel aufiged^katKan
MaaBse in Anspruch genommen wird.

Des AuBschiütt in dw CaB«E% darek welckui da» Ohjßoiiw

u£ du PlatU. leiduMt, bekommi «in« tinrognlm^iMg fikJ-

ö

eckige Grestalt, nack aufisen dnrck einen Kreisbogen he^enzt,
pnd dn VeiÖieiluDg der Tier, diekt anelndir aoaaiiUaMiite
Slldev auf d«c Platte», um daa ^uadrittiBoke. Gentnun kiUSei

aanähemd ein Sckweiiar Kxeu via e» bei a der Fignr §
Terzeifilnai iat Ausser dam Ideinen qnadratiBckon Oenünui
bleikaa nur Tier, etwa drelaekiKa Felder der Platta (dia nio&i
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ecbraffirfon Stellen) unexponift. km einem jeden (ier vier

Bildfelder läset sich unter Abrutidung der Ecken des llirnmeia

ein Photogramm von erkeblieh gröss^^rem Durchmesser, als der

Kreis liefert, bei gtaden Seiten herstellen; bei der naehträ^-

licheü Yergrösserung kommt dieser Vortheil noch in erhöhtem

Mmse zur Geltong.

Wenn »uoh die seiiUolioii TMle Mhon wraunr soluuf

lind, BO dienen sie doch war YerroUständigang des Bildes und
maehen keinen üblen Eindruck auf den Besclianer, da das
seitliclie GesiclitBfeld nnaeres Anges ebenfalls nur mäseig
eobarf ist.

Der Viertheilung entspieeheud ist auch die als Moment-
versebluss dienende Scheibe aus Hartgummi nur mit zwei

Spalten versehen, und der zur Verschiebuu^ dei Platte dieueude

Knopf mit Zeiger (f der Figur) weist auf die Zahlen 1-^4
und nicht 1—6.

Ein naturgemässer Fehler der Stim'schon Camera, der
sich auch an dem mir zugegangenen Modell bemerkbar machte,

liegt in der mangelnden Achromasio d«^9 Objectivs, welches

nctnrlich auch nicht von Foeusdifterenz frei sein kann. Da
es si'-h um primäres Spectrura handelt, so müssen sich die

aetinischen Strahlen früher als die optisch wirksamsten kreuzen,

der ohemische Foeus wird also als Regel iialier liegen als der

optische. Ein optisch auf (Jnendlioh eingestelltes Objecti?

wOrde ein scharfes fiild der Ferne nicht geben, vielmehr Wto
man es, um dies zu erreichen, der Platte noch etwas zu nähern.

Die Abweichung würde bei den Im Ghebraueh befindlichen

Apparaten wohl noch mehr aufgefallen ^oin, wenn nicht die

Neigung der damit Arbeitenden, recht nahe Gegenstände
aufzunehmen, ihn verdeckt und die Unscharfe der Ferne

irrelevant gemacht hätte Grlei«-hvvohl sollte von den Fabri-

kantea auf die Pocusöinsteliuug der Objective mehr Sorgf.klt

Yerwendet und die Linsen nicht unTerrückbar befestigt werden,

bevor die Foeusdilferenz durch Versuche beseitigt ist; unter

allen Umständen wird es sich empfehlen, der Oorreotlon des
Focus einigen Spielraum zu gewähren.

Zu diesem Zweck habe ich die ursprünglich gtinz falsch

festgekitteten Linsen meines Exemplars mühsam gelöst und in

ganz anderer Weise wieder befestigt. Als Träger des Objeetivs

dient eine flache Metallkappe {c der Figur) von 5 cm Durch-
messer, um den grösseren Ausschnitt zu decken, in dessen

Spitze das Objectiv so eingeschraubt ist, dass es Ton innen
durch einen darauf passenden Kleoamring 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-Ausschnittes, auf dem er sieh dareh die Reibung voll-

kommen sieher erhält.

Die Einrichtung gewährt ni«-ht nur dm Vortheil, durch
freie Schiebung auf dem Cameraraad oder durch die Objectiv-

verschraubung den FosQg zu eorrigiren, sondern man hat auch
d&daieh die Mdgliohkeit, mit Lelehtiglceit ein anderes Ob-
jeeiir derselben Camera anzufügen, selbst wenn dasselbe

betraehtlich grosseren Focalabstand hat.

Das berechtigte Misstranen gegen nicht achromatisirte

Objertivo legte den Gedanken nahe, besser construirte unter

den izleichen VerhaltnipppTi tu verwenden, wenn fiuch der
KobtLMi|)iinkt dadurch bedeutend hoher werden umsste. Zu
ßolehem Zweck boten sich die vielfach so vorzüglichen Stein-
heir sehen Aplanate der kleinsten Nummern als geeignet dar,

von denen das kleinste annfthernd den gleichen Fosns hat wie
das originale des Stirn*sehen Apparates.

Der Versneh damit wollte mich nicht befHedigen, da die

grössere Schärfe durch etwas langsameres Arbeiten wieder zum
Theil eorapensirt wurde, und der Gesammtvortheil dem höheren
Aufwand nicht zu entsprechen sohien. Deshalb wendete ich

mich zur Priifung der nächst höheren Nummer (7 Lin.), von
welcher leh bereits ein vorzügliches Exemplar besass. Hier
galt es, einen Abstand von rund 10 cm herzustellen, um das

ObjectlT auf die Platte zeiehnen zu lassen. Bfit HUfe der
soeben besohri^enen Einrichtung unterliegt auch dies keinen
Schwierigkeiten. Ein messingner, geschürzter Conus {d der

Figur) von 6,3 cm Länge enthält am oberen Ende das Ge«
winde för das Objectiv, während am unteren, weiteren Ende
ein cylindriscber Ansitz von 1,0 cm Höhe dnzn dient, i n den

kreisförmigen Camera-Aussehnitt an SteUp d* r niedrigen Kap; o

gesetzt zu werden, und findet daselbst durch die vorspringende
iScke des Conus sichere Anlagerung.

Will man den Fosns Terlän^ern, so geschieht dies dnrch
Anisehieben erschieden hoher Messingringe anf den cylin-

drischen Theil des Ansatzes, selbstverständlich wttrde man
auch durch freie Schiebung allein die Focusverl&ngerung he*

wirken können, doch erscheint di^^ mit 'Rnek<;!cht auf die

nothwendige Centrirnncr wenii^pi- empfehlenswerth.

Thatsächlieh ist das öteinheirsche Aplanat von 7 Linien

schon erheblich abhängiger von der Foeuseinstellung als das

Stirn'sche, was nach den beziehungsweisen Foealabständen
nicht Terwundern kann. Man wird sich daher vorher klar

machen müssen, in welchen Abstftnden man nngef&hr arbeiten
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will und danach, geilen Abätiiiui ^inrichteii, was Ja. mit einem
'knfzen GrüT geschehea ist.

Die BenntzQiig d«8 SteiiilieirBehaii Objeetivs an des Sturnr

Mlieii Camera gewalirt den grossen Vortheil, 4w D«taiUiy z. B.
Figuren und Portratkdpfe, bei einigem Abstand imoMT iMok
leidlich gross zu zeichnen. Gerade die Aufnahme van For-
trätköpfen mit dem kleinen Objectiv macht Schwierigkeiten,

da man den Personen sehr nahe auf den Leib ruekeA rnnsf,

um die Gesichtszüge deutlich kenntlich zu erhalten.

Denn wenn auch die Geheim-Camera gut genug verbergen
ist, um selbst in grösster Nähe den Unkundigen nicht auf-

Kufallan, so hemerlna sk doch fust immor, dftss man irgend
eti?aB mit ihnen vor hat^ oder etwas Ton ihnen will. & ist

dann höchst drollig zu beobachten, wie sie bald uoh aelhe^
bald den zudringlichen Fremden eingehend mustern, um
Geheimniss zu ergründen. Man kommt auch wohl in den un-

begründeten Verdacht, ührkette oder Portemonnaie stehlen zu

wollen, handelt es siL-ii um eine jugendliche, interessante

Schöne, glaubt diese wohl auch, dass es auf ihr Heochea
abgeifehen seL

AUes diw rasneidet. man, wenn di« ISSglidi^it gegebi^
ist, sich in etwas bescheiden«» Entfemnng zn haUen, wie es

die Benutzung des conischen Ansatzes mit dem Steinheil'schen

Objeetiv von 7 Linien bei gleieher Büdgxi^sse gestattet Die
vier Bilder auf der kreisförmigen Platte werden dabei nber

ebenfRÜs wieder kreisföiinii; . weil der Conus die seitlichen

Theiie des Bildes unvermeidlich abschneidet, wenn aneh der

Durchmesser der Bildkreise betrachtlich grösser ist als an der

originalen Stirn'sehen Camera. Die oben angegebenen Be-
denken gegen die kreidSneige Bildfonn gelten natftrUek hier

gleichfaUs, doeh kOnnte man an Stelle des rondsn Anssehiultet
auch einen oblongen, anstatt des Conus eine vtecsettige Pyra-

mide ansetzen und dadurch die ToUe Anenutznng der Bilib

flache ermöglichen.

Es kommt aber noch oin weiterer üebelstand hinzu, der

Abhilfe verlangt; niunlich die Möglichkeit, den Apparat unr
bemerkt zu tragen, geht wegen des vorspringenden Theiles

verloren, oder wird wenigbleiis beiu vi^imindext. iil^ galt dahibi:

eine Maske xxl fladsnr weLehn einen hannloeen, n&ehi phttia»

graphischen Eindtoek macht md die Mft^ichlMit der noth-

wendiifon Mmlpnlnlionen gewlUiii. Als eine selche Haeke,
wdche nach meinen Erfahrungen vom Publikum fasct

flnzlich unbeachtet bleibt, keinesfalls aber den
e*idacht eines photograj^hischen Attentates erwecli^t.
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habe ich ein sohwarzledernes Futteral gewählt, wie solcheB

zur AofnahiLe eioes transportableiv Aneroid-Baromaters
tanndt zu wurden pflegt. DattelliA nM m ledttiiieoi Tra^r
rimnen um die Sehnftern gelitagt und entliiilt in Inneni dit
Stirn^Bche Camera mit dem coaischea Ansatzstück f&x dM
^laaatt welehes durch ein Loch des Deckels in einen me-
tannen, schwarzlackirten Aufsatz des Deckels (h der Figur 7)

hineinragt. Der Ring mit der Schnur, an dem mau ziehen

mnss. um die Exposition zu bewirken, hängt aus einem Loch

^ der unteren Seite heraus, wo ihn die iland des Operirenden

Flg. 7.

Iticht unliemeckt ergreifen kann; die Objectiyöffnung ist be-
deckt 7on einem flachen Schieber (c), den die andere Hand
spielend seitwärts bewegt, um das in seine richtige PoMtlon
gebrachte Objectlv zur Exposition frei zu machen. Diese Be«-

WQ^ungen lassen sich, wi^e ich versixihecn kann, vollkommen
«ii&em«Kkt auarüivren^ Nadide» dia Platte beichtet ist»

ebliewt man den Schiel»« wMar^ iQitat^ a«k ftbvesteA« 4m
JMmä dir Maikft md teH hineingniliBd, du. En«gf der
ßtmm. HTM eiae VieEtei-ümdrebciqg, damit einer sireile An£-
nabme erfol|pen kaniv Oae Tragen dee Afpantea vm die
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Schulter dürlte Vielen angenehmer sein, als ihn nuf (i^r Brust

zu tragen, auch kann man ja unter Benutzung des soebea
beschriebenen Modellen mit der Anordnung nach Belieben
wechseln. Die iiilUgkeit der Stirn sehen Camera« sowie dia

MdgUolikelt. «tu bmitt TorhuidnieB, kloljiei Aplanat oder
ftDder«B Objeeilr enttpreehender Brennweite zu benutzen, dOrfter

weiter zur Empfehlung der Einrichtnng anzuführen sein.

Wer indessen die erheblich höheren Kosten nicht scheut,

für den möchte ich

die Ausrüstung der-

oben, zwei unten; innen am Üeekel wird in querer Richtung

durch je zwei ein Mej'siiiijHtift gesteckt, nm den Ansatz fest zu

halten. Diese kleine Veränderung ist nothweiidig, weil das

Objectiv der Stlrn'sohen Camera höher steht als

an der Braun'sehen, wo es, wie gewöhnlich, die
Mitte der Vorderseite einnimmt.

Die Oamer» telbet iet ane Paraffin dnrohtrilnktem Miaha^

gonihols gefertigt und bat 18,5 cm* Breite bei 9.5 cm Hohe
und Tiefe; die ngur S zeigt dieselbe von der Seite gesehed

r~

selben Maske mit

einer neuen Braun-
sehen Camera an-

rathen. Um dasselbe

Futteral benutzen zu
kdnnen, 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 Tennerkt ist.

Die mitibezeichneten

Löcher des Deckels

deuten die Stellen an,

wo sich die oberen,

zur Befesti^^iing die-

nenden Oesen des

Metallansatzes bei

her früheren Stellung

dineinlegten; es sind

deren aberiiaupt Tier

vorhanden, zwei

Fig. a.
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in Vg der natürlichen Gr<:)Sge. Zur Regulirung des Focus ist

der hintere Theil (f) gegen den vorderen (e) um eine gewiBse

GrQise (etwa 1 cm) Tendbiebbar. Die TorBchiebang bewirkt

, der auf dem Boden angesetzte Messingbebel i, während die

. Begelmäetigkeit der Bewegung durch Messingbänder^ die 'in

metallenen Lagern gleiten (v) gesichert wird. Die Klemm-
tehmube k dient zur Feststellung des gewählten Fosus.

Die lichtdicht angesetzte Rückwand {g} der Camera läset

Bich in Gharniereu nach abwärts klappen; fest angedruckt wird

sie in dieser Lage erhalten durch diQ federnden Hafte h auf

der Oberseite der Camera.

Im Innern der Büekwand findet lieh Plab für eine io>

genannte .»Patrone*', d. h. zw« Emnliionenlatten, die mit dem
Büeken gegen ein wellig gebogenes Stuck Bleeh gelegt and
gegen dassäbe an den langen Seiten durch u-f5rmig gebogene
Metnllstreifen fixirt werden. Dieselbe Stelle nimmt nnch Be-

darf auch eine ähnlich befestigte irjattp Glasplatte als Visir-

seheibe ein, natürlich nur eine Scheibe ohne Blechrückwand.

Das Ingeniüsfcste an dieser Geheim -Camera ist der im
Innern hinter dem Objectiv angebrachte Momeaiverschluss.

Derselbe wird pneomaliieb mittelst sweier Oommlballoni be-

wegt, Ton denen der grQBsere I die Anspannung, der kleinere

vt die Auslösung des gespannten MomentTerseliTnsses bewirkt
Besonders nützlich aber wird diese Einrichtung dadnreh, dass
ein leichter Druck auf den grösseren Ballon zunächst
das Objectiv voll eröffnet, ^viihrend ein kräftigerer
Drin k die Ye rschlusBöffnung erst jenseits des Ob-
jectivs feststel lt.

So hat man mtt der nämlichen Kinrichtung die klüglich-

keit, pneumatisch die Exposition za bewirken, nach beliebig

langer Beliehtung wiederum pneumatSseh zu sohliessen, oder
unter naekti&glicher Benutzung des kleinen Ballons den dnreh
€bimmizug beschleunigten Schieber des gespannten Moment*
Terschlasses blitzschnell vor dem Objectiv Torbeigleiten zn
.lassen.

Diese Braun'sehe Camera hal>e ich der beschriebenen

Aneroid -Maske angepasst und bereits erfolgreich daniit ge-

arbeitet. Die Stellung der Camera in dem Futteral ergeben

die punktirten Linien der Figur 7; es zeigt sich, dass der

untere Theil des Baumes bequem zur Aufiianme des grösseren

Gummiballons benutzt werden kann, der kleinere, der, gedrückt»

die Auslösung des Momentrersehlusses bewirkt, h^gt aus
einem kleinen Ausschnitt der Seitenwand des Futterals heraus

und ist hier also der dr£^ckenden Hand stets zugänglich; das



Objectiv wird, wie Torhin beschrieben, vor der Exposition durck
Soitwirtsbewegunt? des Schiebers c frei gemaclit.

l)io ^jrossen Vortheile der ganzen Einrichtung lie^n »uf
der Hi^ind: Man gewinnt eine TorzügUch scharfe Aafnahme

'Cfenm iDit Momentvenoldiiss arberfend, oder fest anfgettefit

mit enger Blende als gewöhnliche Camera bei langer Expo«
sition; das regelmässige Format und die feste Bauart erlaubt

es, die Camera hoch oder quer, auf den Boden oder die Ober-

seite zu stellen, je nachdem es die Umstände wün^ehenswerth
machen. Bei dem hier abgebildeten Modell befindet sich die

Einf&gung des einen pneumatischen Rohres {tn) im Boden der
Camera, ich pflege daher ausserhalb der Maske die Camera auf die

€bemlte zu ttdlleii. Wenn mit locker eingesetster Blende
Ciarteiietwird, so kannte man di^ei in Verlegenheit konmeili^
dieselbe zn verlieren; diese Schwierigkeit erledigt sich sehr
einfach durch einen kleinen auch zum Schutz des Objectivs

üfeerhniipt zn empfehlenden Kunstgriff. Die GummigpRchfifte

führen verschiedon weite Röhren von dünnem braunen
Onmmisloff: Wenn man von einer passend ausgewählten

kann man dies über die Stelle des ObjectiTs, wo die Blende
itookt, hlnftheretreifen nnd den Torraji^enden Blendentheil dnt'<^

einen kleinen Schlitz des Oommis hmdorohtreten lassen, wir-
rend der übrige fest anliegende Thdl sowohl das Venücken
der Blende als auch das Eindringen von Staub in den Blenden-
spalt sieher vorhindert. Beim Wechseln der Blende hat man
nur die Gunimihülse etwas anzuziehen [n der Pig. 8^).

Eine andere Schwierigkeit, die sich mir fühlbar machte,
als ich mit längeren Expositionen arbeitete, war der Mangel
des StatlTS. Die Aufhängung des Apparates am eigenen
i[örper, welehe bei Momeninnfnalinron genügend fest ist, reidit

alsdann nicht mehr sns, und die Erwartung, dass man bei

Xandschaftsanfnahmen in der Umgebung leicht genu? eine

Unterstützung finden könne, sei es ein Baumstumpf, ein Fels-
block oder etw;i« Achnliehep, erfnllt sich nierlcwiirdi?: selten,

wenn man in der Wahl des Standpunktes sorglViltii? soiu will.

Bin leichtes Stockstativ wird bei derartigen, photographischen
Expeditionen dulu^j wänschenswerth sein: in Ermangelung
eines solchen würde auch ein gewöhnlicher Jagdstock mit
hcrizonlftl zu stellender, oberer Platte gute Dienste thnn.

^) Di» Aluten homaiUMifenden punktirten Linien beselohnen bei dieser
Figur S d«n oberen TheU der ÜMke in »einer SteUung zur Camera und
daa Durehtreten de« Objective O dtueh den Deckel dereelben.

Rühre solchen dünnen so
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Als ein noch ernsterer Uebelstand könnte 8S empfunden
werden, dass der Apparat nur fiir eineAuftiahme armirt ist,

üe Stirn'schfi G^heim-CaTnera deren aber vier, beziehungsweise

sogar sechs gestattet Dieser Uebelstaud ist nun in der Tliat

-wniger ernst, als er iehemt, ds man ihm Meht begegnen
ItMui. HerrBrvan Hefert eeAvt ^üie Art Isngen, iiehtfemten
A.4loielB; welcfhen msn bequem in der Tasche bei sich tragen

Inmn. Ist die Aufnahme erf(^, eo «teokt man die Camera,
bevor f!er MomentverFch!iif5? wieder srcspannt wird, in den

Aermel und dreht unter dem S(;hutz desselben zunächst die

Patrone um, wobei die andere Hand von aussen die im Aennel
sich bewegende zu untorsfrfitzen hat. Dnnn ' bringt man die

Camera mit gespanntem Momentverseiilusa wieder an ihren

Ort Ist auch die zweite Platte der. Patrone exponirt, so wird
uriederiim in dem liebtdieliten Aermel die ganze Patrone
heranegencnnmen nnd mit einer anderen Tertansoht, welebe
man in einem kleinen, Uchtdichten Pappcarton bei sieh Mgt
Solcher Pappcartons zu je einer Patrone kann man
bequem acht Stück in seinen Taschen beherbcriron
und al5 0 16 Aufnahmon auf einem einzigen Gang
ausführen. So wird man schnell viel mehr 3Iateriai be-

kommen, als man zu Tergrössern geneigt sein durfte.

Eine erst neuerdings in Aufnahme gekommene Seite der
Photographie, welche man die Photographie im Finetem
neonen k<lnnte, ich meine die Anfnahmen im Dnnklen bei
momentaner Beleuchtung mit sogenanntem Bliiz-
pnlrer, ist dem soeben beschriebenen Apparat ohne Schwierige
Eeit zn^ränglich, während die Anwcndunir d^r Stim'schen Ge-
heim-Cauiera ausgeschlossen bleibt. Es liegt die? in dem Um-
stände, das ktztere allein mit Momentversehl uss zu arbeiten

erlaubt, das Objectiv also gar nicht frei geöffnet werden kann;
die Eröffnung desselben muss der Entzündung des Pulvers

Toransgehen, da man den Moment des blitzartigen AnfBammens
dnrehsns oiolit genau abpassen kann.

Die Bedeutung des Verfahrens für die Anfnahmen Ton
Gruppen nnd Portraits wurde von den Herren Gaedicke und
Mietne zuerst richtig erkannt, die sich auch um die erneute

Einführung d> s^elben in die Praxis unbestrittene Verdienste

erworbpn haben.

Allordings bleibt das Aufflammen des Blitzpulvers gewiss

nicht geheim, aber im Moment, wo dies vor sich geht, ist

die Aufoahme bereits erfolgt, nnd die dadurch für eine kwne
Zeit fast geblendeten Augen würden in der folgenden Dunkel*
heit wahrseheinlioh Tergeblioh naeh dem eigentlichen Atten-»
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titer enelien, wenn «b diotim tioh den NieUbitekungen
fv entziehen. Hierdurch gewinnt das Veifiihren olfonbar eine
ganz besondere Wichtigkeit die 8ieherheifd}eamten; denn
ist einer derselben mit einer vom Momentverschluss unab-
hängigen Geh^im-Camera ancrrp^n^fet, während ein Secundant
das Bliizpulver Vereit hält, so sind die Beiden im Stande bei nächt-

lichen Kuhestorungen, oder Verbrechen, wo die Thäter überrascht

werden, im Moment auf ein gegebenes Zeichen die vorhandenen

. ftthrung dieiee Gedenkens fthH es nnr noeh la einer be-
quemen, nldtsliehen Anfenemng des IfagnestnmnnlTeis« welche
sich wohl dnreh den galTaniscnen Strom am ieiehtesten her*

stellen liesse, wie es bei gewissen modernen Fenenengen wm
Lampenanzünden im Gebiaueh ift

Es wird genügen, hier auf die Wichtigkeit der Sache
hingewiesen zu haben, lUid möchte ich lieber noch einige Be-
ii-erkungen iiber das V ergrö8§;erüngsverfahren hinzu-

fugen, da dies die Klippe ist, aa wekhei die Amateure, welche
sonst geneigt wftren, mit den Geheim"CnmerM sn arbeiten,

gewdhnlich seheitern. Hierbei habe ieh einem fthnliehen

Wege zu folgen, wie ich ihn im Jahre 1869 betrat, als ich mich
bemühte, der damals g&nzlich Terwaisten milm)skopischen
Photographie boi im? neue Fronnde z\\ erwerben, d. h. ieh

will mich bemühen zu ziigon, dass es der so allgemein
empfohlenen kostbaren, sogenannten Yergrösse-
rungs-Apparate nicht benöthigt. um brauchbare
Kesuitate zu eiiielen, dass vielmehr auch der Ama-
tenr fftr seinen eigenen Bedarf sich die Yergrösse-
rungen selbst herstellen kann.

Wie bei der Vergrösserong des mikroskopischen Bildes

hat man anch hier zu fragen, welche physikalischen Be*
dlngnngen sind erforderlich? dann ergiebt sich von selbst, wie
solche am leichtesten herzustellen Bind.

Bei der Vergrosserung des kleinen Originalnegativs ist

dies das Object, gegen welches man mit irgend einer photo-

graphischen Linse arbeitet, und da das entworfene Bild grösser

werden soll, so muss die hintere Vereinigungsweite der Strahlen

grösser sein als die Tordere, Man nimmt also soharfiseiehnende

Objective von nicht zn langem Focus, nm die hintere Yer*
einigungsweite nidit gar zu lang zu bekommen.

Da das Glasnegativ kein genügendes Licht anspendet, so

mn?s man es von rückwärts erlenchten und zwar, wenn alle

Feinheiten desselben herauskommen sollen, so, dass es selbst
zur Lichtquelle wird und diffuses Licht allseitig, zumal
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nach dem Objectiv ausschickt. Hier höre ich uieine verehrten

LoFcr ansnifen: „Das ist ja eben das Malheur, wir brauchen
eine Camera von einer Ivän?e, wie wir sie nicht besitzen und
einen BeleucUiuu^s-Appaial, der kostspielig ist und uns eben-

falls fehlt." leh antworte: Meine Damen und Herren, Sie

haben Beides, wenden es nur nicht an. Jeder Amateur-
Photograph ist wohl im Besitz eines Dunkelzimmers und ein

Dnnkelzimmer ist ja eben eine Camera von genügender Lange.
Um aber die Erleuchtung des Negativjj zu bewirken, ist nur
erforderlich, dass diese Camera ein verdunkeltes Fenster habe,

weiohes nach Osten, SlUlea oder Westen sieht.

In eine entsprechend geschnittene Ooirniing des ver-

dunkelten Fensters wird das Originalnegaüv eingesetzt und im
Dunkelzimmer selbst das gewählte Objectiv. an irgend einer

Camera oder blos am Frontstuck befestigt, dagegen gerichtet;

das Bild läset sieh alsdann In beliebiger Entfernung, also

auch beliebig ^ross. Im freien Baume des Zimmers auffangen,

wozu man wieder eine Emulsionsplatte vorwenden kann, oder

ein Entwickelungspapier (z. B. £astman*s) auf einem Brett

aufgeheftet

Die difi'nso, Krleuchtung des Originalnegativs habe
ich mit gutem Erfolge gewöhnlich so bewirkt, dass ich aussen

am Fenster vor dem Negativ ein St&ck weissen Garton von
genUgender Grosse befestigte und mit einem seitlich angefiigten

fewdhnUchen Spiegel, der allseitig drehbar sein muss, das

onnenlicht auf die dem Negativ zugewendete Cartonfiäche

warf. Die dadurch erzielte Beleuchtung der Platte ist gleich-

mässig, diffus iin.i ü'tMiiiiT'Mirl hell, um bei mittlerer Dichtigkeit

(jp^ Nt^'jativs auf Eastiiiani^apicr und fünffacher Linearver-

grosserung eine hitireicliende lieliehtiing iu IV2 Mitiuien zu

ergeben. Da man die Yergrüsserungeu zu beliebiger Zeit

machen kann, so ist die Abhängigkeit vom Sonnenlicht kaum
von schwerwiegender Bedeutung. Bat man übrigens ein hoch-

und freiliegendes Dunkelzlmmer, welches erlaubt, die Richtung
nach dem Himmel als optische Axe zu benutzen, so wird auch
bei massig hellem Wolkenhimmel eine genügende Belichtung

zn erreichen sein. Als Objectiv verwendete ich mit Nutzen
Steinheü's Antiplaiiet No. 3 bei mittlerer l^lende, das sich

wegen der Lichtstärke, der lokalen, aber sehr beträchtlichen

Schärfe nnd dem massigen Focal abstand zu dem gedachten

Zweck recht wohl empfiehlt. Ich kann nicht sehen, dass die

oomplicirten, kostspieligen Apparate wesentlich mehr ergeben,

als diese einfache Einrichtung, welche sich Jeder selbst leicht

herstellen kann und die dem Amateur mebt ausreichen dürfte.

13
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Wpt die Opf»M- Sebent, kann sieli ja eine Ter-
grössernngs- Camera mit Kiiiriehtiini; für Kalklicht, Mf?*?nesiiim-

lampe oder Auer's< hes Licht anschafieii, oder sich die Original-

Anfnahmen von Fachphoto«:raphen vergrößsern lassen; der

metallische Beigeschmack scheint ja fär Manche einen beson-

derea Reis anszn&ben, der ihnen die HesuUsfe erst recht

schätzbar macht.
Schliesslich möchte ich noch darauf hinweisen, dass,

während ich diese Zeilen schreibe, bereits schon wieder mehrere
andere Formen von Geheim-Camera's am Horizonte aiifdämmern,

von denen ich eine, ebenfalls von Braun angefertiirt. bereits

in der Hand ji^ehabt habe, aber da ich nodi nicht damit
arbeitete, so halte ich mein Urtheil znrück und will nur unter

Vorbehalt weiterer Vergleichung meiner Meinung Ausdruck
geben, dass ich vorlaufig noch mein Modell der Stim*sohen
Camera der neuen Form vorziehe. In manchen Bichtnngen
bietet letztere allerdings unverkennbare Vorf heile.

Es ist hierbei von der lästigen Kreisform der Platte ab-
gegangen und dafür ein IMatteiistreifen gewählt worden,

der in einem liohtdiehten Kästehen Platz findet, welches einem
Schreibfedf rkiistchen nu lit unähnlich sieht, im Innern aber in

Fächer getheilt ist, um den Plattonstreiten stückweise belichten

zu können. Das Objeetiv bewegt sich davor an einem kleinen

Frontstack in einer Kote dnrch freie Schiebung und die Ex*
Position erfolgt momentan durch das Fortschnellen eines seit-

lich vorstehenden Stiftes, mit weUliem ein durchlöcherter

Metallstreifen unter dem Objeetiv in Verbindung steht.

Die kleinen, billigen Objective der Stirn 'sehen
Camera si nd Rathenower Fabrikat und lassen sich leicht

beschallen. Man ist daher im Stande, eine ganze Anzahl der-

selben, in entsprechenden Abständen, vor einer langgestreckten

Camera, die einen Plattenstreifen enthalt, zu placiteii und
Serie-Aufnahmen damit zu machen, wenn die Löcher
des beweglichen, die Exposition bewirkenden Metallstreifans

nicht gl eichp, sondern allmählich steigendeAb-
stände bekommen, so dnss beim Vorschieben die folgenden
Oeffnungen mit der ObjcctivöfTiiung immer einen Moment
später zur Deckung gelangen.

Zwei Objective, n e b en e i n a n d e r in Augen-
distanz befestigt, ergeben bei gleichen Abstän-
den der c 0 r r e s p 0 n d i r e n d e n Löcher b t e r e o s k o

-

pische Aufnahmen. Längere Exposition, sowie gänzliche

Eröffnung des Objective zur Aufnahme bei Blitzpulvererleuch*

tung ist bei dem Apparat ebenfalls vorgesehen.
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Doch genug f^r jetzt! Ich schliesse diese Mifthellungen in

der UebetMugung, dass der in der photographischen Teelinik

nie rastende Fortsehritt auch in dem hier behandelten Gebiet

bald wieder weithToHe Neneruncren irp^irncht haben wird. Ich

werde mich derselben mit meinen Fachgenossen freuen und
gewiss doppelt freuen, wenn ich die TIeberzeugung gewinne,

durch die vorliegenden Zeilen zur Keifung derselben etwas

mit beigetragen zu haben.

Anwendiing der farbempfludliohen Gelatlne-
£mDlsioii8-Platteii«

Von Yiotor Angerer in Wien.

Als mir vor einigen Jahren die ersten Proben einer farb-

empfindlichen Emnlsions-Platte zugekommen, so hatte icli

keine BaBt und Ruh mich mit dieser Methode rertraut zu
machen, da der hohe Werth dieser Errungenschaft mir ein-

leuchtete.

Die erhaltenen Probe -Plättchen zeigten in Betreff der
Farbenempfindlichkeit eine günstige Wirkung, allein das er-

haltene Negativ Hess in teehiii^eher Beziehung so Manches zu

"Wünschen übrig; es war verschleiert und die Emulsion war zu

unempfindlich. Die Behandlung der Platte vor dem Entwickeln
mit sehr verdünnter Essigsäure behob wohl den Schleier, allein

da für jede Platte eine solche LSsung frisch zuhereitet werden
musste und in der Empfindlichkeit keine Steigerung zu er-

reichen war, so war ich selbst angewiesen, einige Versuche
mittels der vom Herrn Professor Eder empfohlenen Farbstoffe

vorzunehmen. Da eolcho Versuche nur bei konstanter Licht-

quelle verlässlieh sind, so benutzte ich zu den Proben 7wei

elektrische Bogenlampen und prüfte jeden einzelnen Farbstoff

für sich.

Das Ergebniss war, dass die Farbstoffe, welche das Eoth
am besten gegeben haben, die Empfindlichkeit der Emulsion
am meisten alterirten, dagegen die für gelbwirkenden diese

unverändert Hessen. Ich versuchte in verschiedenen Mischungs-
verhältnissen die Farbstoffe der Emulsion beizufügen und fand,

dass in Gegenwart eines rothempfindlich mrichondoii Farbstoffes,

wenn nur-h nur im geringsten Maasse, die Empfindlichkeit der
Emulsiüü bedeutend abnahm.

Was nützt mir eine bis in das Roth wirksame Platte,

wenn ich in das Unendliche belichten muss? Im Allgemeinen

13*
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ist doch die Arbeit des Aufhellens mittel? Tiotoiiehe leicht

erreichVinr und da bei Gemälden in seltensten Fallen das Roth
vorher! seilend anzutreffen; so wird man mit der erzielten gelb-

empfindlichen Platte Qud der richtigen Geibtafel in den meisten

Fällen auskommen.
loh begnügte mieh also mit der gesteigerten Gelbempfind*

lichkeit, da nebst dieser mit richtiger Anwendung eines gelben

Strahlenfilters die in den meisten Fällen höchst wichtige

Bolle spielenden Tinten des Bian nnd Violett riohtiger über-

setzt werden.

Die Herstellung der farbempfindlichen I'liittfn i?! am ver-

lässlichsten und einfachsten, wenn man der Kmiilsi n j^leich

den Farbstolf zugiebt, selbstverständlich muss die hierzu ver-

wendete Emulsion vollkommen schleierfrei sein. loh habe mit

farbempfittdliohen Platten, welche über ein Jahr alt waren,
tadellose fiesultate 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 nnd farbigen Objeeten

überhaupt von Architeeturen und Landsehnften werden mit

Beniitzun<^ der Gelbtafel, hingegen Porträts und Kunst-Indnstrie-

Objecte grösstenlhoils ohne die Gelbscheibe vorgenommen.
Dass das erzielte Product einer unter allen Verhältnissen

richtig behandelten farbempfindlichen Platte der gewöhnlichen
überlegen, ist durch tausendfache Falle erwiesen und nach
meiner Erfahrung diese nicht nur bei Verwendung für die

Eeproduction von buntfarbigen Objeeten, sondern fiir jedwelche

photo«]rraphisehe Abnahme mit irrösstem Vorth oil zn benutzen.

Die B<4iandlung der orthochromatischen Emuisions-Platte

hl ^elu einfach und sicher, da man bei der Entwicklung blos

darauf zu a< hten hat, dass die Platte bis zu ihrer Vollendung
nur dem rothen Lichte ausgesetzt wird. Zur Bekräftigung

meiner Ausführungen erwähne ich, dass eine bedeutende An-
zahl von Faohgenossen sich meiner orthochromatischen Platten

bedient und höchst gleichmässige und zufriedenstellende Be-
sultate erzielten.

Bas Wesen der Zurlehtung.

Von G. Fritz, techn. Inspector der k. k. Hof- und
Staatsdruckerei in Wien.

*

In den graphischen Vervielf&ltigungsmethoden, welche
mittelst Bruck errolgen, unterscheiden wir drei Haup^ruppen^
Diese sind:
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1. Der Druck aus der Tiefe der Platte, der eogenaimte

2. der I>tuck vom dachen oder tiefgravirteu Stein, dem
sieh im Prinzipe der Druckteehnik der Lichtdruck au-
schliesst und

3. der Druck von Uocbplatten, welcher mittelst der Buch-
«jnickerpresse bewerltBtelligt wird.

Jede dieser Methoden hat eine ^undverBohledene, eigene

aasgebildete Technik, welche beim Kupferdruck ihren haupt-
sächlichsten Aufidrn 1.- im „Wischen", beim Rtoin- und Licht-

druck in der "Rehandliinj!: und Präpfirntion der Platten findet.

Bei dem Druck von Kochplatten ist die Zurichtung für ein

gutes Gelingen massgebend und liegt in derselben das künst-

lerische Moment.
Wir müssen etwas weiter ausholen, um das Wesen und

die Gmndzüge der Znrichtung n&her zu
.
besprochen. Jeder

einfaehe Schriftsatz braucht einen gewissen Grad von Zu-
richtung» sobald auf gut leserlichen tadellosen Druck refleotirt

wird; dieselbe steigert sich, wenn in einem Satze mehrere
Schriftirnttungen, kräftigere oder zartere, grössere oder kleinere

enthalten sind. Eine fette Zeile, z. B. . ( inL:r';r.h!nssen von
zarter Schritt, wird, wenn sie demselben Druck unterworfen

wird, unausgednirkt und grau aussehen. Um dieselbe nun
vollgedeckt und klar erscheinen zu lassen, muss sie einen

stärkeren Druck erhalten, d. h. es wird «ntweder unter die

Zeile oder genau auf der Stelle des Druokeylinders, auf welcher

sie xum Abdruck gelangt, ein entsprechend starker Papier-

streifen unterlegt werden mUssen. Dies ist die einfachste Art
von Zurichtnn.s:.

Bei einer Hochplntto welche ein Bild vorstellt, sei es

ein Holzschnitt, eine Photo- oder Autotypie, wird die Zu-
rirhtiing am complicirtesten und hängt von dprselben der

allgemeine Ausdruck . der Illustration, deren gute oder

schlechte Perspective und Plastik, deren Tonreiohthum und
deren mehr oder minder grosse Klarheit und Prägnanz wesent-

lich ab. Hierbei spielen selbstverständlich aueh Farbe und
Papier eine bestimmende Rolle; doch sollen hier nur die

Grundprinzipien dieser Materiaie und ihr £influs8 auf die Zu-
xichtung im Allgemeinen berührt werden.

Es ist ein merkwürdiges Charakteristikum der Buchdrucker-
presse, dass alle zarten Partien im Drucke zu stark erscheinen,

die tieteren Töne dagegen nicht mit ihrer vollen Kraft zur

Wirkung kommen, obwohl die Oberfl&olie der Platte in den
maisten Fillen Tollkommen egal ist. Dies tritt bei Terschie*
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denen Papieren mehr oder weniger hervor. Weiches, gut-

satinirteB Kupferdruek- oder Lithographienapier erfordert nicht

80 viel Kraftanwendnng beim Draek als geleimtes Sohreib-
papier, unter diesen giebt es wieder versohiedene H&rtegrade

;

rauheres Papier erfordert mehr Farbe und Reiner Härte nach
mehr Kraft für den Pruck. Satinirtes Schreibpapier
lässt weniger Farbe anwenden, wie ebenso satinirtes un-
geleirates Papier, weil die Aufsaugungsfähigkpit demselben ge-

ringer ist, die Farbe erscheint daher auf ei&terem nicht so

gut gedeckt, wie auf letzterem, was zur Folge hat, dass sich

die vollen Töne von den lichteren nicht so gut abheben,

dunkle Mitteitdne oft mit den Tiefen gleiokwerthig kommen,
daber eine gewisse Tonarmutb bei soleben lUnstrationen sich

geltend macht. Sie erseheinen flach, kraftlos und ohne Per-
spective.

Chinesisches Papier ist ausnehmend weich und besitzt

die grösste Anfsaiigungsfahigkeit. besonders wenn es vor dem
Druck sehr niiissig gefeuchtet und gut satinirt wurde.

Alle diese Umstände verlangen bei der Zurichtung ent-

sprechende Kücksiehtnahme, da ein hartes Papier eine kräf-

tigere Zarichtung bedingt, als ein weiehes, wobei noch zu be*
merken ist, dass audi das Bipier seiner Dicke nach Einflnss

nimmt. Auf dickem Papiere kommt die Zurichtung nie so

sur Geltung, wie auf sehwachem.
Unter dem Begriffe ..Zurichtung" versteht der Buchdrucker

einen Schriftsatz oder eine Illustration so zu drucken, dass alle

lichteren Töne oder Stellen in der erforderlichen Zartheit, alle

dunklen Töne oder vutlen Tiefen in ihrer ganzen Kraft heraus-

kommen. Wird ein Holzschnitt, eine Photo- oder Autotjpio

ohne oder mit ungenügender Zarichtung gedruckt, so wird
das Bild undeutlieh, unklar, ohne Perspective und Plastik

sein, alle zarten Töne w&rden zu siark, alle kräftigen su
schwach wirkend erscheinen. Würde man den Druck so Ter-

stärken , dass alle dunklen Töne in ihrer vollen Wirkung
herauskommen, dann würcltii dip zarten Töne zu dick sein

und der Zweck, ein gutes wirkungsvolles Bild zu erhalten,

wäre auch nicht erreicht, ganz abgesehen davon, dass der

Stock oder die Platte nach wenigen hundert Abdrücken in

ihren feinen Partien ruinirt w&re. Dies wird dadurch Ter-

hlndert, dass die Töne je nach ihrer Stufe mehr oder weniger
stark unterlegt werden. Die Zurichtung giebt daher dem
fiilde nicht nur den richtigeil Ausdruck, sondern sie ermög*
liebt nnch grosse A i fingen von einer Platte ohne wesentliohe

Abnutzung deraeiben 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 Egalisiren des Stockes oder der Platte von
unten, welches darin besteht, dass alle Unebenheiten
des Holzblockes ausgeglichen und die dunklen Par-
tien im Allgemeinen von unten unterlegt werden

;

1 2 3 4 8 2 1

2

i

nach diesen beiden Manipulationen muss man sich

überzeugen, dass der Stock gut auf dem Fundamente
aufliegt und nichtan 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

I
vrie das Schema Fig. 10 zeigt.

I

I
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Nach diesen hrliematipchen DarsteUmiiren halben wir es

allerdings mit nur vier Tönen zu thnn, während in der Wirk-
lichkeit bei den meisten Phototypien mehr vorkommen.

Ztin&ßhst ist ans Fig. 1 a za ersahen, dsss sieh der Dureli*

sohnitt der Zurichtung stufenförmig, mit senkreeht aibfalleadeii

Kanten aufbaut, da wir es bei abgegrenzten Tdnen mit scharf

abgeschnitteneu Unterlagen zu thun haben.

Fig. 2 a zeigt die Linie mit abgerundeten Kanten, welche

dadurch entsteht, weil die Töne ineinander Innfpn. dnher die

Ränder der Zurichtung abgeschabt sein müssen, soii die sanft-

verlanfendo Ton-Wirkung erreicht werden.

Im Speciellen besteht die Herstellung der Zurichtung

darin, dass von der betreffenden Illustration auf der Hand*
presse vier bis fnnf md^lichst reine Abzüge, anf mässi^
starkem Papiere, je mich Erforderniss der Töne, selbst auf
verschieden starken Papieren, gemacht werden.

Davon dient ein Abzu^ anf schwächer^ni Papier, welchen
wir mit Blatt 1 bezeichnen wollen, als drundlago aus dem
nur die zartesten Ausgange herausgeschnitten res}>. geschabt

weiden. Am Blatte 2 werden diese und die lichtesten Töne
ganz entfernt, die etwa von licht in dunkel verlaufenden

Töne wieder gesehabt. Am Blatte 3 wird man die vorher-

gehenden nnd die sieh diesen anreihende Tonstufe heraus-

nehmen, am Blatte 4 eine eventuell noch vorhandene Tonstufe,

von Blatt 6 werden die tiefsten Stellen ausgeschnitten und auf

Blatt 1 jrenau aufgeklebt. Nun werden die verschiedenen,

bereits ausgeschnittenen Blätter, ebenfalls auf Blatt 1 mit

Gummi arabicum oder feinem Kleister, selbstverständlich sehr

genan, befestigt, das ^anze Relief schwach eingepresst, trocknen

gelassen und die Zurichtung ist fiir den Druck verwendbar.

In dieser Form bildet dieselbe, je nach dem Ton-Oharakter
ein jäh oder sanft abfallendes Belief, welches nun, wenn es

am Druckcylinder genau auf die richtige Stelle geklebt wird,

so wirkt, dass die verschiedenen Töne, je nach ihrer Stärke

mehr oder wcnii^er Druck erhalten.

Dabei ist zu bemerken, dass die Zuriehtung linearer oder

Federzeichnuniien, in der Regel selbst bei sehr irrosser Fein-

heit der Striche, die wenigsten Schwierigkeiten verursacht.

Man hat es hier mit einer einfacheren Zurichtung zu thun,

da derlei Illustrationen nicht sehr tonreich sind und meist

scharf abgegrenzte Töne enthalten. Einer besonderen Sorg-

falt bedürfen jedoch die Ausgänge, wie man auch besorgt sein

mnss, eine gute Perspective herauszubringen. Es ist nun
Sache des Dnickers, seine Zurichtung so herzustellen, das«
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alle fStriehe und Lini^^n in ihrer richtigen Kraft imrl Stärke

und auch nicht ausfierissen kommen. Beide Umstände wiirdeu

dem Bilde ein unreines, unruhiges Aussehen geben.

Am öftersten bemerkt man bei Reproduktionen nach
Federzeiehnungeii eine schlechte Perspective, was in den

meisten Fällen seinen Grund darin haben mag, dass der

Zeichner den Hintergrund in etwas liohterem Tone, die Stri<^e

jedoch nicht feiner hält, wie die der vorderen Partien. Hier-

durch erscheint die Zeiohnnng selbst wohl in gutem perapeo*

tiven Aussehen, da aber in der Reproduotion die lichten und
dunklen Striche gleich stark kommen und der Drucker nur

eine Farbe zur Wiedergabe anwenden kaun, 80 kommt dann
der Hintergrund in der Regel zu kräftig.

Diesem lässt sieh wohl etwas abhelfen, wenn die im

Vordergrunde stehenden Partien stärker unterlegt werden, als

dies gerade nothweiidig wäre, aber immerhin bleibt dies nur

ein nothdürftigor Beh»df und hat seine Grenze, über die man
nicht mehr hinauskann.

Die Zurichtung und der Druck von Autotypien ist als am
schwierigsten zu bezeichnen. Die autotypisohe Reproduetion

weiBt gegen den Holzschnitt und jede andere Rcproduetione-

Manier, in ihren Platten nicht nnr einen sehr grossen Ton*
reichthum auf, es sind die Töne meist auch zarter und ge*

schlossener, daher bei Zurichtung und Druck eine subtilere

Behandlung erfolgen muss.

Durch die grosse Treue in der Wiedergabe jedes geringsten

Details einer 3cichniing, eines Gemäldes oder einer photo-

graphischen Aufnahme bei der Phototypie, in seinem wahren
Tonwerthe, 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 nach den-

selben Prinzipien, wie sie in Fig. 9 und 10 ausgedrückt sind,

erfolgt, so ist sie doch difficiler, als mehr Kenntniss für

Zeichnung und TonWirkung, sowie ojno sehr gut durch-

gebildete Technik des Druckers erforderlich ist.

• Die Zartheit der Töne verlangt aber auch die Verwendung
gut satinirten weichen Papieres und sehr, fein geriebener,

leicht zu vertheilender Druckfarbe.

Die Zuricht«Methoden sind mit der Papier- Zurichtung

nicht erschöpft.
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Der russische Photoj^^raph Re ersann ein Verfahren, weiches

beoonders für die von ihm selbst erzengten Olichäs berechnet

war und darin bestand, daes erst die Egalisirung aui dam
Drnok-Oylinder Torgenommeo und sodann dia M^r oder
minder tiefen Tdne mit einer Masse, wakia ans Englisehrotii

nnd Leim zasammengesetzt war, stärker oder sehwaelier belegt

wurden, bis die richtige Wirkung herauskam. Nach He ver-

suchten es auch Andere nach demselben Princip, jedoch mit

anderen Zusammensetzungen irr Masse, die Fapier-Znriehtung

zu umgehen, man scheint jedoch mit allen diesen Methoden
keine besonderen Vortheile erreicht au haben, da sie sich keine

Verbreitung verschaffen konnten.

In neuester Zeit tritt das Bestreben hervor, diese mfih-

same, viele intelleetoelle Fertigkeit nnd einen gewissen Grad
von Kunstverständniss erheischende Arbeit anf mechanisehem
Wege mittelst Lichteinwirkung herzustellen.

Ein solches Verfahren*) wurde von A. Pustet, Buch-
druekereibesitzer in Salzburg, erfunden und von demselben
ehemisch-mechanische Zuriehtnn*? benannt.

Es wäre lebhaft zu wünschen, dfiss diese Zuricht-Methode
sieh einbürgern wolle, da sie nach ihrer Theorie am besten

geeignet ist, dem Bilde den wahrsten nnd richtigsten Ans^
druck zu geben.

Zu den Mden AutotypieB Tafel VI und TII.

Ton Edm. Gaillard in Berlin.^

Bei den älteren nhototypisehen Verfahren ist es Be*
dingung f&r die Herstellnng von Hoehdruckplatten anf photo-

meeiianischem Wege, dass die zu reproducirenden Vorlagen
ans kontrastreichen Zeichnungen bestehen; dieselben müssen
— ohne jf^den gewischten Ton — in gleichmiissi':: tiefschwarzen

Linien oder Punkten auf weissem Papier ausgeführt sein.

Solche Vorlagen sind Federzeichnungen, Kreidezeichnungen
anf Kornpapier, Abdrücke von Lithographien, Holzschnitten,

Kupferstichen und dergl.

Das antotypisohe Verfiihren enndglioht, ebenfalls anf photo-
mechanischem Wege, die Herstellung von Hochdruckplattea
nach denjenigen Vorlagen, welche naeh den älteren Verfahren
nicht ausgeführt werden können, also von solchen Darstellungen

welche Halbtöno enthalten, 7. Ti. Photographien, Gemälde,
Naturgegenstände etc. Jedes autotypische Verfahren beruht

*) Von Hetra Beirietiiiifrtnth O. Volkmet im „Jahrbuch fUr Photo-
gtaphle** von 1S87 «uefUhvUch heechrieben.
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Tafel VI.

Autotypie nach einer Photographie,

in Kornmanier ausgeführt

von Edm. Gaillard in Berlin.

y

Beilage ru E'd^r^ Jahrbuch für Fhotographie 1888.
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Tafd TU,

Autotypie nach einer Photographie,

in Funkt- und Linienmanier ausgeführt

von Edm. Gaillard in Berlin.

Beilage za ^der^e Jahrbuch fllr Photographie 1988.
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darauf» das« die Iblbtdne des zn reproducirenden Gegenstandes
durch Liehhvirkiing in Systeme Ton Linien nnd Punkten um-
geformt werden, welche, je nach ihrer Feinheit oder Breite

und nach ihrer weiteren oder dichteren Lagerung, im Bnchdruck
heller oder dunkler, den Tonworthen des zu Tervielfältigenden

Gegenstandes entsprechend w irken.

Diese Umformung der Ilalbtöne erfolgt durch Anwendung
Ton Schraffuren. Netzen oder kornartigen Gebilden, welche bei

der photographischen Aufnahme oder während des Copirens

m» lüraann^g der Halbtdne, also eine AufJösnng des Bildes

in Punkte oder Ltnim ktmiäsmL
Da die Lichtwirkung auf die einzelnen Partien dos Bildes

je nach der Durchsichtigkeit der entsprec henden Steilen in den
Xe^ativcn etc. eine yorschieden starke ist. so finden bei den
bez. photoicraphischen Manipulationen £i;leichzeitig Unter- und
Ueberbeliehtungen statt, welche, was zur Belebung des Bildes

von grösster Bedeutung ist, die Punkte etc. in verschiedenen

Starken erscheiueu lassen, so dass schliesslich verbreiterte

Punkte zu Linien zusammenrücken. Die weitere Verwendung
dieser photographischen Ergebnisse bis zur Erzeugung der
eigentlichen Druckplatte kann, als bekannt, übergangen werden.

Die Platten zu den beiden, diesem Werke beigefügten auto-

typischen Drucken sind nach einer Cabinetphotographie, einmal

in Kornmanier, sodann in Punkt-^und daraus sich ergebender
Linienmanier hergestellt.

Da die Besteller autotypischer Cliches gewöhnlich Photo-

graphien als Vorlagen liefern, to sei hier noch daraui auf-

mencsam gemacht, dass dieselhen scharf, hell im Licht und
in den Schatten gut durchgearbeitet sein mUssen. Retouchen
lassen sich nur in sehr begrenzter Weise anbringen. Man
beachte, dass Autotypien die zu reproducirenden Objecto mehr
in ihrer allgemeinen malerischen Wirkung, als in ihren Details

wiedergeben, weshalb zur Vervielfältigung soKher Gegen-
stände, bei denen es darauf nnkoninit. dnss die £inzelnheiten

genau zu erkennen sind, z. B. bei Maseiünen, die vorherige

Anfertigung einer Zeichnung und die Clichirung derselben

Termittelst des phototypischen Verfahrens anzurathen ist.

Die neuesten Modifieationeu beim CoUodiondrucke
(Aristotypie).

Von F. W. Gel dm ach er in Frankfurt a. M.

Seitdem ich vor etwa zwei Jahren in verschiedenen Fach-
zeitschriften meine Erfahrungen im Collodion-Copirverfahren
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niedergeleirt.^) halben sich doch noch verschiedene Mängel und
Unsicherheiten herausgestellt, die zu überwinden mein Be-
streben war. denn der Mensch wird niemals fertig und koiiie

Kunst ist vollendet, und es ist meinen Forschungen und haupt-

sächlich meiner täglichen Praxis auch gelungen, im Laufe
der Zelt noch verschiedene Yerbeseerungen in meiner Anstalt

«inzaf&hren, die ich nun hiermit der Oetfentlichkeit übergebe.
Vorzugsweise was die Sicherheit des Yerfahrens anlangt, sind
seitdem wesentliche Fortschritte gemacht worden, so dass man
wohl Fugeu kann, dn?? ein gewissenhafter Copist, verRohen mit

guten Präparaten und l'apieren, auch unbedingt sicher un<l '»hnf^

Anstand arbeiten kann. Ich bin auch heute noch nicht so kühn
zu behaupten, dass die Aristotypie nun endgiltig festgestellt und
unverbesserlich sei, allein so weit ist sie gewiss, dass sie jeder

strebsame Fachmann mit Vortheil und ohne grosse Opfer in

seinem Geschäfte einfuhren kann. Bnrch nachverzeichnete Ver-
besserungen ist auch das ganze Verfahren billiger geworden,
da Fehldrucke zu den Seltenheiten gehören, überhaupt nur
durch üebercopiren vorknmmen können.

Vor allem ist die gnte Qualität de? l^nrvtpapieres nicht

hoch genug anzuschlagen, denn die Baiyis» hiebt bildet die

Grundlage des Bildes, und wenn sie mangelhaft ist, kann auch
aus dem Drucke nichts Vollkommenes werden. Unter anderen
kommen im Handel Papiere vor, die wohl den Vorzug der
Billigkeit haben, die aber fdr unsere Zwecke durchaus zu ver-

werfen sind. Die Farbschicht mus? unbedingt unlöslich sein.

"Wo sie das nicht ist, lösen sich schon beim Üebergiessen mit

Emulsion kleine Thoilehon der Fnrbo auf und bilden dann
auf dem Abdrucke unzählige weisse Pünktchen. In den ver-

schiedenen IJädern und Waschungen wird dann dieser Fehler

noch auffallender, und kommen bei solchen iösliehen, oder

doch nicht hinreichend unlöslich gemachten Papieren noch
andere Störungen vor, wovon die allerempfindliehste diejenige

ist, dass das Collodion das Bestreben hat sich ]osznl<(sen, oder

dass das Bild beim Tonen Sprünge bekommt. Ist man jedoch
seiner Sache mit dem Papiere gewiss, so ist man schon von
Tornherein diesen unangenehmen Fehlern enthoben. Bas
Papier wird in meiner Anstalt, iinehdem es aus der balirik

kümmt,noch einer Präparation unti izu^en, wodurch es unbedingt

unlöslich werden muss, und bieten daher aus meinem Lager ent-

nommenePapiere absolute Gewähr für vollkommeneBrauchbarkeit
Was die Emulsion selbst betrifft, so gelten auch heute

^) i. S. 189.
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noch meine damals publicirten Torsehriffcn, mir habe ich den
Silbergehalt in letzter Zeit noch erhöht, so dass, gpgenüber
der damaligen von zwei ProceQt, meine heutige zwei und ein

halb Procent Kitrat enthält. Die Wirkujjg ist die, dass man
noch saftigere, fast bronzige Tiefen erhält, und dass die Em-
pfindlichkeit bedeutend erhöht wird. Dieses letztere ist dann
aber auch ganz ausserordentlieb , so dass man bei echwaeh
gedeckten Negativen gar nickt unter freiem Himmel copiren

darf, sondern mit einem oder mehreren mattirten Gläsern
decken miiss. Ueberhaupt ist es gut, Collodionpapier nur bei

schwachem Liohfo zu exponiren. In einem gewöhnlichen
Zimmer, die Eahmen in einiger Entfernung voin Fenster schräg
aufgestellt, genügt, um doch ebensoviel Copien fertig zu bringen,

wie mit dem Albumindruck unter freiem Himmel.
Das üebergiessen verlangt einige Erfahrung, da man an

der Consistenz der Emulsion erkennen muss» wie man dabei

zu verfahren hat. Ist die Emulsion dick, so wird der Giess-

Tahmen ziemlich rasch in die senkrechte Lage gebracht, ist

sie diinn, so verbleibt er länger horizontal, muss auch unter

T'üi ständen, mehrmnl? hoch und tief geneigt werden. Beson-
ders geschieht dies hei zweiprocentiger Emulsion, das heilst

also bei solcher, wo auf das Aether-Alkoholgeniiseh zwei Procent

Wolle . kommen, ich ziehe seit Kurzem eine vierprocentige

Emulsion einer dfinneren vor, und lasse dann unter Beachtung
der Streifenvermeidung rasch abfliessen. Nach jedesmaligem
Gebrauch wird die Emulsion verdünnt. Ich gab hierzu ein

gleichtheiliges Gemisch von Aether und Alkohol an, jetzt füge

ich dieser Verdünnung noch zwei, auch z\veieinhalb Procent
Citronsäure zu, da ich gefunden habe, das^ in der Emulsion
enthaltene Citronsäure, bei öfterem Uebergiesscn, an ihrer

Wirkung einbüsst, und dass es von Vortheil ist, ihr bei jedes-

maligem Verdünnen wieder etwas von dieser Säure zuzuführen.

Wiewohl sich die Emulsion wie auch die präparirten

Papiere längere Zeit brauchbar erhalten, so möchte ich doclk

rathen, nicht zu viel Yorrath zu machen, denn mit frischen

Präparaten arbeitet man doch unstreitig sicherer als mit alten.

Das Chlorcollodion , sowio rlns S-lliereollodion halten sich,

jedes für sich, immer gut. i)io zusammengesetzte Emulsion
aber erfährt mit der Zeit Veränderungen, die richtig zu er-

kennen man sciion recht geübt sein muss. wogegen mit jedes-

malig frischer Emulsion und sonst gleichen Bediüguugen man
flott und sicher arbeiten kann. Ich mische nur soviel Emul-
sion als ich zur beabsichtigten Pr&paration benStfaige. Auch
länger gelagerte Collodionpapiere wollen verstanden sein. Be^
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sonders übt die Feuchtigkeit der Luft einen störenden Einfluse.

Setzt man ein altes, feucht gewordenes Papier ohne Weiteres
unter der Matrize dem Lichte an« ?o erhält man flaue, nichts-

sagende AVirlriif'ke. Solches l^apier muss erst in frolindor

Wärme wieder getrocknet werden, und zwar muss es so trockeu

sein, dass es, durch die Luft geschwungen, klingt. Natürlich

lässt sich CoUodion- Emulsion nicht bis zum letzten Tropfen
aufbrauchen, sondern es bleibt Jedesmal ein Best, den man
aber nnbesorgt der späteren neuen Emulsion wieder bei*

fugen kann.

Die nach meiner Yorsehrift frisch bereitete Emulsion oopirt

in saftig warmem Ton, woirogf^n ältere, mehrere Monate alte

blau copirt. Den rofh ro] irten kann n;;iii durch das spätere

Vergolden alle gewünschten Töne geben, die blau co})iii;€n

dagegen bleiben blau, können sogar bei sehr alter Emulsion
bis blauschwarz , dem Kupfers lichteu ähnlich, hergestellt

werden. Diese JSrfahrung 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 Sache enteprechenden Ton verleihen kann. Er wird bei

Reproductionen von Kupferstichen, bei Mondscheinbildern und
dergleichen eine alte Emulsion verwenden, wogegen er bei

solchen, denen ein warmer Ton l»esser steht, eine neue Emul-
sion nehmen wird. Durch Mischung lassen sich selbstver»

ständlich alle möglichen Variationen erreichen.

Noch wollte ich bemerken, dass ein bei grosser Hitse
getrocknetes Papier Tiel schwerer tont, als ein solehee, welches
mit gelinder Wärme behandelt wurde.

Ein grosser Üebelstand, der manchem Aristotypisten viel

Kopfzerbrci'hen gemacht, nämlich das ungleiche Tonen, wird
voUkoninien dadurch beseitigt, dass man dem letzten Wasch-
wasser, sowie dem Tonbad etwas Alkohol zusetzt. Dass
mancher der friihoren CoUodiondrucke neben den {nit getonten

auch noch lothe, weniger getonte Stellen hatte, rührte vom
Uebeigiessen her, denn die Oberfläche eines Papierbogens, sei

er auch noch So straff im Kähmen eingespannt, ist doch nie
so eben wie die Oberfläche einer Glasplatte. In den tieferen

Stellen ist die Ooilodionschicht etwas stärker und braucht des-
halb mehr Zeit vom Tonbade durchdrungen zu werden, als

die hochliogeiulen dünneren Stellen. Durch den AlkohoJzusatz
wird die Schicht aber dem Tonbade gefügiger gemacht, das
heisst, es durchdringt diesell'c besser als ohne diesen Zusatz,

welche Erscheinung schon durch das gleiche Veriialien im
letzten Waschwasser eingeleitet wurde. So geringfägig diese
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Neuerung aut den ersten Blick erscheint, so wichtig ist sie

jedoch für das sichere und gleiohmässige Fortschreiten des

TonproeesBOS.

In meinem früheren gftb ich nur das ursprüngliehe Rhodan*
Tonbad an; inxwischen sind noch andere hinzugetreten, mit
welchen allen man, bei gewissenhaftem Vorgehen, gute Ke-
sultate erzielen kann. Das Rhodanbad hat seitdem viele Wider-
sacher gefunden, aber mit Unrecht, denn es ist ebensogut wie
dip anderen auch, und ich arbeite heute noch abwechselnd
damit, da ich, um das Verhalten der verschiedenen Bäder ver-

gleichen zu können, heute mit dem und morgen mit jenem
tone. Dft wo leeht blaoschwane Tdno begehrt lind, scheint

mir sogar das genannte Bad das aUerpiaetisehste zu sein.

Es wird bereitet aus

:

15 g Rhodau-Ammonium in 600 com Wasser,
1 „ Goldehloridkaliiim „ 1?5

nach vollRtändicror Lösung zusammengesetzt und nach Ver-
schwinden des rothen "Niederschlages öO ccm Alkohol.

Ein zweites Bad ist folgendes;

20 g Rhodan-Ammonium in 900 ccm Wasser,

1 „ Fizimatron » 100 „

SQsammengefftgt und auf 100 com dieser Lösung 6 com einer

einprocentigen (roIdchloridlQsnng, sowie 4 ccm Alkohol.

Für saftig warme Töne ist nachstehendes Bad vortheilhaft

au verwenden:
1500 ceni Wasser, 30 g essigsaures Natron, 10 g Borax,

7ö com Alkohol, femer
IbOO ccm Wasser, 1 g Goldehlorid.

Gleiche Theile beider Lösungen können eine Stunde nach
dem Zusammensetzen gebraucht werden.

Mit jedem dieser Bäder kann man Variationen in der
Wirkung erzielen, indem man das Verhältniss der einen zur
anderen Lösung abändert und zwar der Art, dass man zur
Erreichung kalter Töne d-is Quantum der Goldlösung, und für

warme Töne dasjenige Sfilzlösnii'r vermehrt.

Das I'^ixin-n ist bei dreiprocentiger Natronlösung in zehn
Minuten ab;j:i'maeht und auswässern lassen sieh Aristotypien

unendlich viel leichter als Aibumindrucke. Bei fortwährender

rüttelnder Bewegung der Schale und steter Wassererneuerung
kann man schon nach einer Tiertel Stunde mit gutem Gewissen
aufziehen. Bei der üblichen Ausw&sserung in stillstehenden

Schalen, mit Wasser-Zu- und Abflnss, genügen drei Stunden
voll kommen. Längeres Wässern schadet den Bildern mehr als

es ihnen nützt.
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l>ie lietouehe ist beim rollodiondrncke am Negativ, nieht

aber am Positiv auszuführen, in Fällen jedoch, wo unbedingt

Positiv-Betooehe nothwendig wird, kann man diese mit weichem
Blei, oder mit reiner Tnsohe bewirken.

Ghinz anffallend gehoben wird das Aussehen der fertigen

Arietotypien durch das Uebergiessen oder Ueberstreichen mit
Brillantwasser. Ein leichter Hauch, der über den Tiefen ge-

lagert, verschwindet momentan und d<^r Rpiobthum der Ton-
abstulungen vermehrt sich in hohem Grade. jMan kann, wenn
man die Anwendung von Briilantwasser gewohnt ist. nicht

mehr davon lassen, und unlasirte Drucke neben den lasirten

nicht mehr sehen. Seihet aueh bei heisssatinirten Bildern übt

dieser wasserhelle Laek, der sofort trocknet, eine überaus

günstige Wirkung.
(Brillantwasser ist ausserdem ein anerkannt vorzüglicher

Betouchirlack für Oelatineplatten.)

Die ansfuhrliehe Beschreibung meines Verfahrens findet

• sich in „Photogr. Correspondenz No. 302"', „Dentsohe Photo-

graphen-Zeitung 4n und 46 vom Jahre 1885", „Piioiogr. Mit-

theilungen 311 und oi2", sowie im „Deutsehen Photographen-
Ealender von 1886^

Das Finakoskop und seine YerTveiiduniir zur Herstellung
von photographischen Yergrösseruugeu.

Von R. Gunz in Zürich.

Die unter dem Namen „Pinakoskop" von uns erzeugte

wesentlich verbesserte Form des Skioptikons eignet sieh nicht

nur zu Projectionszwecken, sondern es ist auch in Verbindung
mit dem sehr erapfindliehen Bromsilbergelatinepapier ein sehr

geeignetes Hilfsmittel zur Herstellung vergrösserter Bilder nach
kleinen Negativen.

Das Pinakoskop wird mittels Petroleumlioht beleuchtet.

Der Apparat zeichnet sich, wie bereits Herr Dr. Stein^) her-

vorhob, durch seine vortreiSliche Luftzugsvorrichtung aus.

Die Luft tritt in den Apparat (Fig. 1 1) bei den Pfeilen pp
ein und bei p'p' aus. Durch diese Luftzugsvorriehtung wird

ein fortwährendes Kühlen des Lampengehäusr> ,1 erzielt. Die
\m Tnn'^rn enthnlt^ne T.anipe ist in Fig. 12 abgebildet. Die-

selbe bestellt auä einem viereckigen Kasten, in dem das

1} Dr 8. Th. St«iii| dto optische Froj«ottonikiuitt. W. Knapp ia
BaU« a, 1887, S. 11.
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Petroleum dueii eine reehtwiBklig gebogene Bdhre eingegosseiL

wird. Vor der Lampe befindet sieb eine Glaeeelieibe ans Hart-
glas, welche eine Erwärmung der Condeusator- Linsen ver-

hindert. Will man das Bild scharf einstellen, so geschieht

dies mittels der Schrauben ab. 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 das Pinakoskop zu photographischen Yergrösserungen

benntit werden, so mnm aliee seitliek aas dem Apparate tre«

tende lerstreute Lampenlieht (welches für Projeottonen ganx
nnBohädlich ist) sorgfiUtig ansgeeoblossen werden; das Brom*

7i9. 14.

ailberpapier würde sonst darunter leiden und versehleierte 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 c cl ist getrennt abzuheben und wird erst

hei der Yornahme der Exposition aufgesetzt. An beidien Seiten

des Kastens sind lichtdichte Schieber (e, Flg. 14) angebracht»

damit das Einsetzen des Negativs nnd Einstellen des Bildes

beqnem geschehen kann.

Am hinteren Theil des Mantels ist aber zum Entweichen

der Luft eine Oeffnung angebracht, welche durchaus nichts

schadet; unten eine Doppelthüre, welche während der Ex-

position geschlossen wird. Es ist somit genügend dafür ge-
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sorgt, das» die Ltifteirculation in keiner Weise unterbrocheii wird.

Ich habe den Apparat während einer halben Stunde ganz
geschlossen brennen

lassen, ohne dabei einen

Haehtheil so beob«
aohton; einzig der
obere Theil des Man-
tels erhitzt sich, was
aber durchan? koineBe-

deutung hat und fast

gänzlich verh i 1 1 d o rt wer-

den iiann, wenn mau
denselben nach demEx-
pODiren abhebt oder die

Flamme etwas tiefer

dreht.

Das Pinakoskop eig-

net «ich. wie erwähnt,

sehr gut zu Vergiösse-

ru Ilgen auf Rastman-
schen! Bromsilbergela-

tinepapier. Einegluck-
liohe BrgSnznng ist

dessen Vergrössernngs-

staffelei, auf welche das

empfindliehePapier auf-

gespannt wird Das
Holzgeste [ 1 e üa i F

i

ü: . 15)

trägt das verstelibare

Brett 6, auf welches zu-

nächst weisses Papier TIff. 16.

Fig. 16. 14*
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koiiiiüi, um daiijit das vergrössorte Bild scharf einstellen zu
können. Oben befindet sich ein Kasten cc, welcher mit dem
Deekel d dicht yerschloflien werden kunn (Fig. 16). Im Innern
ist eine Rolle e enthalten, um welche dM BremsilberfMipier

aufgerollt ist. Vor der Belichtung rollt man ein entsprechende»
Stück Papier ab, schliesst den Deckel und echfttit somit den
Best desselben vor Liehtwirkung.

Die belichteten Vergrösserungspapiere werden in der be-
kannten Weise mit Eisenoxalat hervorgerufen

.

Die Expositionszeit für eine vielfache Vergrösseruug nach
einem Eartennegativ von mittlerer Dichtigkeit beträgt ungefähr
60—90 Sekunden, woraus tn ersehen ist, dass der Apparat
auch mit Bezng auf Helligkeit seinen Zweck in beMedigendster
Weise erfhllt.

Bemerkonjen Uber die Herstelhnig nnd das Xroekaen
von Brom&ilbergelatineplatten«

Von L. Beütski in Nordhansen.

Wer sich mit Herstellnng von Bromsilber^elatlneplatken

beschäftigt, sei es, dass er sie nnr fär den eigenen Bedarf
oder fabrikmässig herstellt, wird wissen, dass die letzte Ope-
ration, das Trocknen der Platten, obwohl scheinbar die leichteste,

doch nicht immer so normal verläuft ^vie mnn wohl frlaubon

sollte lind wimscht, sondern dass ^Pindo iiierbei. trotz alJer

angewandten Vorsieht, Fehler vorkommen , welche die ganze
frühere Arbeit in irage stellen.

Vorausgesetzt, dass ein trockenes von aussen heizbaies

Zimmer mit guter Ventilation znm Trocknen der Platten vor-

handen ist, entstehen doch selbst bei sehr gleichmissiger
Temperatur dann und wann die wohl allen Praktikern be-

kannten entsetzlichen Trockenränder, welche, auf der unbelich-

teten Platte vollständig unsichtbar, sich bei der Entwickelung
im Negative zeigen und im Stan<b^ sind, sonst schöne Auf-
nahmen zu verderben. Nur diesen einen Fehler will ich hier

besprechen; er tritt bisweilen auf, nachdem sich lange keine

Spur davon gezeigt hat, scheinbar ohne alle Ursache und ver-

schwindet ebenso wieder, ohne dass beim Arbeiten irgend
etwas verändert worden ist. Diese Bänder bilden sich beim
Trocknen hochempfindlirhor Platten viel leichter und markirter
als bei weniger empfindliehen, so dass Burton einmal sagt;

„das Troelsnen hochempfindlicher Schichten ist, besonders bei

veränderlichem Wetter, ein wahres Kunststück."
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Die zuerst getrockneten Stellen der Platte sehen, wenn
dieser Fehler vorhanden ist, ein schwächeres Bild, welches

sich mehr oder wenijrer ?chnrf nbirronzt von fiom auf den zu-

letzt getrockneten Theiien betindiichen intensiYerem Bilde; die

Grenzlinie befindet sich manchmal ganz am Bande, wo sie

wenig oder nichts schadet, manchmal aber geht sie bis tief

in das Innere der FJftche nnd verdirbt dimn fast immer das
Kegaüv. Platten mit weit Mneingehenden Troekenrindem
sind natQrlich nnbranohlmr und mOesen eämmtlioh wieder
abgewaschen werden, ein sehr unangenehmer und thenrer Spass
für den armen Fabrikanten, der noch nioht einmal die Gewiss-

heit iiat, ob die nächste Präparntion izni au^^;\llea wird oder

ob die schreckliciien Ränder wiederkehren werden.

Wenn die mit Emulsion begossenen und erstarrten Platten

zum Trocknen aufgestellt eind und sie trocknen von Anfang
bis xn Ende ohne irgendwelche Störung oder ünterbrechnng
fort, 80 entstehen niemals Ri&Dder, gleichviel ob die Temperatur
12, Id oder 20^ beträgt; nur in der Empflndliohkeit sind sie

dann etwas verschieden, indem die langsamer getrockneten

Platten meist etwa«? empfind!i<^ber sind als dio bei höherer

Temperatur und schneller j^etroekn^ton. Es kommt also darauf

an, das Trocknen so zu leiten, dass von Anfang bis Ende
keine Stockung eintritt, denn dort wo das Trocknen
der Platte auf Zeit unterbrochen wird oder plötzlich
langsamer oder schneller geht, entsteht jedesmal
ein Rand, welcher sich im Bilde dentlich markirt.

Diese Beobachtung macht man bald, wenn sich z. B.

morgens noch fenohte Stellen an den Platten vorfinden und
man r^uf« Nene den Ofen heizt, so dass die letzten Stellen

bei merklich höherer Temperntur und schneller tro4:Tien.

Diese stellen sind dann im Hilde ziemlich scharf abgegienzt

und meist verschleiert. Man darf also in einem solchen Falle

im Trockenraum e nichts ändern und muss, sollte es auch noch
einen ganien Tag danem, geduldig warten, bis die letzten

naseen Fleckehen Tersehwanden sind. Diese Ursache wäre
also leicht zn Termeiden; aber oft reichen yiel geringfügigere

Dinge hin, um ebenfalls die bösen Ränder zu erzeugen. Ein
Beispiel wird das klar machen: M^in Prnparationslokal ist

durch eine Thür vom Trockenriinnie L'-etiT'nnt ; wiihrend des

Begiessens der Platten steht die Thür auf und die erstan-tea

Platten wurden sonst, nachdem sie anf Böcke gestellt waren,

nach und nach in den Trockenraum getragen und doil

sofort EQm Trocknen hingestellt Die znerst hingestellten

Platten waren also schon wesentlich getrocknet, wenn die
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letzten erst hingestellt wurden. Die letzten PIntton wurden
meistens mit, während die frühpr hingestellten manchmal mehr
oder weniger mit Rändern versehen waren und zwar stellte

Bich heraus, daes dieselben jedeBmal an der Stelle auftraten,

wo sich die Grenze zwischen den nassen und trockenen Stellen

KU der Zeit befand ah die Ftftparation beendet and die

Zwisehentliur geseblossen wurde.
Dies Factum ftthrte zu dem Versuche sämmtliehe an dem-

selben Tage begossene Platten im erstarrten Zuetande feucht
zu erhalten und dann mit einem Male zum Trocknen
aufzustellen, so dasp df^sselbe nn aihni rj;itt*m m 5?leichcr

Zeit beginnen und ohne weitere Störung enden konnte. Der
Versuch wurde öfter wiederholt und gelang so gut, dass es

nun immer so gemacht wurde und das Bänderübel radikal

geheilt zn iein fiehien.

Da kam eines schdaen Sommemaehmittags, als die prii-

parirten Platten bereits einige Zeit im Txo(äenzimmer sidi

selbst überlassen waren, ein sobweres Oewitter, welebes zwOlf
Stunden nnhielt.

Am anderen Tage war noch keine Platte trocken und als

sie Kachmittags also nach länsrer als 24 Stunden, doch endlich

geti'ocknet waren und probiit wurden, waren die gefürehtoten

Känder wieder da und gegen 500 Platten zum Abkratzen reif.

Per Vorgang war klar: beim Hinstellen der Platten zum
Trocknen war es ziemlieb warm nnd die Lnft raittelfenebt;

als das Gewitter mit wolkenbnichartigem Bogen losbi-ach,

wurde die Temperatnr sehr bedeutend niedriger und die Luft
mit Feuchtigkeit gesättigt, fo dase das Trocknen der Platten

fast plötzlich aufgehalten wurde. Die Eänderbildung war also

eine Folge des aussergewohnlichen Naturereignisses und man
tröstete sich damit, dass das ein Ausnahmefall sei, der auch
noch vielen Anderen Schaden zufüge. Die Arbeit wurde fort-

gesetzt nnd es scbien nnn Alles wied<är in Ordnung zn sein,

denn die Platten gelangen sehr gut. Da trat naeb lang an-

haltendem veränderlichen Wetter, sehr schönes beständiges

Wetter mit Ostwind ein. Ich hatte die Plattenränder beinahe
Teri?e??en — da mit einem Male wieder "Riinrler beim Platten-

probirenl Alle Nachfoi-schungen ob irgend etwas versehen

worden sei, waren erfolglos; den anderen Tag Präparation

\ind Trocknung mit ganz besonderer Aufmerksamkeit auf

Temperatur und Ventilation und — wieder Bänder beim

Probiren I

Der Leser kann sieh die Verlegenbeit nnd Nofh w<Al
katim riobtig Torstellen, in welober man sieb nnter soleben

üigiiizea by LiüOglc
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Umständen befindet. Aber Noth lehrt beten oder besser nach-
denken und erfinden und so war es auch hier> Mein alleiniger

Gedanke in dieser trauiiixen Zeit bei Tag und Nacht waren
nnr die Trockenränder und hauptsächlich deren Ursache in

den letzten Faliea aufzufinden.

Ein zu Rath gezoseneB Eiinkerfues^scbes oder Lambieeht-
sches Hygrometer Tzu beziehen Tom Mechaniker Lambrecht in

Göttingen) zeigte eine ungewöhnliche Trockenheit der Lift an,

nur 20% relativen Feuchtigkeitsgehalt, d. h also, die Lnft
enthielt nur ^ so yiel an Wasserdampf als sie bei der jewei*

Ilgen Temperatur enthalten konnte.

Knn war die Sache klar und die Ursache gefunden.

Wenn in dem gut ventilirten Troekenraume, dessen Luft nicht

viel Dtehr Feuchtigkeit entliielt als die Aussenluft, also auch
sehr troekene, die fenehten Gelatioeplatten in Menge »af-

geetellt wurden, so trockneten dieselben Anfangs sehr sohnell,

bis sieh durch die Verdunstung von der grossen FHirhe einiger

hundert Platten die Ltift bede utend mit Wasserdampf beladen
hatfo; in dieser nun sehr liedeutend feuchteren Luft niushte

natürlich das Trocknen viel langsamer vor sich gehen als zu
Anfang und die Folsrp davon waren ränderige Platten.

Seitdem wird vor Aufstellnng der feuchten Platten die

Luft meines Trockenraumes mit Thermometer und Hygrometer
geprüft und die Platten erst hingestellt» wenn die Temperatur
anf 16 bis höchstens 20^ R. and der Fenchtigheltsgehalt

der Lnft auf mindestens 60% gelnacht worden ist. Das
Letztere, die Vennehmng der Loftfeuchtigkeitt geschieht durch
Aufhängen von nassen Tüchern, Hinstellen von Wasfor auf

den Ofen, Einblasung von W;\F?crdnmpf und dergl., je nach
der Lokalität und Einrichtung derselben. Die relative I/nft-

feuchtigkeit darf bis zu 80% steigen, denn ein lan^^sau irres

Trocknen zu Anfang schadet nicht das Geringste, die Venti-

lation regelt nachher Alles Ton selbst und entführt die sn
grosse Ueoge Ton Waseerdampf.

Es ist wohl selbstverständli h, dass hierbei die Lokalit&t

und Sigenthümliehkeit der Trookenrfinme eine grosse Bolle

spielen, so dass z. 6. in sehr geräumigen Lokalen oder in

solchen, welche mit sehr kräftiget Ventilation verpohon sind,

die Hygrometerbeobaehtungen weni^^or nöthig sein mögen; ich

halte sie aber doch immerhin fur sehr wichtig, denn so wie

ich bcitdem keine räuderigen Platten mehr bekommen habe,

also von einer sehr grossen Sorge und Tiden Yerlnsten und
Terlegenheiten befreit worden bin, so glanbe ich fest, dass

ich dnreh diese Mittheünng Vielen einen Dienst erweise und
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Oberhaupt mehr Klarheit in diese schpinbar so leichte, aber

dennocli oft recht schwierige Sache gebracht habe.

Es erkl ;nt sich nach Vorstohendpm leicht, warum die

Troekenränder nur zn Zeiten auftraten htkI (iann von selbst

bei unveränderter Arbeitsweise wiodor ausbleiben. Der Haupt-
grund war der oft sehr verschiedene Feuchtigkeitsgehalt der

Luft bei scheinbar gleichem Wetter.

iS| Abgesehen von der nach meinen Erfahrungen bedeutenden
Wichtigkeit eines Hygrometers beim Trocknen der Platten

wQrde ich die Anschaffung eines solchen nur etwa 12 Mk.
kostenden Instrumentes auch noch deshalb empfehlen, weil mit

Hilfe desselben zngloioh mit Barometer nnd Windrichtung recht

br«.iichbare Wettervorhersagunfrcn iromaebt werdpri können,

wenn man erst die nötbige Erfahrung darin hat, welche maa
sich leicht und schnell erwirbt.

Die Feinde des Uoiaseliuittes.

Von C. Dittmarsch, Bedacteur der östemichisch-ungarischen
Bnchdrncker-Ztttnng.

Holzschnitt (Xylographie) nennt man bekanntlieh die

Kunst Figuren oder Bilder (Illustrationen) in eine glatte Holz-

platte zu schneiden, auf welcher die Zeichnung erhaben znm
Brock dmreh die Buchdrnck-Presse gelangt.

Dieser Drock von Holztafeln ist weit älter als die Bach*
dnickerknnst, er wurde von den Chinesen schon vor ca.

2000 Jahren geübt. Es ist ausser Zweifel, dass die Erfindung,

nriit bewpglichcn Lotforn zu setzen und zu drucken, aus diesem

Holztafeldruck hervorging. Die altpn Meister schnitten nur
mit Mepsern auf sogenanntes Langholz (Ahorn, Birnbaum etc.),

erst der Engländer Bewick führte um 1820— 30 das Hirn-

holz ein und verwandte dazu das vortreffliche Bnxbanmholz.

Er bediente sich auch nicht mehr der Messer, sondern des

Stichels nnd da dae Langholz seit mehr als 60 Jahren ganz
ansser Gebränch in der Xylographie gekommen ist, so ist

anch die Bezetchnnng Holzschnitt veraltet nnd sollte richtiger

Holzstif'li heissen.

Wir beab«iehti!rnn keine Geschichte dieser Kunst zu

schreiben, da dieselbe m jedem Conversationslexieon zu finden

ist, aber wir verweisen darauf, dass die Xylogiaphie selbst in

ihrer classischea Blüthezeit der Kranach, Dürer, Burgkmaier,

Schentfelin n. A. mit gewichtigen Feinden zu kfimpfen hatte.
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Einer d*'v gefährlii^h^tni war der Kupferstich, dem es

aneh gelang, im 17, Jnhrhiindert den Holzschnitt jränzlich 7U
verdrängen. Die herrschende (jeschmackßriohtnnsr der dninaligen

Zeit war dem Ptets harten, wenn au(-h kräftigen Vortrag der
in lioU geschnitteneu Zeichnungen abhold und der weichere,

einer Mneren Abstnfinig der T9ne zugänglichere Enpferstieh

yerdrängte den Holzschnitt giinzlieh. Da «ber die weiobe
Knpferplatte nur eine TerhältniBsmässis: geringe Anzahl Ton
Abanioken anshielt, die Galvanoplastik noeh nicht erfunden
war und der Druck auch ein vi^I thenerer als der auf der
Bnchdruckpresse war, so gelangte mit d^m Wiodprerwachen
des Verlagsbuchhandels auch der Holzschnitt wieder zu Khren.

Die Deutsehen, die denselben ursprünglich erfunden, führten

ihn auch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts vorzugsweise

durch ünger (Vater und Sohn) wieder ein. Seit beinahe
einem Jahrhundert hat diese ITunst einen Aufschwung und
eine Verwendung genommen, die mit dem Bedarf nicht

mehr Schritt halten konnte. Es trat das Bedürfniss ein, ihn
dnrch andere Verfahren ?.n ersetzen und theilweise haben die

XyloGraphen eeibet dazu beigetragen, sich diese Feinde zu
schalen.

Schon B las i UP Höfel begann die eigentliche Richtung und
Aufgabe des Holzschnittes: seine kräftige Simplicität, die

breiten und tiefen Schatten, die derben Gontraste zu yemaoh-
Iftssigen, er cultiTirto die Naohftffung des Kupferstichs und
fand viele Nachtreter. In der neueren Zeit hat die Berliner

Schule die Nachahmung der freien Radirung, die Düsseldorfer

und Leipziger und auch die Wiener Schule die des raanierirten

Stahlstichs inaugurirt und die Amerikaner Davis & Cole leisten

in der Düftelei schon das Höchste.

Der Holzschnitt hat damit seine eiirentlichen Bahnen ver-

lassen, nur die practischen Engländer pliegen ihn noch in

seiner ursprünglichen Bestimmung und Haltung und in den
ninstraded News und dem Graphic ist ersichtlich, dass diese

Biehtun^ wohl keine verfehlte ist.

In Deutschland ist der Geschmack des Publikums durch
diese Verkünstelung des Holzschnittes längst verwöhnt und
dife Ausnahme der minutiösen Ausführung ist zur Regel ge-

worden. Die derart hf^rgestellton xylngraphischen Platten

müssen zu S'anz enormen Preisen bezahlt werden und der

Verleger kann entweder seine Rechnung nur in der riskanten

Herstellung grosser Auflagen finden, oder es können nur die

eigentlichen Liebhaber und £unst1cenner bei der V^rbrMtung
Ber&ekalchtigang finden.
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Bei der pi<rf»ntiicliea künptlerischen Eeprodueiion kann
aber der Holzseiiiutt doch niemals mit dem Kupferstich oder

der Kadirung coneuriren und somit bat sich die Xylographie

in eine Sackgasse yerraunt, deren Eückweg ihr durch die seit

d«n letifon 10 Jfthrtn zu bo ansBerordentliohor Bedeutung ge*
langten ehemigraphieohen ReprodnctionBrerffthren nooh mehr
Terlegt wird.

Es dürfte für den Verleger, Buchdrucker und dae Publikum
im Allgemeinen von grossem Interesse sein, diesen Methoden
einisTP "Reachtium m widmen und einen BÜck auf deren Knt-
Slehuügtjgeschichte und Ursachen zu weilen.

Das Bedürfniss, den Holzschnitt zu ersetzen, machte pich

schon Tor Beginn unseres Jahrhunderts geltend, und zwai zu
einer Zeit, wo derselbe nur noch yon wenigen, beeendert be*
gabien Telenten »negefibt wurde. Die Kunst, erheben ge-
stochene Holzplatten zum Druck fftr die Buchdruckerpresse
herzustellon, galt damals für eine enorm schwierige und er-

weckte den Nachahmungstrieb. Die poetischen Amerikaner
erkannten ebenfalls schon in den 30er Jahren die hohe Wichtig-

keit eines Ersatzmittels für den Holzschnitt und sie eröilneten

auch den Reigen der gelehrten Benennungen mit einer Cero-
graphie. Dann stellte Bern dt in Verbindung mit dem Buch-
drneker Sollinger in Wien Anfangs der Viersiger Jabre aber-

mals Versuche in der Hoch&tznng mit der so benamsten
Lithoty pie an und verwandte hierzu den lithographischen Stein.

Bald darauf tauchte die von dem Engländer Palm er erfundene
Glyp hographie und beinahe Erleiehzeitig die Chemitypie
des Dänen Piil nuf, die einiiri' rl;ihre später, von Manch in

Stuttgart als Elektrotypie verbessert, in Wien eingeführt

wurde.
Man sieht daraus, dass schon damals die fremd und

pomphaft klingenden Bei^ebnungen beliebt waren.
Leider hatten aber alle diese Erfindungen mehr oder minder

nur einen scademischen Werth. Keine derselben bot ein

eigentliches Ersatzmittel für den Holzschnitt, weder der Form
nof'h dem Wesen nach. Sic vermochten keine mit dem Crayon,

der Kreide. Tusche oder gar in Aquarellfarben her^Gstellte

Originalzeichiiung direct zu reproduciren, sondern die T'mrisse

mussleii mit der Badirnadel mühsam in gmndirte Zink- oder

Eupferplatteu eingerissen werden und noch mühsamer wurden
sie dann mit Benutinng des galTanisehen Stromes aUmiblig
erhöht

Die Erfindung der Galvanoplastik des nnsterblichen Josex
Jacobi in Petersburg bat zweifelsohne sn all diesen Ver-
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ÜEihreD, deren wir bis 1850 noch eine Menge auffuhren könnten,

den ersten Impuls gegeben. Sie waren eigentlieh sämmtlich

nichts Anderes als umgekehrte Radirungen und öov Kachmann,
der weiss, dass der Hauptreiz der malerischen künstlerischen

Bftdirnng in dem tiefen und weichen Ton, in den eammt-
artigen Schatteu und den zarten Abstufungen liegt, Wirkungen,

4Ue mat ein tüchtiger Eupfordrueker Ton Tiefdrnekplatteii «i
emelen veimag, der kann aneh den Wertii dieser Bepre-
dootionen beurtheilen.

Eine practische Bedeutung hatten dieselben um so weniger,

als die Herstellungskoston derartiger Hoehdruckplatten durch-

schnittlich noch theurcr wie Xylographien zu stehen kamen.
Sie verschwanden deshalb nach sehr schneli vom Schau-

plätze ihrer ephemeren Wirksamkeit.

Ganz anders gestaltete sich die Sache, als die Photographie

Mehr und mehr an Ausbreitung zunahm und eines der wieh*
1ig»ten kOnstleriseheo Hilfsmittel darbot Es dauerte awar
noch mehr als 3^4 Lnstren beyor man znr richtigen Er-
kenntniss gelangte.

Talbot hatte bereits 1889 die Kunst erfunden, photo-

graphisehe Bilder auf Metallplatten zu fixiren und damit den
Impuls zu dem später zu so grosser Bedeutung gelangten

Lichtdruck, von den Nacherfindern auch Helioplastik, Photo-

typie, Graphotjpie und Albertotypia geuannt, gegeben. Man
ersieitt darans, wie sich die babylonische SprachTerwirrung in

den Bezeichnnogen eines nnd desselben Yerfabrens s<^oa da-

mals ausgebildet hat.

Niep 06 erfand 1850 die Photolithographie und legte

damit den Grundstein zu den heute zu so hoher Vollendung
gelangten chemischen Beproductionsveifahren Im selben Jahre

trat Gillot in Paris mit der Panieonographie auf; es war
dies die Abziehung von Holzschnitt- Kupferstich- oder litho-

graphischen Abdrücken, die mit starker fetter Farbe gemacht«

a«f eine Zinkplaite übertragen, der Aetssänre Widerstand
leisteten nnd mithin Hochdntckplatten (Olich^) ft&r die Bach*
dmckerpresse lieferten.

Dieser Gedanke wurde wieder von Vielen erfiisst und wir
führen nur die Zach'scbe Metall ographie (1852), Haller's
und Wagner's Hochdruckplatten, die Aloys k Sphilling-
seiie Lithographie an, auch die Tyflo-Elektofiraphie (Platten

für Blindenschriften) kann dazu gerechnet werden.

Da aber Originalzeichnungen auf diese Weise für Hoch-
drackplattan nnr Tenriel^ikltigt werden konnten, wenn sie aof
Stein gezeichnet wsreii, so wer ein eigentliches Ersatsmitlal
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für den Holzschnitt damit doch nieht geboten. Die oben an-
geführten f!:lypho<:rnphi8chen, cherriitypisehen und elektro-

typis^hon Vermhieu scheinen dem?plben atieh wenisr Con-
ciirrenz gemacht zu haben; denn no<^-h 1866 wurde von
De Witt, Hitschcok in New-York die Graphotypie erfunden,

die wohl den Vortheil rasch und billig zu erzielender Ciiehes

hatSft, ftber eben so wenig die andrang eines Holztohnitkee m
errnohen remiooht«.

Mit der Entwicklung der Photolithographie, welche »U-
mahlich schon durch Pretsch in Wien, später in London,
anf eine hohe Stnfe dnr Vollendiinii: <rebracht wor<^pn w^r,

eilten die chemiBchon KeproduetionsverfahreTi ihrer Vervoll-

kommnung entgegen. Der Fingerzeipr war bereits lööO durch
die Paniconographie Gillot's gegeben.

Konnte man damals bereits ziemlich gelungene Copien

on Holsschnitten , Enpfer»tichen und Steindrucken, die in

Federmanier ansgeführt waren, in Zinkhoehibrangen anefftliren,

so ]ng die Idee wobi nahe, vermittelst der Photographie aoeb
Uandzeiebnnngen oder Gailons in verkleinertem oder ver-

grössertem Ma^o'^tnbe aiifzimohmen, den photographischen Ab-
drnck anf im jSiein oder auch direct auf din Zinkplatte zu
übertragen und hoch zu ätzen. Die Schwierigkeit Ine nur in

der Wiederg:abe der getuschten oder gewischten Haibtöne, die

der Holzschneider natürlich auch in Linien oder Sehraffirungen

anfielen miiss, der Knpfersteober oder Lithograph, der Tief-

dmckplatten beretellt, dagegen Jeiebt zu bewältigen Termag.
Ks ist eine Ei ningeneobaft der letzten Jahre, welche dieses

Problem endlich zu lösen vermochte und dae Hauptrerdienst
dabei kann der „Photoi-heraisehen Anstalt von C. Angerer &
Göpehl"^ in Wien zngo?*"hrifhen werden. Dieses Institut hat

dafür den Ausdruck Heliotypie gewählt und hat sich derselbe

auch bereits so ziemlich eingebürgert. Ps ist sogar dieser

Anstalt gelungen, Photographien nach der Natur direct auf

diesem Wege zn reprodneiren und für die BnebdroeksebneU«
presse drackfthig zu machen.

Die zarten photographiscben Halbtöne werden in Pnnirten

und dem freien Auge kaum sichtbare Linien aufgelöst nnd
bietet der Dnifk dieser Olich<^s nieht die minda^^te Schwierig-

keit dar. Aii-h Meisenbaeh in München und Gaillard in

Berlin stellen in neuester Zeit sogenannte autotypische Platten

her, die, direct nach Photographien angefertigt, an Reinheit und
plastischer Hüllung aber noch viel zu wünschen übrig lassen.

Üm einige Ordnung in das cbaotisobe Gewinre der Ter«

eobiedenen modernen ReprodnctionsTer&ibren zu bringen,
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recapituliren wir dieselben, beschränken uns aber zunächst
nur auf die typiaoheii, d. b. di^enigen, welche für die Buoh-
druckerpresse geeignet sind.

A. Die Photoxyiograpliie.

Die Photoxylogrftphie ist der bekannte HolsMlinitt, nnr
mit dem Unterschiede, dase die Zoiebnang, die geschnitten
werden foII, durch eine photogiaphieehe Manipulation auf den
Hoizstock übertragen wird.

B. Die Chemigraphie.
Die Cheoiiegi aphie ist die Hochätzkuiiät und werden durch

diese Methode anthograplusohe Zeiehnnngen oder aneh Abzüge
Tom lithographischen Stein, Ton Stahl- nud Eupferplatten anf
polirte Zinkplatten übeiiragen and so geätzt, daes eine dem
Holzschnitte &hnliche Typenform entsteht

Pani^^onographie, Gillotage. Gravüre en reliof. Chemie-,

Zinko-. Lithotypie sind Specialitäten der Chemigraphie oder
Hochätzkunst.

G. Die Photochemigraphie (Heliotypie).

Dieses Verfahren beruht im Allgemeinen darauf, dass ein

photographlscbes Negativ entweder direct auf eine ^nkplatte
übertragen wird, oder indirekt dadurch, dass man ein Licht-

dnickbild, welches aas einer harzigen Substanz besteht, nach
Art der Abziehbilder auf die Zinkplatte biingt, welche dann
geätzt wird. Da das Lichtbild aus harzigen Substanzen oder

Asphalt besteht, so ist es beim Aet/en gegen Säure geschützt

nnd es ätzen sich blos die im Bilde leeren weissen Stellen

(Hoehatznng).

Es entsteht auf diese Weise ali>o eine Typenform, welche

ebenso wie der Holzschnitt mit dem Texte zusammengedruckt
werden h\nn. Vermittelst der Heliotypie können von jeder

Art Zeithnungen druckbare Platten für den Typendruck her-

gesteiit werden. Ausserdem werden in neuerer Zeit für

Illustrationszwecke besondere Zeichenpapiere erzeugt.

Mittels der Heliotypie konnte man uuiaiigs blos Kepro-

dnctionen von Holzschnitten, Kupferstichen eio. etc. und von

Zeichnungen, welche in Punkt* oder Stridimanier ausgeführt

waren, Tomehmen.
Die Beproductionen von getuschten Zeichnungen oder Auf-

nahmen nach der Natur boten grosse Schwieriikpiten, indem das

Grundprincip, dass die geschlossenen Töne in Striche oder P*unkte

aafgel<>fit sein müssen, um Typen hersteilen zu können, fehlte.
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Man Buchte durch, alleilöl theiis chemische, theils mecha-

niMlie Mittel dte HindBrnüt zu bMeittgen, ifthMeho H«ttiod«ii

wurden angewendet nnd wieder Terwoneit, bis es endlioli toU-
ständig gelang, da» AoflOsen der TSne (KornbUdnng) ohne

jede naolitheilip:e Wirkung auf dM zn reprodaeirende Bild

TCfnehmen zu können
Dieser letztere Umft iud veranlasste die verschiedenen Er-

finder Ton solchen Processen ikren Verfahren auch neue
Namen zu geben.

Beispielswelse sind Simili-, Sino-, Isographie, Auto-,

Eupro- und Klicbotypie blos Speeialititen der Heliotjpie, in

Hatbtonnanier.

D. Die Electrotypie.

Electrotypie nennt man alle durch galvanische Nieder-

schläge erzielten CÜches überhaupt Mitunter wird auch eines

der älteren Verfahren der Heliotypie noch so benannt. Das
Verfahren besteht wesentlich in Folgendem: „Eine chromirte

Gelatineplatte wird unter einem verkehrten photographischen

Negative belichtet, dann mit Wasser befenchtet, wodnrdi die

nielit belichteten Stellen der Ghromgelatine anfqnellen.

Es entsteht auf diese Weise eine Art Form, ahnlieh der
Papi rmatrizen. Diese Form wird leitbar gemacht und aof
galvanischem Wege ein Gliche abgenommen, welohes dann
im Buchdrücke gedruckt werden kann.

Das Verfahren konnte jedoch wegen seiner ihm anhaftenden

Mängel bis jetzt zu keiner vollgiiltigen praetisehen Ver-

wendung gelangen. Mitunter tauchte diese Methode als neue

Erfindung mit nenen Namen wieder anf und zwar als Electro-

graynre, Typogravure, Galvanotypie und Photogalvanotypie eto.

Wir haben in den obigen Proeessendie sogenanntenFeinde
des Holzschnittes vorzuführen versucht und es entsteht nna
die Frage, ob diese Feindschaft der Xylographie wirkliehe eine so

abträgliche ist. Wir erinnf^rn uns dabei der Lamentationen der

Portraitmaler, als die Photographie die ersten ^(>!ungenen

Köpfe nach der Natur auf das Papier zauberte. Die Zahl der

Maler hat sich seit dieser Zeit gewiss verzehnfacht und gerade

das gemalte Portrait ist in dieser Periode durch Meister ersten

Ranges anr höchsten Bedeutung gelangt. Die Knnst wurde
durch die Photographie eben nur verallgemeinert, sie drang
in die Hutten ein, während sie fri'iher nur in den Palästen

und reichen Burgerhäusern zu finden war. Dort findet sie

nach wie vor ihre Heimstätte und hat durch die Photograpiiie

nicht die mindeste Einbusee erlitten.



D*e Feinde des Holzichnittes.

Die Zahl der Bilderkäufer ist sogar trotz der Concurreiu

mit dem Oelfiurbendniek eeit swanzig Jahren riesig gewaehsen
und es werden heute Preise fftr G^em&lde gezahlt, Ton denen
man früher keine Ahnung hatte. Die Erleichterung und Ver-
wohlfeünng der Production hat in der Industrie wie in der
Kunst immer Pinen gesteigerten Consum zur Folge. Dieses

Axiom hat auch in den obwaltenden Verhältnissen zwischen

der Xylographie und den modernen Reproduetionsverfahren

Geltung. Beide werden ganz gut nebeneinander fortbestehen;

denn wenn sie auch ein und dasselbe Ziel: der Buchdruck-
presse znm Draek geeignete Formen (Oliehds) zu liefern, ver-

folgen, 60 sind doch ihre Wege versehieden. Die eliemi-

graphischen und lieliotypischen Yerfaliren beabsichtigen den
Holzschnitt keineswegs zu verdrängen, aber sie ergänzen den-
selben, indem sie durch die Rasehheit und Wohlfeilheit der

Herstellung der bnchhändlerischen, typographischen und
industriellen ünternehmungi^lust ganz neue Bahnen eröffnen.

Es sind in den letzten Decennien, wo diese neuen Ee-
produetionensverfahren erst zu ihrer eigentlichen Yervolikomm-
nnng gelangt sind, Werke Ton grossartigem Ümfang erschienen,

deren Herstellung auf xylographisehem Wege ganz unmöglich

fewesen wäre. Wir verweisen u. A. nur auf den Hirt'sehen

'ormensohatz, die Gerlach'sohen Allegorien und Embleme und
dio illustrirten Kunstkataloge. Da, wo es sieh nm emc fic-

simile Nachbildung künstlerischer Vorla':rpn oder um Licfenuig

einer grossen Menge von Illustrationen in einer vorgeschriebenen

kurzen Frist handelt, erscheint die Xylographie nicht mehr
ausreichend. In solchen i^'äileu ist sie auch von den so-

genannten Sonnen- und cliemischen Processen überflügelt

worden, aber sie bat keinen Verdienstentgang dadurch erlitten,

denn derartige Unternehmungen hatten eben das Licht der
Welt nicht erblicken können.

So lang der Geschmack des Publikums dem glatten

minutiös mit irrösster Eleganz gearbeiteten Holzschnitte zu-

gewendet bleibt, ist keine Gefahr für denselben zu besorgen.

Erst wenn die Erkenntniss allgemein durchgedrungen ist,

dass, wie Lützow sagt; „die Zeichnung eines Künstlers auch
der geistige Ausdnick seines künstlerischen Gedankens ist**,

dass in dem leichten Zuge der Hand, mit welchem der Griffel

oder der Pinsel des Meisters das innere Bild auf die Fliehe
überträgt und dass diejenige Reproductionsmethode, welche
das Wunder der getreuesten Wiedergabe einer derartigen

Handzeichnuno: zu vollziehen vermag, den Vorzug verdient,

erut dann düi'iten die Tage des Holzschnittes gezählt sein.
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Die modeinen Soimenkttiiste wollen sieb nicht nit den
Schöpfungen der mensehliehen Hand messen, als ihre wirkend^
Kraft nicht die unsrige, sondern die der Natur ist, aber sie

haben anderseits eben dadurch wieder die Cardinaleigenschaft

der Unmittelbarkeit vor den meisten der älteren *rraphischeü

Künste voraus. Heute gilt, weuigsteüß in KunstJerkreisen,

mehr ihuh ;ils zu Jjürer's und Eembrandfe Zeiten, diejenige

Bepioducliüii für die vollkommenste, welche das Original am
treneBten wiedergiebt nnd es geh<trt keine Prophetengabe dftzo,

um der Ueberzeugung Anedmok zu verleilieo, dase dorek d$n
heliotypische Verfahren der direoteste Weg zwischen der Seele

des Künstlers und dem Herzen des Volkes gefunden worden ist.

Bis dasselbe aber zu dieser Erkenntniss gelangt ist, dürfte

es noch einen langwierigen Wandlungsprocess zu iiberstehen

haben und bis dahin können sich die Xylographen ruhig ver-

trösten, denn „Baum für AUe hat die Erde"*.

Ueber elnife Apparate znr HfmmeUpliotograpUe,

Von Eugen v. Gothard in Hercny (Ungarn).

Zur Ergänzung meines kurzen Aufsatze? im „Jahrbuohe"
1887 möchte i -h einige Apparate beschreiben, welche ich zur
Himmeispiiotugrapbie construirte (Näheres darüber siehe in

Konkolv'h trefflichem \\ tik „i^raetische Anleitung zur Himmels-
photographie".)

Mein Hanptinetrnment ist ein SpiegelteleBkop Ton Browning
mit IOV4" OefTfnung und 77" Brennweite, weldiee in Fignr 1
dargestellt ist. Den Beflector für Himmelapkotographie ver^

wendbar zu machen, war es nöthig, einen grossen Sucher i>

auf dem um die optische Axe drehbaren Hau])trohre anzubringen
und einige nieht unwesentliche mechanische Verbesserungen
Torzu fähren.

Beim Photugrapiiiien wird das ganze Instnunent um die

Achse welche genau mit der Weltaxe parallel aufgestellt

,uU dnreb ein Uhrwerk so gedreht, dase dem Lauf der Oestinie

gefolgt wird, so dass sie auf der photographtsehen Platte ihte

Lage nicht verändern können. Leider ist es äusserst schwer,

das Uhrwerk so genau herzustellen und zu reguliren, dass die

Sternbilder keine Ortsveränderung erleiden, der Beobachter ist

daher genöthigt, die Fnnctionirung des Uhrwerkes stet? zu
überwachen und zu beriohtigen. Für diesen Zweck wird ein

geeigneter Stern mit dem Sucher eingestellt und während der
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Aufnahme beobachtet, wenn er das Fadenkreuz überschreitet,,

wird das Instrument mit den Feinbewegungen so gerichtet,

dasB der Stern wieder die ursprüngliche Lage annimmt.
Die Beobachtung zu erleichtern, construirte ich eine

Ocularvorrichtung mit einer Lampe, welche in Figur 18 ab-

Tigy'ih. V. Gothard^s Pointer- Ocalaricopf in Ansicht

gebildet ist, sie ist auf Fig:ur 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 refleetirt. L)as Oeular bei 0 enthält das durch



Ü0ber einige Apparate zur Himmelsphotographie. 235

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

iel Uebung und Geduld dazu, mit den Feinbewegungen des

Femrohres — das Kreuz darf nicht mehr bewegt werden —
dieser Haupterforderung des Gelingens Genüge leisten zu

können.

Die zu photographirenden Sternbilder werden durch den
grossen concaven Spiegel des Teleskops erzeugt und durch

Flg. 19.

den Diagonal -Spiegel in die Ocular -Vorrichtung geworfen
(Fig. 17 p). Wenn man die Sterne mit dem Auge beobachten
will, so sehraubt man ein entsprechendes Ocular 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 G in das Ocularrohr eingeschraubt,

h ist eine Glasscheibe für besondere Studien — roth, gelb

oder blau — , welche durch 2 Messingstreifen cc angedrückt

wird. H ist das Mikroskop, welches zuerst auf die empfind*

liehe Schicht — in die Casette eingelegte empfindliche Platte —
scharf eingestellt wird. Seine Befestigung ist derartig ge*

trofifen, dass die Auffindung, eines Sternes möglich ist. Beim
Einstellen in die Focal- Ebene wird das Ocularrohr, mit der

Fig. 20.

ganzen Camera so gestellt, dass der Stern im Mikroskop scharf

erscheint.

Das Ocularrohr in Fig. 17 trägt ein kleines Sternspectro-

graph. Es stellt die Anordnung dar, wie das Teleskop beim
Photographiren der Sternspectra 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
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Photographie des Mondes
mittels eines Spiegeltelescopes von E. v. Gotha rd in Hereny.

(Zinkotypie tod Angerer St GOsohl in Wien.)

Beilage zu Eder't Jahrbaoh IRlr Photographi« iggg
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Photographie des Mondes

mittels eines Spiegeltelescopes von E. v. Gothard in Hereny.

(Zinkotypie von Angerer A OOscbl in Wien.)
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tefestigt, Fig. 20 D, so daes 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 WinkelmRss.

Es würde mich zu weit fuhren, auch die Apparate vor-

zuführen, welcher ich mich bei meinen Untersuchungen über

die Spectra bediene, zum Schluss möchte ich noch die Re«
production in Holzschnitt zweier Aufnahmen folgen lassen, die

ich mit dem KeÜector gemacht habe.



33ft ErfahruQgAQ aut dam bebiet« dar üimmel«- «Cc. Pliotographie.

i^'ig. 21 ätellt einen äternhaureii iu dt^r Cassiopeia {Om. Cat
No. d92) in ?i«rfMhtr Vergröstermg dta, ein« kkine oomet»
ntig» firsclMiiiQiig M iftok »Her WatooMaUohkeit
Sternsohnuppe, welche während der Exposition «ilbUftzte.

Fig. 22 ist die Reproduction (vierfache Vergrtaentng) der
photagraphischen Anfnahme des Cometen ßaraard- Hartwig

Not. 28). Die vier sehr;igen, ans drei Stücken be-

stehenden Linien sind — im Gegentheile der runden, jeden-
falls eingezeichneten, Sterne der bekannten JansenVi hen

Aufnahme — Sternbilder, sie sind deswegen so Jang gestreckt

werden, w«il der Comet — dessen Kern im Sucher pointirt

wnrde— während der «initfindigen Exposition einen betrfteht«

liehen Weg gemaeht hat Die Linien geben infolge dessen die

Biclitang und Grösse seiner Bewegung an.

Erfaliriuigen auf dem Gebiete der Uinimels- und
Spectral- Photograpliie.

Von £ugea v. Gothard in Hereny (ÜDgarn).

Da ich meine Apparate und die verwendeten Methoden
kurz geeohildert habe , werde ich in dem Folgenden die Er*
fahrungen, die ich im letzten Jahre sammelte, znsammenfassen,
und besonders diejenigen, welche den eigentlichen photo-

graphischen Theil der Arbelt betreffen, mlttheilen.

Die Platten.

Wenn man eine grosse OoUection von den verschiedensten

Firmen erzeugten Platten untersucht und auf die Verwend-
barkeit l&r wissensehafcliohe Zwecke prüft, kann man die Be-
wunderung nicht unterdrücken . lass bis jetzt so wenig in

dieser Hinsicht geleistet wurde. Man kann auf einer jeden

Platte ein gutes, für gewöhnliche Zwecke tadelloFos Pild ent-

wickeln, technische Fehler Vn^i der Bereitung der Kmulsion
geliören iieute zu den Seltenheiten. Ich fand trotzdem bis jetzt

nur sehr wenige Platten, welche bei meinen Aulnahinou den

strengen Forderungen, die ich an eine Platte stelle, entsprachen.

80 dass ich xnletzt sur Selbstherstellung der Platten greifen

mosste.

Die für astronomische und spectro^raphische Aufnahmen
dienenden Platten sollen in allererster Linie rein sein, die

fudrten, durch Lieht nicht berührten Stellen sollen keinen

Schleier» um so weniger feine Pünktchen — die auf den meisten
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lioehdBipfiiidUcheii Platten so xahlreich yorhftDden tind —
laigen. Die eigenthüinliehe Struotar der Gelatineschicht er«

«chvvert die weitere wissenschaftUolie Bearbeitung in hohem
Grade, dif» feinen Lichtabstufunjren der nebligen Thelle, die

kleinstcji Sterne vei'sehwinden fast vollicommen, und je mehr
die Veigiosseiung bei der Abmessung oder Untersuchung ge-

steigert Wild, desto iirger tritt diese TJnvollkommenheit des

Platten Überzuges zu Tage. Diiini kommt noch das grobe Korn
4er Silberpartikeln, vras bei maacben Platten eine Grösse er«

reiebt, welcbe die wissensebaftriehe Verwendung aussobUeest.

Die Sternscheibchen verlieren ibio Sebärfe. die Spectralliniea

ersebeineD. ais gezähnte Stangen, so dass die Einsteilang bei
Abmessungen ungemein erschwert wird.

£s ist schwer eine Sorte zu änden, welche von diesen

Hauptübelständen frei ist. Ich fand nach vielen Versuchen
die Schleussner'schen hoehempfindlichea Platten fiir wissen-

äcliuitliche Zwecke am geeignetsten, sie genügen aber den
strengsten Forderungen auch nicht vollkommen und wenn man
die Enositienszeit Terlängera kann, z. B. bei epectroskopiscben
Aufnahmen im Cabinet, verwende ich Platten von mittlerer

Empfindlichkeit, bei welcher man durch Wahl der Zeit den
Bigerircns (Eder s Silberoxyd-Ammoniak-Methode) das Silber-

korn stark red iriren kann. Durch einen Jodzusatz kann man
die Besch atien bei t dos Ueberzuges noch verbessern und die

Klarheit der Schicht und der Spectrallinien oder Sternpiinkt-

«iieii noch e.üoüen. Solche Platten präparire ich selbst.

Das Färben der Platten, in der wissenschaftlichen

Praxis verwende leb nur drei Fai-bstofie: Ezytbrosin und Ohino-
Itnrotb für die gelben und Qyanin f&r die rotben Strahlen,

wenn es sich um die Aufnabmc verschiedener Spectralregion^
hfindelt und Krythrosin ausschliesslich für Sternaufnahmen.
]n der neueren Zeit arbeite ich mit Erythrosin-Silber nach Ober-
netter-Vogel mit Vorliebe. Die Platten werden in recht starken,

ammoniakalischen Bädern 1 Minnte lang gebadet und mdg-
lichst rasch in einem Trockenschrank mit starker Lüftung
getrocknet. Ich habe gefunden, je rascher die Platten ge-

jtreeknet werden, desto febleifreier sie arbeiten. In dem letzten

Sommer babe ich die unangenehme Erfahrung gemacht , dass
es fast unmöglich ist, in der Hitze des Hoebsommers eine

schleierfreie IMatte heiv.ustellen. Ich verwende die gleichen

Recepte, gleiche Chemikalien etc. wie im Winter, die Platten

werden doch schleierig und manche Aufnahmen könnten nur
mit Kunstgriffen bei der Hervorrulung gerettet werden, auch
die Haltbarkeit ist eine viel boschrüiiktere. Im Winter habe
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ich mit £r}ihro8in-Silber- Platten, die 14 Tage alt waren, an-

standsloB gearbeitet hdcL die iLlanten Platten erliallen, im
Sommer aber wage leb niebt auf dreitilgigeB etwas avf*^

zanehmcn.
Bieeen Uebelstaiid zu &berwijideD, machte ich ~ naek

Lohse's Yorsfhlaf): — Versnch<^. in den Fnrbhädern etwav
Bromkali pinzuiroben — auf 100 ccm 1— H Trnfifen (l : 10)

—

'

die Sehleit rbildung wurde dadurch verhindert, leider wird die

Empfindlich auch sehr herabgedrückt, so dass bei Spectnim-
Aumahmen, bei 3 Tropfen KBr, der grüne Theil, welcher sonst

•ebr sobün reprodoein wird, tet Tolictinndig febli Bei einer

Stenanlnabme — mit 1 Tropfen Or — sind die kleineren

Sterne ganz ausgeblieben, trotzdem die Entwicklung bis zum
Beginn der Schleierbildnng fortgesetzt wurde.

Diese Schwierigkeifen vermindern die hohe Bedeutung der
gefärbten Platten bei wiFsr^nsehaftlichen Arbeiten nicht in

kleinem Grade, man hat nicht immer Zeit, frische Platten zu

präpariren, was doch wenigstens 2 Stunden erfordert und man
kann nie ganz sicher sein, ob die Platten rein arbeiten, es ist

immer ratbsam, eine Probe-Aufnahme zu machen. Hoffentlich

werden diese üebelstlnde reobt bald llberwnnden werden und
die ortbocbromatiseben Platten werden sieh einer rielseitigeft

Verwendung erfreuen.

Die Entwickelung des latenten Bildes geschieht bei mir
immer mit dem Eder'schen Soda-Pyro-Entwickler (I. 100 Wasser,
20 sehwefligsaiires Natron, 3 Pyro, II. Sodalösung 1:10).
I« h verwende immer eine verdiinnte Lösung (100 Wasser»
2U von I und 20 von II und 2—4 Tropfen KBr 1 ; 10), weil

die Negative mit einer solchen viel schöner ausfallen, besonders

die Spectral-Aufnahmen auf gefärbten Phtten. Die Ent>
wiekelung dauert bis 10—30 Minuten, im Sommer kfirzer, im
Winter länger, wenn es wünschenswerth erscheint, erneuere

ich die Lösung ein- bis zweimal, wodurch die Gelbfärbung
der Schicht L^-inzlich vermieden werrlon knnn. Wenn ich

Erythrosin-Siiber- oder Cyani?i-PlnftPfi zur Entwickelung habe,

mische ich die Lösungen iriihcr und lasse sie weniirstens

5 Minuten lang stehen, bevor ich sie verbrauche, oder ver-

wende schon gebrauchten Entwickler. In dieser Weise ist es

möglich, yoUkommen schleierfrei zu arbeiten. Die Gelbftrbung
der Schiebt wird durch das Alaunbad, welches ich nach dem
Entwickler immer anwende, gelSst, sollte es aber nicht der Fall

sein, dann lege ich die Platte nach dem Fixiren nochmals in

eine mit etwas Oitmuonsäure versofzfo Alaunlösung. Ich bnbe

auch Versuche mit dem Lohse schen moditioirten Entwickler
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gemacht, den Entwickler mit etwas kohlensaurem Ammoniak
haltbarer zu machen und das Gelbwerden za verhindern, be-

kam aber in ^igen Fftllen einen tilobtigen grüoen Schleier;

welcben leb nnr dnreb Jodbed nnd noohmaligee Ffadren ent«

ftrnett kannte. Ich ziehe es immer vor, die LSsnngen m
ernenem nnd sie höchstens 10 Minuten lang zu verwenden,

wenn es sich um die grrösste Klarheit der Schicht handelt.

T>io weitere Behandlung ist die gewöhnliche, ich

fixire die Platten sehr gut aus, sie bleiben in der Lösung noch
10—15 Minuten lang, nachdem die letzten sichtbaren Spuren

des ungelösten ApBr versehwunden sind. Das Auswaschen

feschieht ebenfftlle eehr grfbidUeb, wdl die HaltbftfkeÜ der

Istten nnr ein gntes WMeben sichert Die Platten werden
Tcrtikal auf ent»^}» rechenden Drabtgestellen aufgestellt und in

dn ger&nmiges Gefäss aufgehängt, so dass die unteren Kanten
noch um 10— 15 cm über dem Boden des Gefficfos ftehAn. in

dieser Weise sinken die gelösten Snlzo zum Boden — was in

einem Olasgefäss sehr gut zu beobachten ist — und das Aus-

waschen geht sehr schnell von Statten. Das Wasser wird
3—4mal gewechselt Gewöhnliche Platten lasse ich 10— 12,

gefärbte 24 Standen oder darüber in dem Wasebwasser stehen»

dann werden sie unter dem Waseerfaabn abgespQlt, die Gela-

tine-Schicht mit den Fingerspitsen Torsichtig abgerieben, um
jede Unreinlichkeit entfernen zu können, die Rückseite mit

Joseph-Papier abgeputzt und in den Trockenschrank gelegt.

Ich lackiro moine wissenschaftlichen Aufnahmen nie und
verwende sie auch nie zum Copiron Abdrucke auf Papier

zu machen
,
verfertige ich Copien oder Vergrössenmgen auf

Glas, diese weiden schön lackirk und wie gewühniich be-

handelt
Das Aufbewahren wird mit der grdssten Schonung der

Schicht bewerkstelligt, auf eine entsprechend geacbnittene Glas*

platte werden zwei schmale Streifen ans starkem Zeichenpapier

geklebt und die Platte auf die Gelatine -Schicht gelegt, die

Pn pierstreifen verhindern eine Berührung beider Platten. Die

Kanten werden mit gummirtem Seidenpapier überklebt, um
das Eindringen des Staubes etc. zu verhindern. ^

Das Ezponiren.

Das Exponiren ist eine der beikligsten Aufgaben der

wisBCDschaftiichen Aufnahmen, es ist immer gut — wenn es

möglich ist — mehrere Aufnahmen nebeneinander auf der^

selben Platte zu machen, besonders bei den Spectren, bei den

Aufoahmen des Mondes, der Planeten und der Doppelsterne.
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loh Kftbe fikr diesen Zweck meine Casetten mit Zahnstangui
Tersehen, um sie mit der grössten Leicktigkeit entsprechend ver«
schieben zu können. Der Trieb, welcher in die Zahnstange ein-

greift, ist mit einer Sperrvorrichtung versehen, um die Platte um
gleiche Theiie von 0,6, 1 oder 2 em fortzuschieben. Ich fange mit
einer kurzen Expositionszelt an

, verlängere sie aber bei den
nächsten Aufnahmen entsprecäeud. Die Veigcliiebung der
Platte und die Bepetltion der Aofouhmen gewährt noch andere
Yortheile, z. B. beim EinBlellen auf photographisokem Wege
der Spectrographen, die Auffiadung der sokmitea Stelle sn
«rmitteln, oder bei Doppeliternen die Abmessiiogea sa ver?
yielfältigen etc.

Während der Expositionszeit muss das Bild selbstverständ-

lich unverändert auf der gleichen Stelle der Platte fixirt

werden, ein Erforderniss, welches die grössten Schwierigkeiten

bereitet, Bei den Sieru-Aufnahmen muss man ein vorzügliches

TJkrwerk haben, den Lauf der Sterne Rienau verfolgen zu
kdnnen, et ist aber noek erwQnsckt, den Gang des Ukmeikes
während der Aufnahme mit einem Sncker zu oontroliren.

Femer können noch Verschiebungen vorkommen, die Tan den
Tcrschiedensten Ursachen herrühren, durch Durchbiegung des
Rohres, Verschiebung der Platte, unvollkommene Fassung der
Objectivo oder Spiegel etc., die die Schärfe der i3ilder ver-

mindern, welche nacheinander ermittelt und beseitigt werden
müssen. Bei den spectroskopischen Aufnahmen verursRcht die

Temperatur • Aenderung Uebeistände, die nach Umständen die

Sek&rfe beeinfloasen. Die ungleichmSasige Ansdekniuig dea
Collimatorrohres, der Camera etc., die Veränderung der Disper-
sion durch die Wärme — besonders bei Flüssigkeits-Prismen

machen sich schon bei den Aufnahmen sckwäeherer Speetren,

bei stundenlanger Belickinag geltend.

Die Vervielfältigung der Aufnahmen.
Die strengen Abmessungen und wisscDschaftlicben Unter-

suchungen sollen zwar nur auf den Originalen vorgenommen
werden, es ist aber doeh in vielen Fallen erwäns^dit, die Auf-
nahmen zu vervielföltigen und sie in grösseren Kreisen aa
verbreiten. Ich habe mehre« e Copier-Verfahren mit- und ohne
Entwicklung durchprobirt und fand für gewöhnliche Arbeiten,

mehr für Studien und fiir Massen- Erzen y:nng die Cyanotyp-
Abdrücko die geeignetesten, besonders liir Sterne. Für präeise

.Zwecke bei Stern ?uit nahmen das Just sche Chiui silher-Emulsions-

Papier mit Entwicklung, welches nach cjitspieehender Be-
handlung — kurze Exposition, schwacher Entwickler —



Ueber das Kreidegoldii&d zum Tonen voa Aibumiopapier.

brillante schwarze BUder auf weissem Grunde giebt, und auch
«ine fAsohe Arbeit erliwbt, bei SpeetraUAafnahmen der Stols^
»ehen Papiere (Tropp & Münob in Wien), welcbes die atresgito

TJeherwachung des Copierproeeaees ermöglicht und die zartesten

Details reproducirt Ein grosser Vortheil dieses Papieres ist

die einfAcne Behandlung und jener Umstand, dass das Papier
nach dem Trocknon nicht rollt, was bei Versenduns^ un-

aufcaehirter Copieii ^ehv angenehin ist. Ich habe aber bis

jetzt meistens mit dem alten Albumin -Verfahren gearbeitet»

weil meine Gehilfen auf dieses gut eingeschult sind und weil

gute Bilder auf diesem Wege am billigsten hergestdlt werden
Unnen. £t wird aber immer das ,,baftbar gesilberte Papier''

angewendet, welehes in den kühleren Jahreszeiten 2 bis 3 Monate
unverändert aufbewahrt werden kaDn. (Vom Hoflieferanten

Moll in Wien.)

Ueber das Kreidegoldbad zum Tonen von Albumiabiidenu

Von Dr. H. Heid in Wien.

Sebon seit vielen Jabren bediene leb miob in meinem
artistischen Verlagsgeschäft zum Vergolden der Albuminbilder
des Kreide-Goldbades, welches sieh durch seine besondere

Zuverlässigkeit und Einfachheit auszeichnet Ich benutze das-

spIHp ohne Störungen 2a erleiden und bin mit demselben stets

zulrieden gewesen.

Zu seiner Herstellung fi\lle ich eine Literflasche mit Wasser
an, löse g Chlorgold auf, setze einen Caflfeelöflfel voll ge-

aebabter Kreide zu nnd seb&ttle. Die Anfangs blassgelbe

Jfärbnng Tersehwindet nacb einigen Stunden und die Flnssig-

keit wird farblos; in diesem Zustande wird sie zum Tonen be-

nutzt, indem man die klare Flüssigkeit vom Bodensatz abgiesst

«nd flltrirt.

Die Albuminpapiere, welche auf einem Silberbade 1 : 10
(ohne jeden Zusatz) gesilbert werden, tonen in diesem Bade
gleichmässig und sicher.

Die gebrauchte Lösung wird wieder in die Flasche zurÜck-

gegossen and am anderen Tag nenerdings zum Tonen ver-

wendet. Sie arbeitet sogar besser als zu Beginn. Vor dem
Gebrauche wird die Flässigkeit mit Oblorgoldldsnng (lö : 600)

verstärkt.

Auf diese Weise verwende ich stets dieselbe Flüssigkeit;

gollfo durch mechanischen Verbrauch, Aufsaugen des Gold-

bades in den Papieren, Verspritzen etc. das Quantum der
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Flüssigkeit zu genug werden, so ergänze ich es, indem ich

di« Liteiibwohe mit WMser unfttlle und Chlongrold sotetn.

Man musB jedoeh stete Sorg« tragen, dass fibmehtaige Ereide^

tich in der Fiasehe Torflndet.

Die Annmlaani? der electrischen Beleaehtung für
photographische Zwecke.

Ton Engen Himly, fiaaptmaon a. D. in Berlin.
•

Efl eind bereits 10 Jalire her« seit der Verfaeser dieses

der Firma Siemens S: Halske den Vorsehlag machte, di»
VerTielfaltignng von Zoichnnngen auf photographischem Wege
zn mnchen und zugleich ein ideines photographipehp? Atelier

für die Aufnahme von Maschinen und Instrumenten einziirichtpTi.

Der Vorschlag wurde acceptirt und hat sieh die Einrichtung
so bewährt, dass schliesslich die Anlage erweitert werden
niusste. Da bei künstlicher Beleuchtung die Expositionen viel

sicherer nod die bis jetzt darin erzielten Resultate ansser*

ordentlich gftnstig sind, wurde die Erweiterung der electrischen

Anlagen für die photographische Abtheilnng angeordnet, die**

selbe ist jetzt vollständig eingerichtet und sehr praetisch ans-
geführt; in der Welt ist keine derartige Anlage weiter vor-

handen Selbstverständlich wurden die Erfahrungen, welche
der Schreiber dieses seit 10 Jahren in dem Beleuchtungswesen
sich angeeignet hat, ausgenutzt und die Apparate so com-
pendiös gebaut, dass dieselben für alle möglichen Beleuch*
tnngszwecke, welche in der photographischen Praxis sowohl,

wie in kttnstleriseher Beziehung vorkommen, mit Leiehtigkeii

ganz analog den bei Tageslicht gemachten Belenchtnngen aus-

geführt werden können.
Zunächst wurde eine Einrichtung getroffen, wie sie fftr

Aiifnnhmen von Portraits, für Reproductionen, sowie für Be-
leuchtung von Modellen in Acts.älen geeignet ist. Das "Be-

leuchtungssystem betindet sich an einem Krahii von Schmiede-
eisen, welcher von seitwärts durch Hebel und Gelenkstangen
leicht bewegt werden kann. An dem Ende des Krahnes be-
findet sieh der Diffasor ftkr 2 Lampen nach dem Patent Himly.
Die Lampen sind in Nischen angebracht, in welchen sich

auch die Hohlspiegel belinden, welche das Licht nach der
Mitte des Diffusors zu werfen haben, aus welchem es zerstreut

heraustritt. Der Diffiisor ist aus dünnem Eisenblech getrieben

und besteht aus zwei Hälften, welche durch auslösbare Gelenk-
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"ftohsen an den beiden Seiten verbanden sind. Die obere Hälfte

<[e8 Biffusors hän^t an einer Drehscheibe an dem Endo des

Ausladers des Krahnes, weiche vermittelst Rollen jede beliebige

Drehung des Diffusors erlaubt. Die Verbindung der beiden

DiffoBor-Hälften wird durch ^wei an beiden Selten befestigten

dreieckigen Blechen l^ergestellt, dieselben verhindern den Aus-
ritt des Bogenliohli nach settwirts, Bind TdrinittelBt Stall-

«dinuibeQ Tonehiebbar, so dM dM Ganze wie ein Visir an
ifiiiiem alten Bitterhelm in veiehiedene Stellungen gebracht
werden kann. £s ist mit dieser Einrichtung möglich, das
Licht sehr zu variiren, indem man d^n Diffuser, welcher für

gewohnlich senkrecht zur Krahnaxe stellt, mehr oder weniger
schräg stellt dazu tritt dann noch die Kreisbewegung, welche
der Krall u an sich gestattet.

Der Di^usor an diesem schmiedeeiseraen Krahn lässt sich

Mlbst soweit herundrehen, daae damit grosse Gopir*Bahnen,
an der Bfti^wand b^estigt, von wahrhaft riesiggn DimeDsionen,^ Bahman 2 m X 1,50 m, sowie statt dessen 2 Bahmen
Ton 1 m Breite bei 1,50 m Höhe, in welchen Liohtpaosen
<20pirt werden, belichtet werden können. Zu diesem Zwecke
werden dann die Nischen seitwärts j^eklappt, so dass directes

Licht wirkt, es ist nun die Wnudfläche so egal beleuchtet, wie
«8 früher durch keinen anderen Apparat erreicht worden ist.

Nachdem drehen wir den Diffusor wieder in die alte

Lage, senkraoht zur Krahnaxe inrQck und lassen das in drei

Seihen angebrachte Oberlieht wirken. An der Wand» über
und parallel zum Hintergründe, ist eine Reihe von 4 mattirtett

«lectrischen Glühlampen in Hohlglasspiegein angebracht und
an dem Krahn zwei Reihen von je 4 electrischen Gliihlarapen.

Sämmtliche (rlühlampen sind von einem ppecielien Eegulir-

und Umsehalteapparat vermitteist Queeksilbercontacten leicht

ganz zu löschen, sei es reihenweise oder einzeln, ebenao durch
Ein* und Ausschaltung von Widerständen koüuau dieselben

raseh dnnkler oder heller gl&hen. Das Ol&hlampenoberlieht
l^ewfthrt eine grössere Mannigfaltigkeit in der Belenohtang mit
Bogenlicht, es werden namentlich die Eleidungsstüeke, die
unteren Extremitäten, sowie der Fussboden dem Auge an-
genehmer ^elenchtet, auch specioU mehr Gontrast in d^r Be-
leuchtuniz; dos Faltenwurfes der Kleidung erzielt. Hierzu treten

die lieleuchtungsvari int» n, welche durch Drehung: des Diffusors

in sich, als auch durch Drehung desselben vermittelst des
Krahnes hergestellt werden können.

Es kann femer das ganze Bogenlieht ansgesohaltet werden,
anstatt dessen wird der Theil des Diffusors, welcher zwisohen
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den beiden Ni«chen sich befindet, mit Pin^m Apparate, woranf
14— 18 rnattirte p)<>otri?fhe GlühlaiTi}i*'n befepti|it und hinter

welchen ein Plansfne^el von vernickeltem Eisenblech an-

gebracht ißt, ausgefüllt. Die Befestigung gebehieht durch
zwei Haken resp. Oesen, welehe isolii-t io dem oberen Theile

de« Difl^n angebraeht wnA nnd mit der Leitung Terbundeii

den Strom in dieten Glttfaluipeneomplex senden. Jetzt

dient diee »Ii Vorderlicbt, dasselbe kattn von dem Central*

tJneeiiaJter auB, welcher sich an der Wand, dem Hintergmnd*
gegenUbpr >KfiiidH. durch Einschaltung von Widerständen
loicht in der }li:^lliiikf^it verschieden refrulirt worden Hierzu

tritt wiederum die verschiedene Lage, welche dem Glühlairj^eü-

vorderlicht durch Bewegung desselben gegeben werd'^n kann, *

sowie die Beleuchtungsverändeiung mit Hülle deä Krahnes.

Aneb dieser Apparat ist patentiri Die Belenolitnng mit elee-

trisohem Glfthlioht, anf diese Weise aasgefthrt, Ist eine selnr

intensive, den Faltenwnrf der Kleidung vorzüglich beleuchtend,

dieselbe ist sehr geeignet zur Beleuchtung der Modelle in Act-
sSlen, sowie fluch fnr pbotogrnphische Porträtmifnnhmen. Die
Negative, w<|rfif> bei electrischem Glühlicht hergestellt sind,

erfordern äusseiHt wenig Retouehe, ja sogar die sonst ge-
fiirchteten Sommersprossen, welche demselben oft ein sieb-

artiges Aussehen geben, sind last gar nicht oder nur sehr

sebwaeii so bemerken, es ist also hlerfHr eine gelbliehe Be-
lenehtnng vortheilhafter.

In demselben Baume ist seitwiiis ein Diffnsor, Patent

Himly, für eine electrische Lampe, an der Wand befestigt»

derselbe i?t oval, die Lampe hf seitwärts in einer Nisch? an-

gebracht iithl wirft das Licht durch einen HohlspieiTGl \'erst;trkt

in den üiffusor, aus welchem es zerstreut heraustritt. Die
Helligkeit des Lichtes kann durch eine verschiebbare doppelte

Nischenwand leicht regulirt werden. Derartige Apparate iiabea

in der Handwerirerseiinle der Stadt Berlin aur Beienolitong Ton
Gipsmodellen nnd nm darnaeh sn seielinen Verwendung ge- *

(linden, der Directcr derselben, Herr 0. Jessen, die Lekrer
nnd SehÜler der Anstalt sind mit denselben sehr zufrieden.

In einem anderen Rnume, welcher nebenbei als Wasch-,
Fixir-Ranm etc. der Photographie, sowie der Lichtpausen

dient, sind weitere Copir-Rahmen von theil weise ebenso grossen

Dimensionen, wie vorhin angedeutet, aufgestellt. Unter der

Decke belindet sich ein Schienengeleise, auf welchem ein kleiner

Wagen mit 4 ^Ldehen mht, an diesem Wagen hängt eine

Brehsehelbe mit Bdilehen, um die Friotion zu Termindern,

nnd daran ist ein Difihsor für 2 Lampen, naeh Patent Himly
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aus^ßfalirt, befeatiigt. Vermittelst dieses S^flsins kann der
Diffasor insch von einer Stelle nach einer anderen befördert,

f<»rner belio^ig gegen^ irgend welebe Gruppe der riesigen

Copir-Rahtneii e:pvvanat werden, nm damit rasoh ^ehv srrosse

Lichtpausen zu uia-chen. Die Diuioiisioneii der Original» , nacb

weichen Lichtpausen hergestellt werden sollen, sind oft gross

und eine Haudhabnng der Rahmen im Atelier ist selbst mit

4 Arbeitern uneicli«. Es Bind daher diese Böhmen Termittelst

eiserner Gonseleii nnd sehweren Chamierbftndem an den
Wänden befestigt, ein Vorreiber von Schmiedeeisen bfilt den
Kähmen in seiner Lage. Im Falle nun nene Zeichnungen ein-

gelegt oder schon ferfitr belichtete Lichtpausen herausgenommea
werden sollen, so wird ein langer Bock davor gesetzt, in etwa

1 ro Entfernung ¥>n dem Kähmen, und dann wird derselbe

langsam heruntergelassen, bis er auf dem Bocke ruht. Nun
erst katin man den Kähmen öffnen und die Klappen und Ein-

lagen entfernen. n. b. w. Naehdem alles gesehelien, wird der
fiahmen wieder in die Hobe geriebtet nnd eine etwa n9thige
Belichtung kann wieder beginnen.

Selbstverständlich sind mehrere Dunkelkammern, Bnreau
nnd andere Känme Torhanden, welche ich, da sie wesentlich

nichts Neues bieten, übergehe.

Die Leimtypie.

Von Prof. J. Hnsnik In Prag.

(Hierzu 2 Tafeln.)

Unter obiger Benennung wird in der Kunstanstalt
„M. Hnsnik" in Prag ein neuer Process eultivirt, der tvpo-

raphische Druckplatten liefert, weiche, aus einer auf Zink
efestisten Leimschicht bestehen.

Eine Chromat-Gelatine^LOsnng wird auf plane Glasplatten
gegossen, getrocknet nnd nachher abgelöst.

Man copirt unter Negativen in Strich- oder Netsmanier,
befestigt die Copien mit dem Bilde naeh oben auf Zink-
oder Metallplatten aller Art mittels Harze, und entwickelt das
Bild mit Hilfe ' einer Borstenbürste durch Keibunjic und Zu-
hilien;ilime einer Flüssigkeit, welche die Gebitine kalt auflöst.

Die Ulibelichteten Partien werden aufgelöst und conisch vertieft.

Die EntWickelung dauert 1 — 5 Minuten, je nachdem kleinere

oder grössere Weissen im Bilde vorkommen. Bas Belief wird
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dann Stunde gewässert, abgewischt und getrocknet, was
4—6 Stunden beansprucht. Das trockene Gliche wird zu-

geschnitten und Hut HoUstock genagelt. Die eigentliche Ent-
wickelung vertiitt hier die Arbeit des^^Aetzers bei der Zink-
Stznng und d* sie 1—5 Minuten dauert, bo kann ein Ifum
vierzig mittelgrosse Platten täglich herstelleu. Zur Aneftbung
der Leimtypie sind keine geübten fi[rafte nOihig, wie bei dev
Zinkätzung, wo man jahrelang üben musa, bevor man etwas
Vollkommenes leistet, und die RbsuUrIo übertreffen die Zinko-

graphie bedeutend, indem hier eine directe üebertra^uiiij: vor-

kommt iini diü Gelatine eine homogene egale Öchiclit bildet,

die mit miithematischer Sicherheit das Negativ wiedergiebt, was
beim Zink nicht der Fall, ist, indem erstens die Uebertragung
entweder mit Aephalt oder Gelatinepapier Torkommt und dae
Aetsen bei der nyetallimaclien Besokaffenbeit dee Metalle und
deesen Verunreinigungen mit Blei und Kohle einen» legel-

zeobten Vorgang nicht gestatten.

In Prag benutzen alle ilhistrirten Blätter Leimoiioh^e und
der Druck ist leichter uu^fuhrbar als von Zink.

Für Holland, Belgien und für ganz Südamerika ist schon
dieser Procesa an je eine Firma verkauft worden, und diese

Tage wird für Deutschland ab^egchlosseu.

P«elttT^Emfttll6«lMk Itr Bilder aller Arl, iMeoBten fVr
a^Mvelllrte Photographie»* KegmUT-Retouehe*

Von H. Jandaurek in Teschen.

(Dieser Lack bedarf keines Collodiumuntergusses

)

20 g Gummi damar, pulTedeirt und gut getrooknet»

150 com Sehwofelather,

150 „ Bonain,

Nach Auflösung wird filtrirt und der Lack vermittelst

TJeberguBs — wie z. B. Negativ -Lack — angewendet. Man
«atinirt die Bilder nach 24 stündigem Trocknen nochmals
leicht nach. (Schlägt der Lack fottig durch, ist mit gleichen

Theilen Aether und Benzin zu verdünnen.)

Technik der Negatlv-Betouehe Ton H. Jandaurek
. in Teeehen.

Abgesehen von dem küneilfirieehen Werflie der NegaäT?
Betouohe mdge beittgUoh der Technik denelben hier erwShnt
werden, data jene Betouohe, welche unmittelbar mit dem Oopir^
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Positiv -Emaille -Lack iüjr Bilder aller Art etc. m
papier im Contaote steht, niemals so saubere Resultate gibt,

als wenn dies nicht der Kall ist, Bäinlich wenn emö Lack-
BoMdLt zwiBohen Rstoudie and Oopirpapier liegt.

Ich pflege seit der ftllgemeiDen Einf&hning der Gelaüne-
Emulsionspkätoii die Negativ -Retonohe durchweg „vor dem
Lackiren" zu machen — , laekire erst über dieselbe und er-

wächst mir hieraus einestheils der Vorth ril des Schutzes der

Betouche, andemtheiis — was eben die Hauptsache ist — die

unbediTigt reinere Copirtuig, weiche sehr wenig Positiv-Eetouche

.übrig läset.

Eiiieu einiachcii, mciit ^eäundheitsschädlichen lietouchir-

flmlBs bereite ich mir folgender Weise:
10 g Gummi damar, gnt getro^et nnd gepnlvert, gel5et

in 75 g Terpentinöl rectificirt und in 76 g Benzin. (In WBkir •

sprechender Wärme ist der Firniss gut zu lösen und zu

filtriren. Nachher sind noch 50 Tropfen Lavendelöl beizufüg^^n.)

Mittels iileiner seidpnor (wattegefüllter) Bäuschchen vvird

der Firniss an den zu retouchireoden Stellen angefeuchtet und
sofort mit entsprechenden Bleistiften dort retouchirt. — Sehr

durchsichtige Stellen, die mit Stift nickt genügend gedeckt

werden können, behandelt man entweder ganz zuerst mit
gummihaltiger Tusche« oder nach dem Laokiren je nach. Er*
fordemiss mit Bleistift oder Tusche. (B&uschohen vor Sianb
schützen.) Es liegt gar Niehts daran, wenn der Firniss an
den Stellen, wo er angefeuchtet wird, das Negativ durchsich-

tiger macht, da diese Transparenz beim nachträglichen Lackiren

ausgeglichen wird. Die Lackirung soll jedoch erst in einigen

Stunden — am besten den nächsten Morgen — vorbei luruuien

werden. — Es empfiehlt sich nur, die zu retouchirenden Stellen

und nicht die ganze Gelatineschicht mit dem Betouchefimisz

anzufeuchten, da der Negattylaok im letzteren Falle schlecht

über die Platte fliessen würde. Misslungene Betouchen können
TOr dem Lackiren mit Betouchefirniss wieder abgerieben
werden, nach dem Lackiren hingegen ist selbstverständlich die

Ablaekirung vermittelst Alkohol das einzige Hilfsmittel und
bei den Trockenplatten sehr gut durchführbar. Da die Matto-

leins des Handels eiiiesiheils hon-end theuer und anderntheils —
wegen mitunter giftigen Parfüiuzusätzen— gesundheitsgefähiiicii

sind« Kopfweh, Schwindel, Ohnmächten, bleiches Aussehen etc.

-erzengen, so kann ich nicht genug meinen einfachen, spott-

billigen, absolut unschädlichen Fimiss empfehlen. Mag er

mm Tor oder nach dem Negativlackiren angewendet werden,

immer thut er seinen Dienst und wirkt eher vortheilhaft als

aehädlich auf unsere Athmungsorgane und Nerven. Um dii»
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250 BogAoer&üou zu lung expon. nad kr&ftig harroxger. Megstiro.

allgemeine Betouche-Misere möglichst zu bekämpfea, halte ich

motSk folgende Winke Akr beherzigenawerth:

Trots gegentheiliger Memong eines Aatore über Neg»tiT-

retonehe kann ich nicht genug das zeitweise Drehen des
Keg»tl?8 während der Arbeit empfehlen; dasselbe gilt in
der PositivretouL'he. Das Bild muss in allen Lagen saubor

aussehen und wenn dies der Fall ist, so war die Retoiiche Lut.

Man vergleiche nnr dio Resultate der einseitig behau iolten

und der während der Arbeit gedrehten Bilder fz. I>. stark

sommersprossiger Personen), so wird mau das Kiclitigu meiner
Anschauung bald begreifen.

Bae sogenannte Abdecken der Negative (von der Glas-
Seite) Ut ein trauriger Behelf f&r nicht vorhandene Modulation

• in der Beleuchtung, wo das Abdecken dennoch geschehen
sollte, möge es äusserst vorsichtig, nicht mit Carmin oder Blau,

sondern entweder mit irnmmihaltiger Tusche oder pimmi-
haltifier Gummiguttae- Karbo , letztere sehr blass angelegt,

durchgeführt werden Carmin ist nicht lichtbeständig und bei

Blau mag man wegen des grünlich oder röthlich Biau etc.

die Wirkung schwer vorausbestimmen.

Zu flaue Negative druckf&hig Sit maoben, ist niebt die

Hieaion des Retoucheure I Die Gopirer endlich mögen verhalten

werden, beim Durchsehen der Rahmen letitere in der Stellung
des Oefteren zu verändern und niemals im sn grollen Llehte
zu copiren.

Jede Matrize soll ein angeklebtes Schutzblatt fPapier)

haben, auf welches im Rahmen unmittelbar Kantschukiemwand
zu liegen kommt. Möge Jeder das Möglichste thun die Be-
touche- Misere zu bekämpfen!

Regeneration zu. lansr exponirter und zo. kri&flig herreT^
gerufener IS^egative.

Von H. Jandaurek in Teschen.

10 g Kupfervitriol und 1

30 „ Kochsalz gelöst in > in Yorrath zu halten.

120 „ desiillirtem Wasser J

Hiervon nimmt man zum Grebrauche eine zehnfache Yer-
d&nnung (mit destillirtem Wasser) in Anwendung (z. B. 10 g
obiger Lösung und 100 g destillirtes Wasser). Das zu kräftige,

jedoch vom Fixirnatron vorzti^rlich ausgewässerte Ne<rativ wird
auf mehrere Minuten in besagte verdünnte Flüssigkeit gebracht
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und unter leichter BewcLmrig — nämlich so laniEje darin belassen,

bis das Negativ sowohl ia der Aufsicht — wie in der Duroh-
sicht mit einem weisslichen Niederschlag stark belegt ist. —
Nun wild selbes gut mit Wasser abgespfttt nod in folgendes
Bad snr Soliw&cliatig eingele^ci

Ammoniakflassigkeit 1 Theil, destillirtes WasserG—STheUe.
(Vor Gebranch erst ansetzen.)

Ist f^ie Schwächung: bis zum jrewünschten Giade erfolgti

wird sofort da? Negativ sehr gut abgespült.

Die Rapidität der Schwächung ist von der Kraft der

Animoiiiakflüs&igkeit — die immer frisch sein soll — ab-
hängig.

Ein Mtsaerfolg kann nur von der Unsanberkeit der Mani-
pulationen — insbesondere aber bei mangelhafter Answässernng
des FixirnatroDs — zu erwarten sein. — (Die Vorrathsflasohe
der Knpfersalsiösung ist jedesmal vor dem Crebrauobe gnt an
aehütteln.)

lieber die Anwendung der rhotogriiphie zur Unter*
snehuiiijr der Absorptionsspectra.

Von Dr. B Hasselberg in Polkowa.

Im vorigen Jahrganj^e des „Jahrbnohs f&r Photographie'
habe ich über die Anwendong der Photographie bei speetro-
Fkopisehen Untersachuiifren einige kurze Mittheilungen gemacht
und dabei auf die irrossen V^orthpÜe, welche nicht nur in Bezug
auf gewonnenes Detail, sondern '.uirli hinsichtlich der Genauig-
keit der an Spi'(-ti'alphotoi:r;ininien angestellten Messungen
resultueii, iiingewiesen. Die damals gemaehteii Erlanrungeu
haben sieb in der Folge nur bestätigt und es ia^st die An-
wendung der mit Hilfe «cewisser Farbstoffe behandelten Platten

die Zeit nicht fern ereeheinen, wo bei spectroskopischen Unter-
enchungen die Au^eobeobachtnng durch die Photographie
Tollständig oder beinahe vollständig wird ersetzt werden können.

Einen weiteren Belep: dafiir bildet eine Untersuch nnir. welche
im hiesigen Laboratoriuin ir^^ijenwai tiu' geführt wird, und über

welche einifie voibinfi^n? .Mitthciliumen den Lesern des „Jahr-
buchs" vielleicht nicht uriwillkouiuieu sein dürften. —

Auf dem grossen Gebiete der reinen Spectroskopie hat

die Untersnohnng der Emissionsspectra, hauptsächlich wohl
wegen ihrer engen Beziehungen sor Speetroskopie des Himmels
nnd zur chemisehen Analyse, vorzugsweise die Aufmerksamkeit
der Forseher gefesselt. — Viel weniger ist dagegen eine andere

16*
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252 Anwtndang d. Photogr. sur UntersucUuug d. Abiorptionsspeuur».

C1&8S6 von SpectnlerfchaiDo Ilgen f nämlieh die Absorptions*

speetrft der ma% bei Diedriger Temperatur, benehtet geweaeo»
obgleich fftr das richtige Ventandnin hierher gehörender
Fragen, namentlich ftür eine ktinftige allgemeine Theorie der
Spectra ihre Bedeutung keineswegs zu verkennen ist. Wie wenig
indos?»en dies don Spectroskopisten im Allsemeinen zum Be-
wusstsein gekommen ist, <zeht ?uis der verhaltiiissmässig grossen
Dürftigkeit der hierauf hezü£rli(^hen Theile der spectroskopischen

Literatur genQ&[eiid hervor, und in den wenigen vorhundeiiea

Untersuchungen auf diesem Gebiete vermisst man vor Allem
dM Eingehen in Detail und die Genanigfceit» welehe ander»
Theile der Spectroskopie kennzeichnen. — Üm aar teettignag
dieaer Mängel einen Beitrag zu liefern , habe ich vor einigen

Jahren eine Untersuchung der Absorptionsspectra des Brome
iiiid der ü n t e r s a 1 p e t e r s ä ii r o ausgeführt , wobei , nach
MaPSfia^e df^r mir damals zu Gebote stehenden Mittel, eine

niögliehsi ^ius^e \ * 1 Utändi^ikeit und Genauigkeit angestrebt

wurde. Ea war nun iiieiue Absicht auch andere Gase mit

eigenthüm lieber Absorptionsspectra, wie Jod, Chlor und deren
Verbindnngen in den &reia meiner Unterenehnngen an liehen,,

da aber f&r das Jodgaa, dessen Abiorptionaerseheinttttgeri ein

ganz besonderes Interesse darbieten, mit me nen damaligen
Beobachtungsmitteln keine nennenswerthe Erweiterung der vor-

treff liehen Resultate Thalen's^) zn erzielen war, so hielt

ich es für zweckmässig, dieae Untersuchungen bis auf weiterea

zu vertagen.

Seit jener Zeit haben »ich die Verhältnisse weseutlich

geändert. Das grosse Kowland'scho Beugungsgitter, von
deaeen Torzttgliehen Leistungen ieh schon zu berichten Gelegen-

heit hatte, zeigt das erwähnte Absorptionsspectrnm in einer gann
neuen Gestalt. Schon im Spectrum erster Ordnung sind die

eannelirten Banden desselben mit überaus grosser Schärfe in

einzelnen Linien aufgelöst uixl im Spectrum zweiter Ordnung
ist diese Auflösung derart vollstandiir , dass das ganze Spee-

trum eine einzige stetige Folge dicht aneinander gereüitor,

haarscharfer Linien bildet. Die Lage ailur dieser nach Tausen-

den zählenden Linien durch Augenbeobachtungen genau eu
bestimmen, wäre eine beinahe endlose Arbeit; mit Hilfe der
Photographie dflrfte dagegen dieselbe sich in Terbältnissmasaig

1) Mem. de i'AcMi^mi« de St. Petersbourg, VUe Ser., T. XXYI»
Ko 4, 1878.

-) Thalen, Jodgasens Abeoritionaspectrum. SwtDtka Wctfln»
tkapiakademleDc Handlingur, Band Ko. 8, Ittdd.
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kurzer Zoit bewältijron lassen. Die hi? jetzt gemaokteu Ver*
«uche scheinen diese Ansicht zu rechtfertigen.

Der Spectrograph , den ich für difise Arbeit benutze,

ist derselbe, von dem im vorigen Berichte schon die Kede
gewdSdE ist DersellM boiteht ans einem 4- fUssigea Me rs ' Boheii

Fernrohr als Oollimator nnd dem eben genannten Gitter,

Beesen getheilte Fläche 3X2 Zoll beträgt und 14488 Striche

per -Zoll besitzt. Statt des zweiten, ähnliohen, vorher als

Camera benutzten Fernrohrs, fun^rirt jetzt eine besonders con-
stniirtc Spectraloaraera, Hnron Objectiv von Steinheil 2 Zoll

Oeffüüii^ bei 5 Fuss Brennweite hat. Vor dem Spalt wird die

das Jodgas enthaltende Röhre srestellt, durch welche das vor-

her mit Hilfe eines Objectivs von etwa 2 Fuss Brennweite

«»neentrlrte Sonnenliobt geeandt wird. Anf Platten, welche
dojüh TorherigeB Baden in Oyanin oder Erythrosin fftr die

weniger brechbaren Spectraltheile sensibilisirt sind, erfolgt

nnn zunächst durch die eine Hälfte des Spalts eine Aufnahme
des Spectrums des Gases nnd darauf durch die zweite Hälfte

eine zweite Aufnahme des rwinen Sonnenspectruras. Dadurch
bekommt mau die Mittel die Wellerilan!2:e jeder einzelnen Linie

des ersteren Speotrums aus denjeni^^en des letzteren durch
Messungen auf der Theilmaschine mit ausserordentlich hoher
Oenanigkeit sn bestimmen und zugleich diejenigen Linien der
«fsten Aufnahme, welohe der Sonne gehören, von den eigeat-

Hohen Gaslinien au trennen.

Im Prinoip ist nun, wie man findet, diese spectroskopieohe

üntersnchungsmethode überaus einfach. — In der Praxis ge-
stalten sich jedoch die Verhältnisse nir-bt unwesentlich anders,

namentlich wenn das zu nntersucheude Speetruin, wie im vor-

liegenden Falle, sehr reich an feineu, dichtgedrängten Linien
ist und man ausserdem noch der Darstellung desselben die-

selbe Yollendnng zu verleihen wänscht, mit der es der Apparat
seigi Ee tritt nämlich dann der bekannte Uebelstand der
Gelatineplatten stdrend lünzn, dass das Korn des Silbernieder^

Schlags in demselben Ifosse grob erseheint, wie die Empfind«
lichkeit der Platten gesteigert wird, wodurch enge Linien-

complexe, welche für die directe Augenbpobachtung noch vor-

züglich scharf getrennt sind, auf drr photographischen Platte

in ein einziges, durch das Mikroskop nicht aufzulösendos Gebilde

zusammen Üi essen. Dieser Schwierigkeit durch Anwendung von
Platten geringerer Empfindlichkeit und damit yerbnndener
gritoserer Feinheit des Korns ans dem Wege su gehen, ist nur
theilweise mdglich, da, namentlich im hiesigen Klima die

SqKMitiensdaner nicht ohne erhebliche Uabe^nemlichkeit über
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eine gewisse massige Grenze verlängert werden darf. Es ist

daher vortheilhafter, unter Benutzung hochempfindlicher Platten

die naoh dem Negativ und imeh den anf demselbeii bestimmten

WeUenlftngen angefertigte Zeichnung dnreh Angenbeobaehtang
mit der Natur nachträglich Linie für Linie an vergleichen,

nm dabei s. B. über Dnplioitat einzelner Linien oder über
ati^^f^re auf dem Nesrativ weni^rer put hf^rausL'pknTnmpnn Einzel-

heiten Gewisi-heit zu erlangen und dif s lur eine neu»' Zeiehiiug

zu verwfrthon. Eine derartige er^ranzeude Diuüiimustening

nach eiupr bereits vorhandenen, sehr nahe exaeten Zeichnung
bietet auch bei einer grossen Masse von Linien nicht entfernt

die Sehwierigkeiten einer direeten Ansmesenng and der damit
verbundene Mehraofwand an Zeit ist jedenfalis geringer als

derjenige, welchen die Methode der langen Expositionen mit

sieh fQlirt. Uehrigens ist su bemerken, dass auf ^nfen Nega-
tiven zwei Lii)ion erst dann mit Sehwierifrkeif trennbar er-

scheinen, wenn ihr gegenseitiger Abstund die Gi enzo 0,05 inm

erreicht, was z. B. im gelbgrünen Theil des Spectrunis zweiter

Oidiiung etwa 0,25 E. entspricht I>if^ Bericlitieungen zu

den unmittelbaren Kesultaten der Photu^raphie, sind demnach
weniger zahlreieh, als man beim ersten Biiek anf das 8peotnim
erwarten lionnte.

Die geschilderten Mftngel der hochempfindlichen Gelatine-

platten setzen somit, wie man Ündet, der aus<;chliesslicben nnd
selbständigen AnweiiHInn^ f^orppll)en fmf ^peotroskopiBchpm Ge-
biete enie gewisse, zur Zeit nieht zu ril t rschreiteiido Grenze,

diejenige nämlich, wo das abzubildende Detail von derselben

Grössenordnung ist, wie die rediieirten Silberpaiiikel selbst.

Es ist ein glücklicher Umstand, dass in den meisten Fällen

diese Grenze nieht erreicht wird, nm so mehr, als alle sonrtigeQ

photographisoben Methoden, obgleich in dieser Hinsicht bisweilen

g&nstiger, wegen anderer Mftngel notiiwendig versagen Man
mnss nftmlieh nieht vergessen, dass, sowie die optische Kraft

des angewandten Spectialapparates derart gesteigert wird, dass

von Details der nns^egebenen Grösse die Kede sein knnn, die

Intensität des bpectrums, sogar der stärksten Lichtquelle, die

wir iiennen, der Sonne, nur eine geringe ist. Ein Zurück-

gehen z. B. auf das alte Gollodiunverfahren, wie es z, B Janssen
mit sotiel Erfolg fhr seine Tortrefl^liehen Sonnenaufnahmen
beontzt, ist ftr speetroskopisehe Praeisionsantersaehnogen voü-
Stftndig ausgeschlossen.

Was die rein photographisehe Seite der Untersuchung
jinbolangt, ist nur wenig zu bemerken. Die Art der Sen^ibili-

airung ist dieselbe, welche schon im Jahrbnch i&r 1887 näher
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angegeben wurde, nur habe ich mit Vt/flii€il ein kurzes Vorbad
TOD Bitiirleiii destillinäui V^juwer eingeführt, weil dadurch eine

glBidmüUatism flMuMun^ des Farbenbadet enielt und das

^aAMlm w«itt6r, ninder Fleekebeo vorgebeugt wird. — Die
Letzteren scheinen von klMnen, den Zotritt des Farbenbades

bindernden Lnftblasen herzurühren, welche durch das vorher-

gebende Einweichen der Gelatine^ohicht entfernt werden. Die
übrige Behandiung der Platten ist die gewöhnliche. Nur müssen
alle Bäder und auch das Spülwasser sorgfältig filtriit werden,

damit die kleinen, darin stets voi hau Jenen Staubkörner n»ög-

lichbt beseiugt werden, denn diese, oli^^ieich für gewöhnliche

Negative ohne Belang, wirken hier, wo die Platten nnter dem
Milnroekope betraobtet nnd gemessen werden m&ssen, in hohem
Orade störend und verunzierend.

£in Uebelstand, welcher bisweilen sehr störend einwirkt,

ist, dass nicht alle Platten das Farbenbad ül)erhaiipt v»'rtragen.

Ich habe Platten gehabt, web he ungefür^!t von den violetten

und ultravioletten Spectralth eilen die schousten, völlig iilas-

klaren Negative lieferten, die aber, wenn gefärbt, iui Eiitwickler

total verschleierten. Ändere Platten derselben Fabrik (War-
nerke 4 Co. in Petersburg) gaben naeh F&rbnng glasklare

Negative der weniger breehbaren Theile des Speetrnms. £8
scheint dies allein anf besonderen Eigenthttmiichkeiten 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, \?t nuf völlijfe

Schleierfreiheit zu rcehiK ii Im entgegengesetzten Kalle er-

seheinen die Platten im Entwickler mit schwarzen Rändern,

deren Ausdehnung mit dem Alter derselben rasch wächst. Es mi

. dieser Umstand um so Iftstiger. als damit hSufige Plattenverlostt

erkniipft sind, da man durch Ungunst derWitterung nichtimmer
in der Lage ist, die prlparirten Platten reebtseitig zu exponiren.

Das Obige mag genftgen, um von dem Gange dieser und
ähnlicher rntersucbungen eine Vorstellung zu geben. Eine
eingehende Darlegung aller Einzelheiten deiFelben ist eine Fraj-e

die ich geeigneten Orts künftig näher zu erörtern beabsichtige

Aus dem Landseh aftsfaeh«
Von Max Jaffe in Wien.

Baumschlag.
Bei Landschaften mit Laub im Vordergrund zählt die Be-

lichtungszeit trotz der hohen Empfindlichkeit der Trocken-
platten (zumal bei orthoohromatisohen Platten und Anwendung
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der Gelbseheibe^ oft nach Tielen Seenoden, so da&s es an

Tagen, welche nicht absolut windetill Bind, immerhin schwer

ist, eta sehufw Bild zu bekoouneii. Wenn hqh, wie meistens

im Sommer, der Wind stossweise kemmt, so empfiehlt es rieh,

folgendermassen onogehen: Man wartet nnftdist einen wind-
stillen Moment ab, am das Objectiv zu öffnen nnd hält den
Objeetivdeekel (der zu diesem Zweck sehr leicht schliessen

muss) bereit, um ihu aufzusetzen, f^obald sich der Wind hebt;

dann öffnet man wieder, wenn R the eingetreten, nod setzt diese

Manij)ulation fort, so lange es iiöthig ist.

Sehl zweckmässig ist es, ftir derlei Fälle einen Begleiter

zu haben, der während des Oeffnens und Schliessens nach der

Uhr die Seennden zählt nad ein Zeichen giebt, wenn die be-

absichtigte ßelichtangszeit beendet ist.

Dasselbe Experiment kann man auch ausführen, wenn
man während der Aufnahme einer Lfindsehaft (eines Strassen-

bildes etc.) durch Zuschauer belästigt wird, die sich gewöhn-
lich Tor dem Ay>|»?irat in Front aufstellen, damit ihre werthe

Person recht deutlich auf das Bild komme und dasselbe vpr-

schönern helfe; man schliesst das Objectiv und wartet ruhig

ab, bis die Geduld der Gaffer zu Ende ist und sie abziehen,

nnd setzt sodann die Eiposition fort

Spiegelung.

Erfordert der Banmschlag die grösste Ruhe, so wäre bei

anderer Gelegeuheit wieder eine leichte Unruhe erwünscht; dies

gilt bei der Spiegelung im stehenden Wasser, die bei voller

Scliärfe der Oontouren unnatürlich und unkdnstlerisch wirkt.

Man kann dem abhelfen, wenn man, nachdem eia Theil

(etwa die Hälfte) dar Belichtungszeit verstrichen ist, ein kleinea

Steinchen ins Wasser wirft; die hierdurch entetehenden zarten

Wellen verleihen den Oontonren des Spiegeibildes eine leichte

wohlthaende Unscliärfe.

Anfsnehen des Standpunktes.

Zu diesem Zweck bedient man sich des von mir in der
photographischen Correspondenz 1871, Seite 239 besohrie*

benen Instrumentes oder aucli des sogenannten loonometers;

derselbe hat entweder die Form von Pig. 23, wobei die

schmale Oeffnung vor das Auge gehalten wird und der vier-

eckige Hahnion das Bild abgrenzt, oder gleicht einem Theater-
pers|M riv, dessen Passung anstatt der Linsen ein Selilooh und
eine viurecicig ausgeschnittene Oeffnung besitzt.^)

1) Dr. Sder*i „a.ii«nilnlloliM Handbnoh der nrntogr.**, Bd. 1, B. 44U
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Diese Apparate zeigen aber nur die Abgrenzung des

Bildes, während es uns auch erwünscht sein muss, die per-

Bjpeotivische Wirkung der Linien baobaehten za können. Zu
ffianm Zweck Tersoluiffe nnm eiok eia m der Oberiiäehe einer

grossenGlaekagel reokteokigMis-
geschnittenes Stiiok, deesen plane

Bückseite mit schwarzem Firniss

(für Interieurs besser mit Queck-

silber) überzogen ist. In diesem

Verkleinerungsspiegel zeichnet

sich sodann das Bild in der-

selben Weise wie später auf der

filOtographiBtilen Platte. loh

»fte ein stdolMs Glu in einer

Maier-Üiansilien-Handlmigfdocli

dikrfte es nicht schaden, wenn
ikhauch die Handlungen photo- vig. 98.

graphischer Bedarfsartikel der

Sache annähmen und für Gläser mit verschieden o^ekrümmter

Oberfläche sorgen, welche sodann den verschiedenen Gesichts-

winkeln der Objective entsprechen.

Arohiteotur. -

Es kommt vor, dass man bei Aufnahmen von Gebäuden
bei besohrinlrter Distanz, trotzdem das Objeotiv soweit als

möp^lich in der verticalen Richtung hinaufgeschoben wurde,

das Object nicht in die Mitte der Visirscheibe bringt. Man
kann sich nun in vielen Fällen dadurch helfen, dass man den
Vordertheil der Camera aus der verticalen Stellung hei-aus

nach aufwärts richtet, während die Visirscheibe in ihrer senk-

reoliten Lage ?erUeiK Das Bild erscheint nunmehr in der
Mitte teharf, wfihrend nach oben nnd die 8ohirfe gleiehr

mässig abninunt. Durch Anwendung sehr kleiner Blenden
wird dieee Uns<diftcfe beseitigt.

Eegen.

Nicht leicht wird Jemand bei Hegen aufs Landschafiem
ausgehen, es sei denn, er hoffe, dass sich das Wetter ändere,

bis er zur Stelle ist. Wie nun aber, wenn man, bei der Vor-
bereitung zur Aufnitoe begriffen, vom Bogen ftberrasi^ wird?

Mnm man dann unbedingt den Apparat znsatimeniMM^en und
unveniohteter Sache naoh Hause gehn? Wie ich ans eigener

ArÄkhmng bestätigen kann, wird man in vielen Fällen im
Stande sein, dem Wetter Trotz zu bieten. Ich hatte einnal
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den Auftrag, vou einem Schloss in Ungarn filnf verBchiedene

Avfimhnien (in Bogengröese) tii8ziiAilir«ii; ner denfllben

nvm ^dcliek beendet, tUein wShiead ieh mieh nur l&nften

AnfofthmeMehMÜ^ jubzo^ aieh der Himmel and nicht leage,

80 hatten wir den »(tilMeft Ludn^HL fade Jim
Begens abwarten, dnp iring nicht, denn am anderen Tage
musste ich wieder in Wien sein. Ich lies? mir deshalb von
den autochthonen Slovakon, welche die Guts^iierrschaft mir zu-

getheilt hatte, ein Dadi iniprovisiren, stellte den Apparat

darunter auf und eiponirte. Das Eesultat war gar nicht übel,

wenn aeeh freilieh die CentiMte einer Sonnenbelenehtnng
fehlten.

Nicht selten kommt ee indeeeen vor, dass man Anlhahmen
ZQ machen hat, an denen man den Sonnenschein gar nieht

>^ranchen kann; z. B. bei engen Schluchten (Klammen), Häu-
sern, die gernde Tiach Norden lie<?oTi etc.; da mag es denn
oft genug Tori^o nun cn , dass der bedeckte Himmel, den man
zu der Expeditiv^n abwartet^, zur ungelegenen Zeit seine

Schleusen öÖ'net uud dürfte daher vorstehende Notiz Manchem
an atatten kommen.

Wind.

Bei Aufnahmen YOn Gebäuden, Montimenten, wie auch Land*
Schäften, bei denen im Vorder- und Mittelgrund kein Baum-
ßchlag voricommt, kann man pTjonirpn. wiihrend der Wind
geht, nur muss die Camera so fest stehen, dass der Wind ihr

nichts anhaben kann. Ich will nun zu diesem Zweck eine

sehr einfache Vorrichtung beschreiben, welche uoch den Vor-
theil hat, daBB eie keine Kosten Temreaeht

Man sehranbt mndgebogene Haken an alle vier Ecken dea

Oamera-Schlittens und ebenso an die drei Füsse, etwa in mitt-

lerer H(lhe. Um alle diese sieben Haken sieht man «ne
Schnur und Ycrbindet sie; hiemnf zieht man nn geeigneter

Stelle mittels einer zweiten Schnur die erste zusammen. Der
Schlitten steht nunmelir el enso fest, wie wenn er an ein

Tischstativ angeschraubt wäre. Um auch den Blasebalg vor

der Einwirkung des Windes zu schützen, giiannt man mit Hilfe

seines Begleiters das Einstelltueh, einem Segel gleich, an der-

jenigen Seite der Camera, von welcher der Wind kommt
Man kann indessen diese Manipnlation auch ohne Be*

gleiter, anf folgende Weise, ausführen: man befestigt Ringe
an allen vier Ecken des Einstelltuches und versieht sich mit

zwei Leisten, welche zwei creiipnüberliegenden Seiten des

Taohes entsprechen; an jedem Ende dieser Leisten befestigt



man Stifte (oder Hak«n). Die eine der beiden Leisten legt

man auf die Erde nnd verbindet die Stifte (oder Haken) dieser

Leisten mit zwei Hingen des Tuches, wäiireud man die andere

Mte des Tuches mit Hilfe der sweiteo Leiste Tenpreizt

IM« Mtf dem Beden liegende Leiste h&lt man mit dem Fnsse
nieder, die sndere hält man mit einer Hand und hat somit

noeli die andere Hand fni sam Oeffnen nnd Seliliesseii der

Oameia.

Photogrrapliiren bei eleetrischem Licht»

Von Dr. Raempfer in Braunechweig.

Man hat steh Tielfaoh bemüht, kflnstliche Lichtquellen in

der photographischen Teclinik znr Verwendung sa bringen,

besonders in Btädten, die wie London, an Nebeln und sonstiger

trüber Witterung leiden. So hat man in £ngland zuerst ver-

sücht bei Gaslicht und iiidianisehem Weissfeucr zu photo-

graphireii und selbst heute ündet ni;in Tioch in London in den
Nebenzimmern von Bali- und Conceitsälen derartige photo*
graphische Kim litnnoren.

Wenn nun auch mit diesen Lichtartea, besonders mit dem
Letsteren recht intereesante Aufnahmen gemacht worden sind,

so können diese doch nioht den geringsten Anspruch auf
künstlerischen Werth machen und sind deshalb jene Methoden
des Photograpliirens nur für untergeordnete Zwecke anwendbar
und einer grösseren Verbreitung nicht fähig.

Allein von dem eleetrischen Licht darf man künstlerische

Leistungen erwarten, weil es wie kein andere? künstliches

Licht ein dem des Sonnenliehtes entsprechen« les chemisches

Spectrum hat und in beliebiger Intensität herzustellen ist.

Herr van der Weyde in London hat das Verdienst, das

eleotrische Lieht snerst erfolgreich in die photographische
Praxis eingeföhrt zu haben. Sein System ist seit dem Jahre
1878 auch in Petersburg, Warschan, Paris und Brüssel zur
Anwendung gekommen. Er bedient sich zum Photographiren
eines eleetrischen Bogenlichts von ea. 4()0f) Normalkerzen,

weiches von einer öpferdigen Dynamo- eleetrischen Maschine
gespeist wird. Der Lichtbogen befindet sich in der Älitte eines

halbkugellürmigen Kessels von etwa 6' Durchmesser, welcher

mit weissem Papier ausgeklebt ist und das zerstreute Licht
auf das Object wirft. Zur Vermeidung aller direeten Strahlen

ist zwischen Object und Idchtbogen, dem Letzteren sehr nahe,

«in kleiner Reflector angebracht, welcher das directe Licht

anfangt und in den Kessel reflectiri
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Die AiiwenduDg dieses Systems ist mit nicht gerin^it

Schwierigkeiten verknüpft, da die Kohlenspitzen mit der Hand
regatift werden rnttesen. Herr Tan Bonselen in Berlm hhi
diese fliBriehtimg telir Terbeeeert, indem er eine Differeniiil-

kmpe Ton y. Hefn er- Alteneck von etwa 3000 Noimalkerseii
znr Anwendung bringt, bei der natürlich jedes Reguliren mit

der Hf^nrl woirfUllt. Auch hat er die Einrichtnnor ^chv beqnem
j?nni:i ht, indem er den Kessel auf einem doppelten Schienen-
systein beweglich iibcr das «ranze Atelier anbrachte. Das
BojErenlieht befindet sich darin in etwa ^.3 der Höhe, der

Keüector iKt etwa 20 cm gross und hinter der Lampe ange-

bneht, bo dass man in einer Entfernung von 2 m einen Raum
on 8— 10' Breite gleieiimMSlg belenehtei erhält. Aneb« kann
die ganse Vorrichtung an einem Fiaeohenzog in beliebiger

Höhe eingestellt werden ^)

Die Lampe bedarf etvva i^f)— 4-0 Ampi-re Strom und wird
von piner Dynaniomasehine gespeist, die von einem 4 pferdigen

Deutzer Gasmotor botrieben wird. Die p:anze Anlaice kostete

zur Zeit (1884) ÜOOÜ Mark, dürfte aber jetzt billiger herza-

steilen sein.

Um dieielben Aufnahmen wie bei Tageslioht zu maehen,
ist es nöthig, etwa doppelt so lange za exponiren, die Qnaa«
tität der Belettohtnng ist eben nur halb so stark als die
Helligkeit eines gewöhnlichen Tages; die Qualität des eise-

trischen Liehtes für photographische Zwecke ist 'ih(^T mindestens

dieselbe wie des Tiirr'^lifhtcs. Merkwürdio; ist dabei der

Umstand, das?« man lür kleinere Köpfe unter sonst gleichen

Umständen eine verhältnissmässis: grössere Expositionszeit

braucht als für grössere. Wenn ein grosser Kopi in Cabinet-

format bei Tage 10 Seonnden, ein kleiner 7 Seemiden bedarf»

so ist für eleetrisohes Lioht die entsprechende Zeit 20 resp.

17*- 18, nicht 14 Secunden, wie man annehmen sollte.

Die Bilder, die Herr van Honzelen mit electrischem Licht

herstellt, sind in ihrer künstlerischen Vollkommenheit dnrch
nichts von den am Ta^e auf:i;enommenen zu unterscheiden;

die Porträts erscheinen nur noch schärfer and namittelbarer.

(S. Electrotechnische Zeitschrift Bd. V, S. 101.)

Ein anderes, complicirteres Beleuchtungssystem, das des

Herrn Kurtz in New-iork hat ebenfalls Bewäse bedeutender
Leistungsfähigkeit geliefert. Bei demselben wird die Person
auf der Hanptlichtseite durch ein starkes eleetrisdiee Bogen-

>) S. die Figur in Edet*t AnallUurlicliam HtBdbdbueh dar Photo*
enphi« I. Bud*

i^idui^cd by Google
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Hellt, auf der Schattenseite durch ein schwächeres beleuchtet.

Persüu und photngraphischer Ay)parat sitzen auf einer Dreh-

scheibe, die während der Aulnahme gedreht wird; da dabei

die Lampen an iiaer Stelle bleiben, w gleitet das Lieht all-

B&hlioh aber das ganze C^icbt hinweg.

Wenn nun auch ein Atelier, das nur mit electrisehen
Lieht arbeitet, sieh nur in seltenen Fällen rentiren dürfte, so

kann man andererseits doch die Ausstattung grosser bestehender

Ateliers mit electrischem Lieht in vielen Fällen sehr wohl
anrathen. Mau ist dadurch von jeder Witterun gt unabhängig,

und dass es sich lohnt, beweisen die eleetro -photocrraphischen

Kiurichtun^eu des Herrn van Ronzelen in Berlin, der

Madame Dupont in Bräeeel nnd Ten Lewitzky in Sb
Petersburg.

Vth^T opüsehe Oitter und das Soniienspeetrniii.

Von Prof. Dr. H. Kayser in Hannover.

In neuerer Zeit beginnt die Photographie auf vielen Ge-
bieten der Naturwissenschaft fördernd einzugieifen und damit

auch selbst die Anerkennung zu finden, die ihr gebührt. Aber
auf einem Gebiete hat sie dieselbe schon lange, nämlich bei

ihrer Verwendung sur Spectralanalyse. Cribt es doeh eine

grosse Begion des Spectmms, welehe nur durch photogia|»hisehe

Wirkung entdeckt worden ist, und nur auf photographischem

Wege untersucht werden kann: der ultraviolette Theil. Aber
auch in don anderen Theilen des Spectrums leistet din Photo-

graphie eminente Dienste, seit das rrincip der farhenemplind-

Bchen Platten durch H. W. Vogel aufgefunden worden, und
Abney sogar liir das ültraroth empfindliche Platten herge-

stellt hat. Wenn man die unendliche Mühe, welehe die erste

Zeichnung des Sonnenspeotmms Eirehhoff gekostet hat, und
das Besnltat jener Arbeit vergleieht mit dem neaesten photo-

graphischen Atlas von Bowland, so ist der enorme Nutzen
klar: die Zahl der bekannten Sonnenlinien sowie din Genauig-

keit ihrer Messung hvthm sich wohl verhundertfacht. Wahrend
Kirchholf 60 Eisenlinien im Sonnenspectrum naehw^sea konnte»

haben wir jetzt deren viele Tausonde.

Indessen ist es nicht nur die Anwendung der Photo-

graphie, welche diesen Fortschritt gezeitigt hat; die vervollkomm-

Mi» Heretelinng der Speetren lu^t ebensoTiel beigetragen, wie
die bessere Art, sie zu fiziren.

Es gibt bekanntlich zwei Methoden, ein Spectrum zu

erzeugen : mittels Prisma und Gitter. Während fr&her iut
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nur Prismen benutzt wurden, nimmt man jetzt mit Vorliebe

Oitter« die h«ato in ungeahnter Vollkommenlieit hefgesteUt

werden.
Es war Fraunhofer, der zuerst m Anfang dee Jalir-

bunderts darauf aufmerksam machte , dass Licht, wenn es

durch eine Anzahl sehr enger dicht nebeneinfiTider befind-

licher Spalte gegangen, ebenso zu eincin Spnetrum ausgebreitet

wird, wie wonn es durch Prisiuen gegangen. Eine Reihe
solcher Spaltoa nennt man nun mn optisches, oder ein Diffrae-

tiüUägLtter. Fraunhofer stellte sich die ersten Gitter her, indem
er feine Brillie parallel nebeneinander atiss]NUUite, die

Zwiseheni^nme bildeten die Spalte. Später benntite er bentsste

Glasplatten und zog mit der Theilmasobine Linien in den Huss,

wodoreh dieser weggewisobt und so spaltförmige durehsiehtige

Oeffnuniren geschaffen wurden.

Nun zeigt die Theorie, dass die Spectren desto länger

und desto besser werden , io. enger die Spalten nebeneinander
liegen, d. h. je mehr Liuitii pro Millimeter gezogen sind, und
je genauer gleich die Abstände zwischen je zwei Spalten sind;

beides erfordert ausserordentlich TorzOgUehe Theilmaschiuen.

Eine solche stellte sich sunKchst der Mechaniker Nobert in

Barth in Pommern her; er fiberzog Glasplatten mit Silber und
zog in dieses die Kitzen hinein. Es gelang ihm so bis zu
300 Linien pro Millimeter zu ziehen, und die Nobert'sehen

Gitter waren in der ^t^nzen Welt berühmt. Weiter ergab dann
Theorie und Versuch, dass dieselbe Wirkung, ein Speetrum
hervorzubringen, auch durch eine unbelegte Glasplatte heiTor-

gebracht werde, in welche mit feinster Diamantspitze parallele

Linien eingeritzt sind; auch in dieser Weise stellte Nobert
Gitter her.

JSin weiterer Fortschritt lies« sich jetzt nur durch noch
ToUkommenere Theilmaschinen erreichen. Bei denselben wird
das Schneidewerkzeug, in unserem Fall der Diamant, durch
eine feinste Schraube fortbewegt, und es kommt alles darauf

an, dass diese genau, d. h. jeder Sehraubengang ebenso hoch
wie die anderen ist, und zwar kommt es hier nicht auf

Unterschiede von tausendstel, sondem von hnnderttausendstel

und miilionstel Millimeter au. liutherford Hess eine solche

noch bessere Theilmasohine bauen, mit der bis zu 700 Linien
pro Millimeter gezogen werden kOnnen. Bei solchen Theilungen
arbeitet man in unterirdischen Bäumen, damit die Temperatur
sieh mogUchBt wenig ändert; denn mit einer Temperatur-
änderung geht eine Ausdehnung sowohl der Theilschraube,

als der Glasplatte Hand in Hand, wodurch der Abstand der
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Striche sieli ändert Atis demselben Grunde darf dieMascMne
nicht dnreh Menschenhand i^^edreht werden — denn Personen
erwärmen die Käumo — sondern durch eine ausserhalb des

Theilraumes stehende Maschine. — Das Vollkommenste hat

Tor «iDigen Jahren Prof. BowUnd in Baltimore erreiehi Br
bat naek neuer hdohst einfacher aber sinnreicher Methode eine

Sehraube hergestellt, mit welcher man bis zu 1700 Strichen

pro Millimeter ziehen kann. Mit der Maschine sind seitdem
schon cinp ^roppe Anzahl von Gittern hergestellt xinä untor

den Physikern verbreitet worden, dip alles bisher Geleistete

weit übertreffen. Die Schwierigkeit liegt jetzt nur in dem Auf-
finden geeigneter Diamantspitzen ; von huuderten, die durch-

geprobt werden, sind nur sehr wenige scharf und gleichzeitig

fest genug, um die Herstellung eines oder mehrerer Gitter zu
geetatten; denn bei den grösseren Gittern sind 150000 Linien
nnd mehr zu ziehen, und wenn inzwischen der Diamant
stumpfer wird, ist das Gitter unbrauchbar» da es unscharfe
Spectren liefert. Diese neueren Gitter werden meist nicht auf
Glas hergestellt, wo dann dn^ m /erlegende Licht durch sie

hindurchgeht, sondern auf Spiegelmetall; dann wird das
lefieetirte Licht zu einem Spectrum ausgebreitet.

Rowland's Gitter sind zum Preise von 50 Mark an je

nach Grösse und Güte zu haben, ein Preis, der im Vergleich

ZQ froher nnd znr 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

Gittertheilung auf ebenen Platten hergestellt wurde, — wobei
dann hinter dem Gitter eine Linse aufzustellon ^var, die das

Bild des Speotmms entwarf, und eine Linse vor dem Gitter,

welche das auffallende Licht parallel macht — hat Rowland die

Theiiung auf metallischen Ilohlspiegeln angebracht. Diese

Ooncaygitter entwerfen selbst ein Bild, ähnlich wie jeder Hohl-
spiegel, 80 dass die Dazwisehenkunft aller Linsen ftberflftssig

wird, ein nicht zu unterschätzender Yortheil, da Glaslinsen

viel Licht, vom äussersten Ultraviolett sogar alles, verschlucken.

Mit einem Bolchen ConcaTgittör ist der herrliche Atlas des

Sonnenppn •friims von Rowlnnd hergestellt Wir können holTen

und sieher sein, dasB in den ii irhsten Jahren durch Benutzung
der Rowland'Fchen Gilter un<i der Photographie unsere spec-

tralanalytisehen Kenntnisse sehr bedeutende Fortschritte machen
werden
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Pliotogi'apbkcbe BetrachtuiijBieii.

VoE E. Kiewning in Berlin.

In einer unserer Zeitschriften fragt ein bedeutender Fach-
genösse, oh es angesichts der brillanten Resultate des neuen
Trof'korivf rfuhrens wohl einen Photogrf^phon gibt, der rück-

wärts bt-haut auf die Zeit des nassen Verfahrens, auf die Zeit

der angestrengten nervösen Arbeit mit Silberbad und CoUo-
dium, auf die zaklioseu Zufälligkeiten die das fast erlangte

Beinltat problematiseh machten und sagt dann, dii8S in der

That nocn eine Anzahl derer seien, die sieh gegen EinlUbrang
der Trockenplatten, yielmehr gegen deren absolute Berrsehaft

sträuben, vies ist nun factisch der Fall und wenn auch die

meisten der verehrten Collegen das Trockenverfahren acceptirt

haben und piaetiseh ansüben, so kann man doch noch sehr

oft den Klagelaut hören; Bequem sind die Trockenplatten,

aber schöne, feine Kesultate geben sie nicht wie man
ein Bchönes Collodiuin- Negativ erreichen konnte mit dem
nassen Prozess. Ist dies der Fall? Ist factisob ein Oollodium-

l^egatiT harmonischer, feiner in den Idcbtem, brillanter? MH
Tolllcommenster Ueberzeugung nnd an der Hand fast nicht

mehr zu zahlender Beweise kann man wohl darauf mit einem
entschiedenen „Nein** antworten. — Denn wenn man Gelegen-

heit hat, sich die Arbeiten sehr vieler unserer CoUegen anzu-

sehen nnd zu beurtheilen, so kommt man zu dem Kesultat,

dasB im Ganzen zweifellos seit Einfätirung der Trockenplatte

ein wesentlicher Fortschritt — ganz abgesehen von der künst-

lerischen Seite — auch in technischer Beziehung in unserer

Sonst zu yerzeiebnen ist

Was berechtigt nun wohl zu Aussprüchen, wie den vor-

her citirten, nämlich, dass z.B. eine Collodium-Platte feinere^

detaillirtere Abdrücke gegeben hätte, als heute eine Trocken-
platte. — Mir kommt es so vor, als wenn hier eine Analogie
vorläL'o mit Klagen gewisFer Leiitn iiber 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 gewesen sei. — Wie diejenigen,

die die gute, alte Zeit so sehr loben und dabei ganz vergessen,

was es beispielsweise für eine Annehmlichkeit gewesen sein

mag, wenn man yon Berlin nach Frankfurt a. M. oder Leipzig

xur Messe fuhr, dass man gezwungen war, sein Testament
zu machen, oder wenn man einen Brief von Berlin nach Wien
zu befördern hatte wnd er durch so und so viel kleinstaatiiche

Verhältnisse durchpassiren mufiste, man ftir das Porto einer
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'Bolehen Correspondenz ein kleines Gapitel anzulegen gezwungen
war oder sich noch der Talgkerzen mit obligater Liehtputz-

Bcheere erinnert, wie diejeTii2:en , ^^nsre ich, gfinz vergessen,

.was diese gute alte Zeit für Entbehrungen und für Unbequem-
lichkeiten, ich will nicht sagen — Entsagungen mit sich

fühlten, 80 haben — oflen gestanden — auch diejenigen, die

sich heute mit so grossem Behagen der besseren LeistoDgeD

des nassen Verfahrens erinnern, sicherlieh vergessen, wasftlr
Mühsal, für peinliche Sorgfalt ete. snr Erzlekng wirkUcli guter
Erfolge bis jetzt nothwendig waren. Im Sommer die Hitse,

.im Winter die Kälte brachte den Operateur oft genug zur

Verzweif Iniiir Was konnte beispielsweise eine Reihe fort-

gepetzt mit Bchnn lichkeit schlecht geputzter Platten nicht für

eine famose istininiung in dem Operateur hervorrnfpri und wenn
alles Sonstige durch äusserste Sorgfalt ein überwuiidner Stand-

punkt war, dann kam die verlängerte Exposition, die die

wenig empfindlteben Platten nOthig hatten nnd es gehörte doch
.sieherlieh sn Tielbeschäftigten Tagen des November oder
December (oft auch sogar im Sommer) zn keiner Annehmlich-
keit, eine Aufnahme resp. reeht gute Pose nur deshalb ledig-

lieh noch einmal machen zu miispen, weil das Objeet nicht

die genügende Buhe besass, resp. ho?itzcn konnte.

Wo kommt, frage ich, heute wohl noch eine Fehlplatte

deshalb vor, in welcher Dunkelkammer hört man heut noch
jene obligaten Stossflüche, die unwillkürlich dem Operateur in

-der guten „alten" Zeit entflogen, wenn eine noch so sohöns
OoUodiumplatte „verwaekelt" war, !&oekenfleoke hatte, oder

naeh dem Trocknen wegen sehleehten Vorpntzens der Platte so

.recht schön losplatzte. — Der sogenannten „Stimmung" von
Silherbad und Collodium und der Kinderbilder im Monat
December und sonstiger kleiner Uebel garnioht zu gedenken.

Wehe! wenn Sie losgelassen,

Fehler in dem Silberbad '

Und der Photograph verlassen, -

Ward von seiner Praxis Rath

singt Jaeobsen von dieser Zeit in ironischer Weise und wer
von den verehrten Collegen ward denn zu der Zeit nicht

einmal von „der Praxis Rath^' verlassen und das meist in dem
Moment, wo ihm einzelnen Kunden gegenüber 'l^r Rath seiner

Praxis sehr erwünscht gewo«en wäre. 0! sie war wohl schön,

die gute alte Zeit mit Collodium und Silberbad, aber besser?

Das wag ich den beleuchteten Thatsachen gegenüber nicht zu

behaupten.

17
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Aber wie sich ja alles im Leben ändert und dem Wechsel
iinferwnrfen Ist, so auch die Praxis unserer Kunst, das Blatt

hat sich jetzt gewandt. Früher hatten die Photograi hon die

Mühe und Noth, heute haben ?olf*he die Trockenplattcii-

Fabrikanten. Und was wird denseibeii seitens der Ih rrnn

CoUegen nicht alles aufgebürdet und zugemuthet, was nicht

alles von ihnen verlaugt! Fast sollen die Platten von selbst

alles dasjenige leisten, wae eigentlieh dooh erst dann von
ihnen gefordert werden kann nnd darf, wenn eine TeretändnisB*

Tolle und aufmerksame Verwendung derselben stattfindet. Es
ist das Arbeiten mit den Trockenplatten schon so leicht ge-
macht, da?^ ja mehr und mehr die Amateure sich derselben

bedienen und einige factisch vorzügliche Resultate nnfzuwoisea

im Stande sind, indess hat man doch nöthig, bei i^ortrat-

aufnahmen im Olashause namentlich ffewisse Regeln und Vor-

sichten beim Arbeiten nicht ausser Acht zu lassen, will

anders man gute Besnltate Terzelohnen.

Biese Vorsicht, diese Kegeln beim Arbeiten sind gegen-
Aber den Vorsichten , die beispielsweise beim nassen Verfahren
obwalten mnssten, wollte man nnr zn irgend welchem erfolg-

reichen Arbeiten gelangen, so verschwindend geringe, dass

man sich wundem muss, dass sie überhaupt ausser Acht ge-

lapson werden, ja in Anbetracht der Verwendung immerhin
thouien Arbeitsmaterials, sowie lohnenden Erfolges ausser Acht
gelassen werden dürften. — Vergegenwärtige mau sich einmal,

wie ein gutes Negativ aussehen muss, das harmonische Ab-
drücke liefern soll. Bin solches mnss die Lichter nicht sn

hoch — zu kreidig f die Schatten nicht zn tief — zu schwer
geben und im Ganzen gehörig ansezponirt ^ belich-

tet sein!

Wie erlangt man nun ein solches?

Diese Frage lässt sioh in drei Theilö zerlegen und dahin

beantworten

:

Erstens: durch richtige Exposition bei der Aufnahme.
Zweitens: durch die richtige Art und Weise der Hervor-

mfung nnd drittens: und das möchte ich als die Hauptsache

'hinstellen, durch die richtige VertheQung des Lichtes, richtige

Anwendung der Beleuchtung.

Ist die Yertheilung des für das aufzunehmende Object

nothwendigen Lichtes eine richtige, so wird man nicht in

allzu viel Klagen über die heut fabricirten Trockenplatten aus-

zubrechen haben. — Immer wieder ist zu wiederholen, dass

es angezeigt ist, für Porträt- Aufnahmen zur Erzielung von

Plastik und Abrundung mit der Verwendung von Obediclit
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recht Torsicbtig zu sein oder, wo eine energische Seitenbelench-

fxniir nicht am Platze scheint — ein zer^freateß — diffuses

Licht anzuwenden. — Ein Dritttheil recht weiclipn Ohpr-

liehts, zwei Dritttheile Seitenlichts ist diejenige Art der Be-
leuchtung, welche zweifelsohne in den meisten Fällen die aus-

^iebigsteu Resultate hergeben wird, nur verlange man in dieser

-Hiiiiielit von den Trockenplatten ^eht aueh noeh, das« ne— einfach aofi Object ^loBgesohoBsen" alle Feinheiten

desselben wiedergeben sollen, wenn durch die Beleuchtang
desselben diese Feinheiten nicht gewahrt sind und werden.

Worin Ii n:rt dor Unterschied der Arbeiten der einzelnen

ColletrenV Etwa nur in der Teehnik':^ Ich halte eine richtig

exponirte, sauber hervorireru fcne Platte und davon einen rich-

tigen getonten Abdruck noch lange nicht für genügend, um
sich damit befriedigt erklären zu küimen! Wie sagt Baden-
Pritohard in seinem Werkohen; »Die Ateliers Europas
Ks ist die delieate Anwendung der Beleaehtong, die dem
Bilde erat dasn Terhilft, Anspruch auf kQnstlerisohen Werfli

zu haben, und man mag nun sagen was man wolle, man mag
ein Publicum zu befriedigen haben, weiches man wolle, so— wenn ich mich so nncdriicken darf — ..kunstblind'' ist

keines, dass es zum Schiu^s sieh doch nicht danach zöge, ein

Conterfei vorzuziehen, in dem alle Details gewahrt siud und
daher die grösste Aehnlichkeit eo ipso garantirt wird, als ein

Prodnot, welches porcellanartig hergestellt, schöne schwarze
Sohatten und helle schöne j^Liohter'' aufweist Und das
Pnhlieum sur Abnahme eratgeoannter Erzeugnisse und Arbeiten

heranzuziehen und zu bewegen, ist neben der allerdings nicht

zu yerleugnenden heut zu Tage ja geradezu beängstigend über-

handnehmenden Jagd nach dem Erwerb vornehmster Zweck
und Sm he der Fachgenossen. — Freilieh ist es leichter, kurz

zu exponiren, lang hervorzurufen und dadurch ein Negativ
heraus zu „quälen", das leichten Ansprüchen, ja was die

Hauptsache vor der Hand sein mag, den Ansprüchen des

Pnbfienms genügt, indess — richtig seheints mir nicht zu
sein und dto Eifahrung 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 vielmehr bei höchster Kraft vollständigste Rundung
und Feinheit in der Zeichnung und Plastik bewahren und
solches ist zu erreichen, wie ich spater ausweisen wiii.

Aber auch das Publicum ~ das ja ci^cnilich — da es

ven solchen Sachen in vielen Fällen nichts verateht, sondern

17*
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. sich nur durch die Kmpßndung für das Schöne leiten lässt

und obwohl uiibewnsst, so doch in den hänfigsten Fällen das
• Richtige vom Unrichtigen zu trennen weiss — wird 211 leiten

• sein und einer gewissen Auerziehung, wenn solche sachgemiiss

. Iietriebeii wird, sich nieht TflneUiMMn. Mtn |»obire w nur
• uelbewnsit und mas wird finden, daes diese Worte richtig

sind. Freilioli gilt ja das Wort nicht für Alle, aber das He-

WQsstsein , einen grossen Theil seiner Eundscliafl auf den Weg
gebracht zu haben, sieh besseren Arbeiten zuzuwenden, als

den in pr-hwnrz und weiss paradirenden, sollte jeden Collegen

.dazu veranlassen, sein Publicum zu sondiren und danach zu

erziehen. Zuerst mag das wohl langsam gehen, ich gebe es

zu, nach und nach wird aber der grösste Theil der Kund-
schaft folgen und Ansnahmen hiervon nur noch zu verzeielmen

sein« die sonst wobi Regel waren.

Wie erlange ieh, so fragt manch strebsamer Jünger onseres

Faches, wenn er die Arbeiten anderer Genossen nnserer Kunst
sieht, nur diese Weichheit, diese Harmonie in der schönen
Wiedergabe des Modells etc. Die Antwort daranf i^^t: neben
der eben angeführten richtigen Wahl der Beleuchtung de»
Objects richtige Exposition und richtige Entwickeiung des
Negativs.

Sei das Original noch so scböu beleuchtet, sei die Charakte-

ristik noch so Tortheilhaft gew&hlt, ja selbst das Objeet an
nnd f&r sich bestechend, so wird Alles dieses illnsorisoh sein»

will man oder kann inm nicht durch Beobachtung nnd £r<

aielnng Tollendetster Technik dem darsostellenden Werke den
Stempel der Vollendung aufdrücken und dazu gehört meiner

Meinung nach richtige Exposition und Kntwickking des Negativs.

Es geht also zweifellos die Anordnung der Beleuchtung,

die richtige Exposition und Behandlung des Negativs Hand
in iiaud.

loh will nun nur daranf aufmerksam machen, dasa dio
g^ssten Fehler nach dieser Biehtnng hin, n&mlioh: was
richtige Exposition und Behandlung des NegatiTS anbelangt»

gemacht werden. — Ks Irent eine grosse Anzahl von Collegen,

mit Negativen es beweisen zu können , wie kurz sie im Stande
sinr!. zu exponiren, ohne dabei aber auch dem ümstnnd Uech-
üuiji: Z11 tragen, dass ein Negativ voll und richtig ausexponirt

sein muss, um die richtige Deckung bei der Hervorrufung zu
erhalten, um kurz gesagt, ein vollendetes Bild zu liefern.

Und im Laufe der Zeit ist dann das Bestreben nach noch,

kürzeren Belichtungszeiten, nach hoch nnd hSchstempfindliehen
Platten so gross, dass eigentlich dem Operirenden selten eia
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Fiibrio&t ganz zu Dank ist. — Anstatt sieh dsranf m capri*

<iiveii , die denkbar kürzeste Belichtungsseit im Atelier heraus*'

zTiquetscben , sollte man viel mehr darauf bedacht sein, dahin'
sich zu bemühen, wie man mit oiner gewissen Plattonsorte

<i\(^ denl^bar schönsten harmonischen Negative t ivjelt. Und
•dies erzielt man allem nur durch volle Ausexpositiou des
Negativs und nicht zu lange Hervorrufun^.

Um ganz gleichmässige Resultate zu erlangen, wird in

muiehen Ateliers naeh der Ukr kerrergerofen, beispielsweise

Ar eine Plattensorte mit bestimmter Empfindlichkeit 2Vs bis

3 Minuten und danach die Exposition geregelt, wenn event.'

das Negati? zn kurz oder zu lani: belichtet erseliien. — £s
ist dies eine pehr za empfehlende Methode in viel beschäftigten,

Ateliers, wo uminterbroehen am Tairo aufgenommen wird —
für Diejenigen, denen indess die Kundschaft nicht so viel zu
schaffen macht, rathe icli, die Secnnden, welche verlaufen,*

während die Platte mit dem Hervorrufer bedeckt wird, zu
d^klen, bis die Dstails des Bildes zn kommen anfangen.

Ein paar solcher Versnobe exaot ansgeführt, sagen dem
Opentenr sofort, wenn er seine Platte hemrrnft, ob solche
m lang oder za knrz oder richtig exponirt worden ist.

Fine zu kurz exponirte Platte durch Heransquälon der
Schatten retten zu wollen, ist, darauf sei hier extra aufmerk-
sam gemacht, einfach nur auf Kosten der Schönheit des Bildes
zu probiren, eine zu lansre belichtete Platte iasst sich viel

eher durch sofortige Vt^rdünnung des Hervorrufers, sei es

Oxalat oder Pyrogaliussäure und dadaroh bedingtes sehr lang-
sames ^»Eommen^ des Bildes retten, als dnreh Zusatz Ton

werden müssen, um nicht die Lichter zu hart, die Schatten

zu glasig werden zu lassen. — Darum: richtige Wahl der
Belenchtung und rich^iire Exposition und nun komme ich zum
dritten Passus meiner Betrachtuugeu , richtige Art und Weise^
der Hervorrufung.

Die Hervorrufung zur richtigen Zeit zu unterbrechen,

damit das Negativ nicht zu intensiv, aber auch nicht zu flau

werde, ist Sache der Empfindung , Sache des geübten Aoges
des Oj^eratetfrs und seiner ürtheilskraft An dieser Ffthi^eit

liegt, ist Beleuchtung und Exposition richtig gewählt worden,
die Erzielung der Gleichmässigkeit der photographischen
Arbeiten und da wundert es mich, dass hi^r «eiten?? der

CollPt!:en Vorschläge von anerkarintpn Autoren zur Erloiclirejung

der Jieiirtheihing der in der Dunivelkumni* !* vorzunehmenden so

sehr wichtigen und subtilen Arbeiten nicht mehr beachtet werden.

Bfomsalzen, welche aasserordentlich
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Eine solche Erleichterung ist die Benutznng einer Lampe
Uli! (iiHr orrin^'e und einer matten Sr-hoi^o zusammen
verseilen, anstatt des Kubinliehtes. Es ist dieses Licht absolut

Fieher und man läuft keinerlei Gef.ihi , Schieiei* auf den Platten

zu bekommen, hat aber die ausserordeutiiohe Aunekiülichkeit,

sein NegftÜT tehr genau benrtheilea und die Hervomfong
im geeigneten Moment unterbrechen sa kdnnen.

Die Lieht^nelle sei eine stets constante — Lempe, Lielii

oder Gas — dunit stets gleielimässige Belencbtong erzielt

werden möge, was, wenn man die Scheiben eines Fensters

dazu benutzt, we^en der wechselndon Tages- und .Tahre?-

beleuchtung nicht so präeis der Fall ist. — Jeder, auch der

geringste Vortheil soll gelten, und wer lanj^e hei dem duukel-

rothen Licht der Laterne hervorgerufen ixal, und es nun mit

der orange-matten Scheibe probiren wird, der wird bald nioht

nur die Annehmlichkeit des Arbeitens fttar's Auge, sondern

auch für die Sicherheit in Benrtheilnng der NegstiTe sn
schätzen wissen.

L^nd bü wäre ich denn am Ende meiner Betrachtungen
angelangt, die freilieh nicht für dipi<'niiz;en geschrieben sind,

die den Trockenplattonprocess beherrschen und damit zufrieden

sind, sondern die Dt-iijenigen . wenn es möglich ist, Winke
geben sollen, was sie am Knde zu unterlassen und auf der

anderen Seite zu beobachten hätten, die trotz alledem und
alledem dem nassen Proeess de« Wort noch reden, um nicht

bles zweifellose Anhänger der Trockimplatte zn werden» sondern
auch Besultate zu erreichen, die sie befriedigen und ihren

Arbeiten den Stempel der Vollendung aufdrücken mögen.
Das grösste Geheimniss eines tüchtigen Fachmannes in

unserer Branche ist feine BeobachtuiiL^iiabe» künsüerisohes
Yerständniss, Sauberkeit und Accuratesse.

Mit diesen Tugenden ausgerüstet, soll es bei der nöthigeu

Energie wohl gelingen.

Pliotographtreu vom Ballon aus.

Unter den photographisehen Aufnahmen vom Ballon aus

Etehen diejenigen von Freiherr rem Hagen unerreicht da.

Üeber die Art der Herstellung dieser ausgezeichneten Ballon-

Shotographien macht Herr vom Hagen in der Zeitschrift des.

»entgehen Vereins zur Förderung der Löftschitl fahrt folgende

interessante Miilheilungeu. .

Die Bedentnug , welche die Photographie vom Ballon ans

haben kann, ist eine sehr grosse nad wichtige. Es kann da*
,
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durch nicht nur der Kriegführiinf: gedient, sondern auch der

Wissenschaft in auBgedehntem Masse genützt werden. Es iat^

einleuchtend, dass die Aafnahmen vom Ballon captif aus di«

ArmiruDgB'-Arbeiten, Festungswerke, die jeweilige StellaDfl^ der

Truppen ete. angeben nnd in gleieher Weise wird der Belagerte

gewissennassen wie auf einem Plane die Schanzen und Be-
lagerongsbanten des Feindes ersehen und darnach sein Feuer
lind ?eine Dispositionen treffen können. Auch der freie Ballon
^^ ild in diesem Falle nutzbringend sein, wenn er mit günstigem
Wind abgelassen, in seiner Fahrt Feslungen etc. überfliegt,

vorausgesetzt, dass sieh Personen in dem Ballon befinden, welche

die wichtigsten Teiiainpunkte auswählen. Es ist aber auch der

freie, ungefesselte, unbemannte Ballon brauchbar, indem ent-

weder, dnrch elektrische Auslösung oder anf mechaniBoliem
Wege der Momentverschluss geöffnet und die Exposition der
Platte herbeigefilhrt wird.

Was die Aufnahmen vom Ballon aus betrifft, so hat das
Fortbewegen des Ballons selbst keinen fiinfluss auf die Auf-
nahme. Selbst Etsenbahnzüge seheinen aus 1000 m Höhe
gesehen, wip Sehnecken dahin zu kriechen Aufs peinlichste

mnss man jedoch darauf halten, dass die Gondel ruhig hängt
und iieiner der Insassen sie erschüttert.

Für militärische Zwecke kommt es besonders darauf an,

sich zu Höhen zu erheben, bis zu welchen die feindlichen

Geschosse entweder nicht reichen oder doch eine so unsichere

Chance des Treffens haben, dass mau fast mit Sicherheit rechnen
darf ihnen zu entgehen — also Höhen von 1000 m und darüber.

Was femer die f&r Ballonaufnahmen passenden Objecto an^
belangt, so ist klares danstfreies Wetter natikrliidi die Vorbe-
dingung, üeber grossen Städten, wie Berlin, schwebt immer
eine dichte Dunst- und fiauehwolke und maebt Ballonauf-
nahmen immer sehr schwierig, um so schwieriger, je grösser

die Höhe des Ballons und je stärker die Punstachicht ist.

Bei den Aufnahmen senkrecht von oben hatte ich auerst

in dem Gondelboden ein Loch angebracht, dnreh welches das
Objectiv gesteckt wurde; ich habe aber gefunden, dass dies

nicht nuthig ist und dass man auch Aufnahmen ausserhalb

der r;oiiilel senkrecht von oben machen kann, ohne die Seiten-

waiid döi (jüiidel mit auf die Platte zu bekommen. Daher habe
ieh mir einen Tiseh oonstrulrt (Fig. 24), der aussen an die
Gondel angehangen wird. .Auf diesem Tiseh ruht auf einer
Walze ein zweites Brett, an welches die Camera ange-
schraubt ist.
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aa Tisch mit Brett, b zweites Brett, c Waize, d Caraer»^

eee Kreisbogen init Winkeleintbeilnng und Klemmschraube zum
Festhalten von Brett b.

Vermöge dimr Oonstraotlon kana ioh Mwahl iRdträg nftoh

tönten wie Benkreeht toh oben photographiren. Mit einem
DoflenniTeftu an der Camera und einem Kreisbogen (eee) mit
Eintbeilnng kann ich jeden Neigungawinkel ablesen. Der
Kreisbogen hat gleichzeitig die Klemmschraube, die den
Apparat in der eriforderliohen Neigung festhält.

Bei senkrechten Auf-

nahmen von oben habe ich

die Erfahrung gemacht, uasä

der obere Theil der Matt-

Bcbeibe etwas gegen das Ob-
jeotiv hängt. Aas diesem
Grande habe ich meinem
Apparat oben ein Lineal ge-
geben, welches einen eben
solchen Manssstab besitzt, wie

die ZahüBtange des Triebes

nnten. Eine Schraube an dem
Holz vor die Mattscheibe und
eine an dem Hols .vor das
Objectiv, balten das Lineal
und es ist daher ermdglicht

die Platte genan senkrecht

zum Objeetiv zu stellen.

Ferner habe ich aufmeiner
Camera 18 : 24 eine zweite

9 : 12 anbringen lassen. Ol»en

und unten nehme ich das-

selbe Objeetiv; Lage der
Mattseheibe zum Objeoti? ist bei beiden Apparaten gleieli»

ich kann daher oben einstellen, dabei unten gleiehzeitig das
Bild machen. Meine Aufnahmen sind auf Schleussner- und
Beernaert- Platten gemacht; erstere sind mir aber lieber, da sie

nicht so empfindlich sind wie Beernaert'sche Platten. Zwischen'

Ot thochromatischen und gewöhnlichen Platten habe ich keinen
Unterschied gefunden.

Objeetiv habe ich Suter- Aplanat mit Suter- Moment-
Terschluss und Antiplanet Steinheil, mit Talbot'sohen Verschluss.

Bei den Anihabmen anf Eastman-Negativpapier habe ieh ge«
fnäden, dass man sehr kräftig entwickeln muss. Ein der*

artiges Negativ copirt zwar langsamer, aber die Pftpier^Mer'

Fig. 24.

Digitized by Google



HttlUgkiilnBMmigtn In SpMtntat «te. 279

kommt nicht zur Geltung. — T)n? Einölen ist doch noeh 86hr
primitiv uad ick copire immer ohne zu ölen.

Interessir^n dürften vielleicht Versuche mit Auerschem
Gasglühlieht im Vergrösserungsapparat. Es wurden Ver-
grösperungen hei solchem Licht hergestellt und liefert die

Firma Romain Tal bot in Berlin Vergrösserungsapparate
(Soiopticon) luit Gasgluii licht. Dieses Licht ist bläulichweiss

und flackert Bieht

. HeUigkeltäiiiessiiugreu iui Si)ettrum und quantitattTe
Speetralaualyse.

Von Dr. Hngo Er&ss in Hamburg.

Fraunhofer*) war der erste, welcher die Idchtstitrke der
einzelnen Theile des Sonnenepectrnme 211 bestimmen Torsiichte.

Das von einem Prisma erzeugte Spectrum wurde mit einem
Fernrohre betrachtet. Das halbe Gesichtsfeld war durch einen
um 45 Grad fronen di»» optische Axe «reneigten Spiegel ver-

deckt, welcher d Lieht einer kleinen Oellampe refleelirte.

Diese VergleichsliiiUJiiie wurde in solche Entfernung gebracht,

dass die Helligkeit des untersuchten Spectralbezirkes gleich

derjenigen der Oelllamme zu sein schien. Bezeichnet iiiuii die

grösste Jichtstftrke des Speotrums awitehen den Linien D.
nnd E mit Eins, so gibt Fraunhofer für die flauptlinien fol*

gende Zahlen:

:b c d e f a s
0.032 0,094 0,64 0,48 0,17 0,031 0,0056.

Die meisten dieser Zahlen iiaben nur eine geiia^o Ge-
naniftkeit, aus dem eingehen Grunde, well die Vergleiehung
der Helligkeit der gelbrothen Oelflamme mit anders gefiirbten

Theilen des Spectrnms aberhaupt nicht exact möglich istt ajos:

physiologischen Gründen.

Eine andere Methode schlug Yierordt^ und später

D|r»por^} oiu..

1 . Er ersetate die 8cala an dem Scalenröhre seines Speotral<r>

apparates durch einen horizontalen Spalt, welcher durch
Idumpenlicht beleuchtet wurde. Ueber das Spectrum legtei

1^ DtnVä hr d. Münch. Acad. 1814 «nd OUbMtt AoB. 66, 997, 1S17.
») Pogg. Aua. 137, 200. 1869.

<t PbU. Mag. fi, 8, 75, 1979.
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sich durch Reflexion dioßes Spaltes an der letzten Prißmen-
flaehe ein weisser Streifen, wahrend oberhalb und unterhalb

df'PFPlben das Speetriim rein sichtbar war. Die Hilfs] irh'quelle

wurcie dann so weit geschwächt, bis eine Zumisehung von
weissem Licht zu der betreffenden Spectralstelle nicht mehr
erkannt werden konnte, und die Helligkeit, mit welcher die

Spftlte dann beleuchtet war, als Maas für die Intensität der
Speetralfarbe angenomnen.

Vierordt's Resultate

S C D E F €r IS
0,022 0.128 0,78 0,37 0,128 Ü,ü08 0,0007

zpi?en eine ziemliche Uebereioatiinmuiig mit derjenigen Fraun*
holer's.

Wie M ac6 de L ep in n y iinrl Ni ea t i ^) nahmen Cro va und
Laearde^) als Mass der Heiligkeit lir i verschiedenen Theile des

Speetruma diejenige Intensit<'it, bei wek her von dem betreffenden

Lichte beleuchtete feine Details sich noch unterscheiden lassen.

Sie flkbrten also die Sehschärfe des menschlieben Auges in die

Untersaehnng ein. Zu diesem Zwecke wurde vor dem Spalt
des Apparates eine Platte angebracht, auf die eine grosse

Anzahl feine parallele Striche geritzt oder photographirt waren,
deren Richtung senkrecht zum Spalte stand. Das Spectrum
erschien dann von feinen Strichen durchzogen und es wurde
die Helligkeit verändert bis diese Striche fremde Terschwanden.

Die Resultate, welche Crova und Lngarde nach riloj^er

Methode erhielten, sind, wenn wieder das Maximum der llcliig-

keit t^bei X » 564) jcleieh Eins gesetzt wird, für das Soanen-
spectrum

B C J> E F
0,006 0;015 0,625 0,172 0,35.

Diese Zahlen weichen natiirlich in Folge des wesentlich

anderen Masses sehr von denjenigen ab, welche Fraunhofer
und Vierordt erhielten.

Eine bei weitem grössere practiscbe Wichtigkeit als die

bisher angeführten Methoden, die Helligkeit in den verschie-

denen Tbeiien eines und desselben Speetrums unter sich sa
vergleichen, haben diejenigen Mittel, welche erlauben, die

Helligkeit eines bestimmten^ Spectralbeiirfcea einer Lichtquelle

1) Journ. der Phyt. 8, 8, 64, 1881.

^ a B. 93, 969, 1S81.
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ipit derjenigen desselben Bezirkes einer anderen Lichtquelle,

oder auch derselben Lichtquelle, nachdem ihre Strahlen eine

Absoi*ption in einer Schicht einer Lösung erlitten haben, zu
bestimmen. Die letztere Methode führt bekanntlich zur quanti-
tativen eliemischen Spectralanaly se, wie sie von
Yierordt begründet worden ist

AnsAihrlicbe Mltthotlmigen liierftW finden mh. in dem
grundlegenden Werke von Vierordt^), sowie in dem vortreff-

fiohen Bache Ton H. W. Vogel^), welche Dengenigen, welcher

eingehendere Arbeiten anf diopem Gebioto vornehmen will,

nicht dringend genug empfohlen werden können.
Die quantitative chemische Spectralanalyse beruht auf der

Mesbung der Helligkeit von Absorptionpspeetreu, und zwar auf

der einfachen Ueberlegung, dass je mehr Liclil absorbirt wird,

um so mehr absorbirende SnlMitans vorhanden sein muse.

Sehen Bahr nnd Bnnsen^ henntoten den Speetrali^parat

anr Bestimmung dei Gehaltes einer Dydimlösung, sowie

Preyer^) zur Bestimmung des Farbstoffgehaltee des Blutes,

aber erst Vierordt gab eine einfache Abänderung des Spectral-

appfirnteg an, weiche eine leichte Vornahme derartiger Arbeiten

ermöglicht.

Es möge Licht von der Intensität J beim Dnrohiranfre

durch die Schicht einer Substanz von der Dicke 1 herunter-

gebracht werden anf die Intensität ^. Dnrchlänft dieses Lieht

eine zweite, ebenso dicke Schicht derselben Substanz, so wird

j
die Intensit&t desselben beim Austritte sein —s-. Nach dem

Durchgänge durch tn solcher Schichten ist sie

oder wenn J « l gesetzt wird:

J*^— also ifl n «—
Der von Bunsen und Roscoe*) eingeführte Extinctions-

coefficient ist nun der reciproke Werth derjenigen Dicke,

Die Anwendung des Spectralapparatüs ztit PhotometHe der Ab«
tozpUoDMpoctren und cur qa«niit«iivea cbeiu. Anai^rse. TttbiiigeB, 187d.

PnietlMbe BpeotrslMialyt«. KerdtiDg«n, 1877.
9) Ann. d. Chemio uhd Pharm. 137, 80, 1866.

*) Ann. d. Ctiemi« und Pharm. 114, 19S.

Pogg. Ann. 101, SSft.
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welche eine Substanz hni en muss, um die ursprüngliohe Lieht*

st&rke auf ^/|q ihres Werthes herunter zu bringen. *

Seist man

fUt«— und J' =-77r.
a 10

so ist.a der. £xtinotionBooeMoient und es ist

Ign^a also
m

und wenn man übereinkomnit stets mit Schichten von der
Dicke 1 (z. B. 1 om) zu arbeiten, so ist

o. = -lg J\
d. h. dtii Extinctionsooefficient ml gleich dem nega>
tiven Logarithmus der ftbrigbleibenden Helligkeit.

Wenn nnn in dieser 1 em dicken Sehioht einer Utauny?

die Absorption bewirkt wird durch jie Anwesenheit färbender

Idolekule, so kann , man sieh die Schicht zerlegt denken in

X Schichten einzelner solcher Moleküle und je concentrirter

die Lösung ist, desto grösser i?t :r. um so stärker wird die

Ab80i*ption sein, so dass der Kxtinetionseoefticient proportional

der ConoenU*ation ist Deshalb besteht die Gleichung

wo c, a und c\ o.' Qonc^ntration und Extinctionsooefficieut

zweier Lösungen derselben Substanz sind; oder

_ „I
—

OL H

d. h. das Verhältniss der Concentration zum Ex-
tinctionscoeffi cienten ist eine Constante. Vierordi

nennt dieses Verhältniss 1 dns A Vsorptionsverhältniss.
Auf die Bestimmung desselben läuft die ganze quantitative

Spectralanalyse hinaus. Wenn man von einer Lösung: mit

bekannter Concentration c optisch a bestimmt, so hat man Ä
für die betreffende Substanz gefunden und kituu bei einer

Lösung mit unbekannter Concentration c' durch optische Be-

stimmung Ton a' die OrOsse e* berechnen ans der Gleichung

a und a' werden gefunden durch Bestimmung vof^J' und
diese Grösse, die Lichtstarke einer bestimmten Spectralregion,

nimmt Vierordt als proportionnl der Breite des Eintrittsspaltes

au. Den negativen Logarithmus der Spaltbreite, welche hier

als Mass von a und c/.' in Beiracht kommt, entnimmt man-
entweder einer Logarithitieutafel , oder be(|uemer den Tafeln,

welche zu diesem Zwecke den angelukileu W eikeu von Vierordt

und H. W. Vogel angeh&ngt sind.

Digitized by Google



Helligkeitsmesinngen im Spectrum etc. 277

Zur Vornahme quantitativer Analysen gab uns Vierordt

folgende Einrichtungen des Spectralapparates an. (Fig. 25.)

Der gewöhnliehe Eintrittsspalt des Apparates wird ersetzt

.durch einen Doppelspalt dessen obere und untere Hälfte

und Sj) jede für sich durch eine Micrometerschraube mit

.getheilter Trommel (^i 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 liehtabsorbirende Lösung
gebracht, während durch die andere die Strahlen der Licht-

»

quelle ungesehwächt 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 Umdrohung der Micrometer-

schraube, so gibt die Ablesung der zweiten Trommel, nachdem
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man gleiche Lichtstärke in den beiden Speetren hergestellt

hat, direct die gesuchte Grösse J'.

Bei der von Vieroidt angegebenen Einrichtung wird der
Spalt einseitig, unsymmetrisch zur optischen Axe ge-
öffnet, 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
Gesichtsfeldes Strahlen von etwas verschiedener Wellenlänge
beitragen und dadurch einen Fehler hervornifen, welcher in

vielen Fällen allerdings unwesentlich ist, jedoch unter Um-
ständen eine erhebliche Grösse annehmen kann.

Zur Vermeidung dieses Fehlers habe ich ^) einen Doppel-
spalt mit symmetrisch er Bewegung der Schneiden construirt,

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 ent^^egengesetztem Sinne bewegen müssen; dabei bleibt

die Spaltöffnung stets symmetrisch zur optischen Axe. Durch

») Rer- d. Pljys 13, 217; Ztsclirft. f. analyt. Chemie, 21, 182, 1882.

Google



OtfMiwnt vad Zulraolt dtr Tholoeliavito' Mo» ^9

diese Anordntiiig wird der angedentete Fehler veriilchtet, wie
solches von Vierordt^) durch Messnngen über das ganze
SpeotmiD nnd von Dietrich^) theorctiseh nf^chgewie^en wurde.

Epi nllon MpsBiinjr^'n darf man sieh nur eines sehmalen
Spectraibezirkes bedienen, um einen Streifen möglichst homo-
genen Lichtes zu benutzen. Zum Herausschneiden eines

solchen Speotralbezirkes aus dem übrigen Spectrum durch den
Vierordfeehen Oeaiarepalt k, Fig. 26 seigt die Anordaang
desselben, wie sie an dem von mir oonstrairten Universal*
Speetral-ipparate^ getroffen ist. Der Schieber b trägt ein

Fadenkreuz und den Ocularspalt k. Das ganse Beobachtnnga-
fernroTir kann dnr(^h (Wf) Micrometerschrftnbe nnf eine be-
stimmte, an (lor Theiiung Ii ablesbare Stelle des Spectrams
geric^htet werden. Ist dieselbe mit dem Fadenkreuze eingestellt,

8ö kann der Schieber b nach rechts creschoben werden und
die feste Kaute des Ocularspaltes k nimmt dann genau die

Torher vom Fadenkreuze innegehabte Stellung ein. Die Breite

des Oenlarspaltes kann durch die Mierometerschranbe r2 in

messbarer Weise regulirt worden.
Bekanntlich sind zur Regulirung der Lichtstärke im Spee-

trnm anstatt der Veränderung der Spaltbrcite von Glan,
Hüfner, T rannin, G-otiy. Crova, Wild u. auoh pola-

rißirende Mittel antrewendet werden.

Die Vierordt sehe Einrichtung zeichnet sich aber vor

diesen Constructionen durch ihre Einfachheit und üebersicht-

liehkeit aus, ferner durch grössere Helligkeit des Spectrums,

namentiieh im stärker brechbaren Theile, nnd endlich durch
den Umstand, dass der Apparat durch einfache Ersetzung der
gewöhnliehen Eintrittsspalte durch einen Doppelspalt, sowie
durch Einführong des Ocularschiebers, welcher sieh auch zu
anderen Fntersnchungen nützlich erweist, dem vorliegenden
Zwecke dienlich gemacht werden kann.

Einiges Uber die Gegenwart und Zukunft der gesanimten
Photoehemte für die Klein« oder Havs-Industrie.

Von Joseph Lemling in Marmagen, Post Urft (Rheinland).

G«^treiip, hilfrpiehp und geschickte Mitarbeiter haben die

Künste, Handwerke und so viele Industriezweige zur Förderung

1) Wied. Ann. 3, 357, 1877.

^ Di« Anwendung des Vterotdt'aohan JkuppAltpaliw in dw SpMttaU
Analyse Slnttgart 1881.

>) Br. d. Detttich. Chem. Qm. 19, 2739, 1886.
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ihrer Arbeiten an der photographischen Optik und Chemie,
welche von opferwilligen und oneigennützigen thätiüon Forsehem
2u UDzähUgen HilfeleistuDgen ausgebildet worden sind.

IHeie optUiih-ehemiseheii Hilfsmittel kdnnen auch iinal»>

.häDgig vom GroBs-GapifaU ihre ganze Th&tigkeit entfalten

überall, wo sie eine liebevolle Aufnahme nnd eine üirein

eigentUchen Wesen entipreehende gute Pflege und eine passende
Verwendung finden, wie Bolehe ihnen ihre Ansbildner au Hieil
.werden Hessen.

Wo dies geschieht, da ist das Wirken der photographisehen
Optik und Ghemie ein manniehfaltiges und der F^rfoi^ desselben

.ein ausserordentlicher ^ur Wiederbelebung und /.um Aufschwünge
des Kleinbetriebe der Künste, Handwerke und fast jeder In-

dnetrie.

Versehiodene von diesen dureh meine eigenen Arbeiten
und Versuche gewonnenen Erfahrungen, weläe diesen fftr

unsere Zeit und die Zukunft wichtigen Zielen dienen, mögen hier

in kürzester Form in diesem geschätzten Jahrbuche Platz finden.

Es ist ein natürliches ZnFf^mmentreffpn , dass alle von
mir bevorzugten photographisehen Arbeitszweige, welche die

solidesten photographisehen Erzeugnisse — also wirklich Nütz-
liches, daher Werthvolles für Gegenwart und Zukunft der
Liohtbildkanst — Uefem, aneb fär meine weltergehenden, seit

40 Jahren verfolgten nnd endlich erreichten Ziele die beeten
Dienste thuen, jedes erprobte Gute in das andere eines werth*
vollen Fortschtitts eingreift nnd demselben Hilfe gewähren kann.

I. Der Gelatine-Relief-Drnck,

besonders mein directer Abdruck vom Negative selbst, mittels

Druckerschwärze, liefert die feinsten nnd haltbarsten Drucke

nicht älleia, sondern auck die besten zum Uebertiagea auf

Stein nnd SSink nnd bildet dahw eine Gnmdlage Ar die

Yereinftchnng verschiedener Hoch- nnd Tiefdmck-yerfiJiren.
Die einfache Art der Cassette, welche daza erforderlich

ist, habe ich immer snr Photographie verwendet nnd die

erste mir selbst gemacht.

Der Deckel derselben ist nicht durch Scharniere am
Kähmen 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.

Biesen Uebelstand habe ich an allen Gassetten des Handele
gesehen nnd infoige desselben oft nnbegründete Klagen über
«Focnsdifferenz'' der Objectiv -Linsen gehört.
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Wer zur Umkehmng der Aufnahmen, statt theurer und
nnnöthiger Prismen, dip lichtempfindlichen Schichten von der

Glasseite aus in der Camera beiicbten will, kann gelbstver-

etandiich aueh keine i^'edern zwischen Schicht and Deckel
gebrauchen.

An meinen Caesetten sind Federn aussen am Kähmen
befeiti^ and drüekeii den Deekel gleiclim&BBig in den Iiis.

Solche einiaehe Vorriohtnng der Caesetten ist aueh die

bequemste und zweekm&ssigste zm Anwendung von treekenem
l^egntiT- Papier.

Das Papier wird um so viel grösser ?e?chnitteTi , nls das

Brettchen, welches rIs Deckel dient, dick ist und spannt sich

bei geBchioktem Einlegen glatt an die innere i^läche des
Deckels an.

Wer in dergleichen Sachen sich manehmal nicht Bcibst

n helfen weiss, der föhrt sehr seUecht nnd erleidet manchen
Terhnt.

II. Das von mir zuerst in Deutschland au^^eiibte und
allmälig verbesserte Kühlepigment- Verfahren

ist für haltbare und vollkommene Papier- Positive das be-

quemste und zweckmiissigste, auch in der That das einfachste

und mit den geringsten Vorrichtungen ausführbarste Verfahren,

wenn luan dasselbe in der besten Art anzuwenden versteht,

wie ich längst überzeugt bin.

Dass eine solohe Anwendung allgemein geschehen sollte,

ist gewiss sehr nöthig, da — beiläufig bemerkt — der
grösste Theil des Publicums unter „Photographie" die ver-

gilbten oder verblichenen Porträts sich denkt, die es überall

vor AiJ'JTcn hat und seine Achtung vor einor Kunst, welche

ihm solche Werke geschaffen, eine sehr geringe 2:p worden ist.

Wodurch aber der geschickte Photograph eine rindere und
wahrlich sehr noth wendige Auffassung der I'hotographie

im Publicum leicht begrüudcü könnte, darüber bei anderer

Gelegenheit mehr.
Durch die Anwendung einiger, meinen Teihesserten Kohle*

wgment- Methoden, ähnlichen Verfahren und mit anderen'

Bildschiohten, als bloss ans Gelatine als Bindemittel der
Schichtmasse, lassen sieh Stein- und Glasgravüren, ohne Aetz-

dämpfe — die ich gerne vermeide — für die verschieden-

artigsten Verzierongs- Manieren und Zwecke der Haua-Indostric
anfertigen.

Auch zu Aetzungen m £upfer und Zink iur Hoch- und
Tiefilmek, kdnnen dieselben Yerfahren dienen.

18
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Eine Abänderung der Kohlepigmout- Verlahi eii ;
- eine

äusserst dünne Schicht auf feinem Papier — und man hat

die einfachste Lichtpaus-Methode, welche Copiea liefert, die

Ton obemiBolieii Agentien nicht angegriffen wwden, wm niobt

blosB f&r diese Anwendung — worsuf ioh keinen Werth
lege — sondern fQr andere photoohemieohe Arbeiten ein eehr
nfttzliohes Hilfemittel uL

III. Eine meiner Schmelzfarbenbilder-Methoden^)

liefert die feinsten und haltbarsten — in Steingut, Porzellan,

Email und Glas wirklich eingeschmolzenen, folglich werth-
vollsten Bilder, dieni auch in der vorzüglichsten Weise für

andere Zwecke, z. B. znr Beprodncticn yon Olas- und Papier^

Emnlsions-Kegatiren, daher Ton aoeserordentlichem Werthe ist.

Bei der sweifelhaften OonserFirung werthvoller Aufnahmen
und aus noch anderen Gründen yerdient diese Methode die

grösste Beachtung eines Jeden, der Gelatine -Emulsions-

Platten anwendet und ni<>ht ohne Denken and üückBiehtan in

den Tag hinein „photographirt".
Solches „Photographiren" hat wenig Werth, noch

weniger eine Zukunft, weil darin eine grosse Ooncurrenz ist,

die immer grösser wird und den Fortbestond mancher theueren

Ateliers selff in Frage stellt.

Die den Emnlsions*NegatiTen snr directen Benutzung füi

industrielle Zwecke in der fiegel fehlende Eräftigkeit der
Schwärzen und der Klarheit der Lichter kann diesen Bepro-
ductionen ertbeiit werden.

IV. Zur Vervollkommnung der Moment-Photographie

haben die practischen Hemuhimuen des Herrn Professor Dr.

J. M. Eder auf diesem Gebiete des Fortschritts und i5eine

höchst nützlichen Werke unstreitig sehr viel beigetragen.

Die Leistungen der Moment-Photographie, in Verbindung

mit der Zeichenkunst in denjenigen Manieren benntst, welche

ich in meinen jüngeren Schriften mitgetheilt habe, bieten Tide
flilfsmittel für alle Kunst- und Industriezweige der Gegen-
wart und Zukunft nnd zur Beseitigung mancher Irrthümer im
Sehen und Zeichnen.

Ich erinnere hier nur an die bisherigen, du roh unser Seh**n

irrig aufgefassten Bilder des Blitzes, des elecüischen J^'unkens,

1) Im I. Bandchen meine« Werkes: nl^ei" Photochemiker und
die UauB-Induatrie*^ vollständig bescbriebeo, b«i W. Knapp ia
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der Bewegungen von Menschen und Thleren, woiHber wir

durch die Bilder der Moment -Aufnahmen eine sehr merk-
würdige Beriohtigang eriiaiten k()anen.

V. Das Fixirsalz lässt pich aus Gelatine-Schichten
viel schwieriger entfernen, als aus Ooliodion-

Sohichten.
*

Der jeden geschäftlichen Betrieb der Photographie so

flchwer schädigen^^e £influ8s des Zurückbleibens von Fixir*

Natron in den photographischen Bildschichten, ist jedem Ter-

etändigen photographischen Fachmann bekannt.

Gelatine, sowohl auf Glas, als auf Papier, hält, wie ich

wiederholt durch Vorsuche und Vergleiche gefunden,

leichter Spuren von l^'ixirsalz in sieh zurück, nh OoHodion
und Papier, welches mit anderen Stoffen, als Geiatmo, ver-

sehen ist.

Das Fixirsak aus den Gelatine -liildsehichten zu beseitigen

oder unschädlich zu machen, habe ich eine Reihe verschiedener

Versuche unternommen und dafür einige chemische Präparate

hergestellt, die sieh bewährten.

Diese Proben werde ich mit verschiedenen Gelatine-Bild*

sehichten bei Gelegenheit fortsetzen; da dies für genane Er-
mittelungen nOthig ist.

Eine bequeme Beseitigung oder ünschüdlichmaohnng des
Fixirsalzes ist für die jetzige und künftige Anwendung der
GtMatine-EmnIsions- Photographie von unberechenbar grossem
Werthe, wie jeder wirkliche Freund der photochemischen
Kunst und der Erreichung solider Ziele derselben be«

greifen wird.

Wer mir für meine Experimente einige verschiedene Nega*
ÜTe auf Glas oder Papier einsenden will, den bitte ich, dass
er solche dazu wählt, die

1) nicht mit Alaun behandelt sind,

2) welche für ihn keinen Werth haben,

damit eine beliebige Probe der Schicht mir gestattet ist und die

Mühe der Bücksendung mir erspart wird.

18*
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Heber eine Lichtquelle zum Photograpbireu bmIl der
Schlierenniethode.

Yoa Professor E. Mach.

Bei Herstellang Ton Photographien nach der Schlieren*

methode pflegt mim das Bild der gewöhnlich sehr kleinen

Lichtquelle mit dem Rande einer die Hälfte des photo-
graphischen Objectivs deckenden Blendung
abzufassen, so dass vorzugsweise nur die

durch die Schliere abgelenkten Strahlen ins

Objectiv gelangen (Fig. 27). Man erzielt nun
sehr gute Beftultate, wenn man als Lichtquelle
einen dem Blendnngsrand parallelen (ver-

tiealen) im Sauue der Bunsenflamme zur
Weissglnth gebrachten Platindraht verwendet,

dessen Bild hart an den Blendungsrand fällt.

Die verfügbare Liehtmenge ist hierbei ganz
beträchtlich. Ich erhielt mit einem Draht von mra Dicke
und 3 cm Länge bei — Secunden Expositionszeit (mit

Beernaert'schen Platten) sehr kräftige Schlierenbilder von etwa
1 em Dnrohmeseer.

TIg. t7.

BtinerkugeK ttlier wisseMehafllldie Aswenduigeil 4er
Plietegraphle.

Von Professor Dr. E. Mach.

Es wird nicht bestrilten, dass alle wissenschaftliche Er-
kenntniss von der sinnlichen Anschauung ausgeht. Und in

welcher Weise die sinnliche Anschauung durch die graphischen
Künste überhaupt, insbesondere durch die Photographie
(mit Einsehluss der Stereoscopie) unterstützt wird, braneht hier

ebenfalls nfeht weiter auseinander gesetzt zu werden.
Aber die Kraft der sinnlichen Anschauung kann durch

die graphischen Künste noch sehr gesteigert und der Spiel-
raum derselben noch bedeutend erweitert werden. Wenn
wir eine grosse Anzahl physikalischer Beobachtungsdaten ge-

sammelt haben, so haben wir dieselben allerdings aus der

directen sinnlichen Anschauung geschöpft, allein dieselbe

musste am Einzelnen haften bleiben. Wie gross ist dagegen
der Reichthum, die Weite, die Verdichtung der Anschauung,
wenn wir die Oesammtheit der Beohaohtnngsdaten durch eine

Ourye darstellen I Und wie sehr wird hierdurch die intellec-

tuelle Yerwerthung erleichtert I Begtstrirapparate nnd Registrir-
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nethoden werden in äf^r Physik, in der Technik, in dor

Physiologie, In der Meteorologie, ja fjist in alert N:\tiir-

Nvissenschaften angewandt und vielfach findet die Photogiaphie
hierbei ihre Verwerthnng. Wie viel insbesondere Marey
zur EotwiekluDg der liegistrirmetiiodoa beigetragen liat, ist

allgemein bekannt
Selbst in FftUen, in welchen die nnmittelbare einnilohe

Anschauung gar nichte zu leisten vermag, können für dieselbe

und für die graphischen Kftn&te dnreh entepreohende Mittel

neue Onbiptc eröffnet werden. Das Mierof?eop und <?eine

Leistungen, welche wesentlich anf dem Prineip der Raum-
vergrösseru ng beruhen, werden allgemein bewundert. Sel-

tener denkt man daran, wie wichtig auch das entgegengesetzte

Prineip ist, das der Ka um Verkleinerung. Zu einer klaren

Yoreteiinng der Vertbeilung von Land nnd Meer auf unserer

Eide wfirden wir wohl dnroh unmittelbare sinnliche An-*

sohauang, durch die weitesten Reisen niemals gelangen, ein«

fach weil das Object für unser Gesichtsfeld zn gross, stets eine

nur schv^erfällige intellectuelle Zusammenfassung der einzelnen

Theilo zu einom Onnzon znlfisst. Die Karte drängt das Bild
der ganzen Eide in unser Gesichtsfeld zusammen. Was ist

die geographische lieschroibung Lybiens durch einen Augen-
zeugen, durch Herodot, gegen die Vorstellung eines Schul-

knaben, der die Karte von Afrika gegenwärtig hat!

Die einseinen Phasen einer Bewegung, die für unsere

tinmittelbare Ansehannng zn rasoh yerlanfl, fixiren wir durch
Momentphotographie nnd kdnnen dann dieselben in be-

liebig langsamer Folge unserer Anschauung vorführen. Die
Leistungen von Anschtttz, die Analyse des VogelfliiL-^s dnrch

Marey, die Momenthildcr von flirirenden Projectilen sammt den
eingeleiteten Lufthewegungen, sind passende Beispiele und
erläutern das Prineip der Zeitvergrösserung, welches in

<iie8en Fällen zur Auwendung kommt.
Hat man mit periodischen Bewegunpn zn thnn, so

kann »an die sogenannte stroboscopiscne Methode an-

wenden, welche ebenfalls anf dem Prineip der Zeitvergrösseruag

beruht und selbstverständlich auch Verwerthung der Photo-

graphie zulässt. Die Beweguri'-icn einer schwingenden Stimm-
gabel G (Fig. 28) von z. B. 100 Schwingungen pr^r Se.mido
lassen sich wegen der zu grossen Geschwindigkeit nicht direct

beobachten. Blicken wir aber auf die Gabel dnrch eine roti-

rende Scheibe S, welche 100 Spalten per Secunde vor dem
Auge Torb#iftthrt, so sehen wir die Gabel immer nach Abknf
einer Schwingung, immer in derselben Phase, also schelnbai^
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ruhig. Geben aber nur 99 Spalten per Secunde am Auge vorbei,

80 führt die Gabel, während 1 und 2 ihren Platz tauschen, eine

Schwingung und fast noeh Vioo mehi' (geoau V99) wm. Beim
Bliek dnroh die Spalte 3 ist die Gabel um einer Schwing*
ini^^ vorgeschritten n. b. w., so dass nach dem Yorbeigaog von
99 Spalten (die erste nicht gerechnet), also in einer Secnnde,
die Stimmgabel genau eine scheinbare Sr*hwingung aus-

geführt hat, während sie in Wirklichkeit lÜO vollführt hat,

Die Zeit ist also für den Beobachter lOOmal vergrössert. Es
ist dem Fachmann gegenüber unnöthig auseinander zusetzen, wie
nach dem stroboscopischen Verfahren Momeutbilder gewonnen
werden können, die in einer stroboscopischen Trommel zur

langsamen Reprodnction einer ihrer Schnelligkeit wegen direct

nnwahmehmbaren Bewegnng ?erwendbar sind. (Vergl. Mach,

reihe photographisch fixirt und in einer raschen Folge si(^h

vei dl singender „Nebelbilder" vorgeführt I Welchen auch inteiiee-

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 Greisenalter

in wenigen Secnnden so vorgeführt, mUssten ästhetisch nnd
ethisch grossarti? wirken.

Dass nns dabei auch neue Einsiclüen aufleuchten würden,
ißt kaum zu bezweifeln. Wäre denn ein Kepler nöthig ge-

wesen, zu errathen, dass din Planeten in Ellipsen nm die

Sonne sich bewegen, wenn diese Bewegung räumlich und zeit-

lich verkleinert, sozusagen im Modell, anschauli<;h vorgelegen

hätte? Fiöilich war diese Erkenntniss schwieriger aus einzelnen

Beoachtnngsdaten stQckweise intellectnell snsammen zu setzen.

Vielleicht trafen diese Bemerkungen dasn bei, die üeber-
lengnng an befestigen, dass die hier berührten Fragen nicht

allein von practischem und industriellem sondern aneh von
philosophischem Interesse sind.

&

optisch - akustische Versuche.

Die Spectrale und strobo-

scopische Untersuchung tönen-

der Körper. Prag, ( alve 1873).

Flg. 2S.

Sol Ite nicht au ch das Prineip

der Zeitverkleineruug von
Werth sein? In der That,

denken wir nns die Wachs-
thumsstadien einer Pflanze, die

Elntwicklnngsstadien eines Em-
bryo, die Gl ieder des Darwin-
schen Stammbaumes der Thier-
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Ergebnisse der Momentphotographie.

Mitgethetlt Ton Professor Dr. E. Maoh in Prag.

Wenn ein Projecttl an irgend einer Stelle seiner Flagbalin

einen eleetrisehen Funken auslast , der dasselbe momentan
beleuobtet, so kann es bei diesem Licht im dunkeln Zimmer
ohne meohanisoben Momentyerseblnss photograpbirt werden.
Die ersten scharfen Bilder von Prnjpctilon erhielten nach
dipsem Verfahren Mach und Wentzel und berichteten da-

rüb'T am 13. Juni 1884 an die k. Academio in Wien faondem.

Anzeiger No. 15 v. J. 1884), Anch Momentbilder von behall-

wellen in der Lnft nach der Sehl lere nmethode, deren Princip

alsbald dargelegt werden soll, wurden damals gewonnen. Da-
gegen gelang es damals niebt-, die Verdiebtong der Lnft,

welche das Projeetil selbst eizengt, absobilden and awar, wie
Mach erkannte, wegen der zu kleinen Projeetilgesehwindigkeit

(240M./Sec.), die eine zu geringfügige Lnftverdichtung im Gefolge

hatte. (Ausfuhr] ich Pro Mittheilnn^: Sitzungsbericht dor k.

Academie vom 16. .hiii 1885.) Erst als sich Mnch mit Pro-

fessor Dr. P. Sa Ich er in Fiume verband und Versuche in

einem hierzu geeigneten von der k. Marineacademie zur Ver-
fügung gestellten Local mit Gewehrprojeetilen bei Anfangs-
gesenwindigkeiten von 440—530 M./8ee. angestellt werden
Sonnten, wurde das gewünsebte Ziel erreicbt. Die Ansfftbning
der Versuche nach Mach's Yerfabren ttbernabm Prof. Salcher

mit Prof. Riegier in Fiume. Ueber die ersten gQnstigen Er-
foljre konnte am 10. Juni 1886 (Anzeiger No. 15 vom Jahre

1886) an die Academie berichtet werden. Die ausführlichere

Mittheilung von Mach und Salcher erfolgte am 27. April 1887
nnd zugleich wurde iiber VerBuche von Mach und Halsch
berichtet, welche longitudinale Sch<ill wellen im GIrs bei einer

Fortpflanzungsgesobwindigkeit von 4800 2L/8ee. ibrer Grdsse
nnd Form naeb in polarisirfem Liebt siebtbar gemaebt nnd
photograpbisch fixirt hatten. Endlich hat Salcber kfirzlich (Mi^
tbeiluDg Tom 21. Juli 1887} dnrob ein analoges Verfahren
anch photographisehe Bilder von Lnftstrahlen erhalten, welche
unter einem Bruck von 2^2 bis 50 Atmosphären frei oder
gegen Hindemisse ausströmten.

Der wissenschaftliohe nnd practische Werth der c'rwiihntea

Versuche liegt darin, dass Kt^cheiuungen, welchen man kaum
dnrob SobiQsse anf Örond von Hypothesen nahe kommen
konnte f nnn der directen nnd mbigen (aneb messenden) Be-
obaobtnng SQgftnglieb geworden sind. Ein Projeetil im Finge
siebt man niät, well der liebtreita auf die Netsbaot Ton . sn
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kurzer Dauer lät, um eine jb/iupüudiiüg auszulöseu. Eine

Schallwelle in der Loft (340 B-Seo. Gesohwindigkeit) befindet

lieh in demselben Fall; es kommt sber noeh hinsn, daee die

Luft gewöhnlich überhaupt nioht sichtbar ist.

Man sieht jedoch die erhitzte Luft über einem Kamin
durch das scheinbare Zittern der dahinter befindlichen Gegen-
stände, oder den Schatten oiuer Kerzenflamme im Sonnenlicht

durch die wechselnde kleine Lichtablenkung in den heissen

Gasen. In der wissenschaftlichen Ausbildung dieser eiiiuchen

Bemerkung besteht die Schlicrenmelhode, deren Anfänge bei

Huyghens (De formandis vitris) zu finden sind, deren Ver-

vollkommnung wir foneanlt (travanx eoientidqnes 1878)

r

und Toep 1er (Beobachtungen nach einer neuen optischen Me-
thode, Bonn 1864) verdanken.

Um nun aaf die ProjectilTereuohe n&her einsagehen,

•teilen wir nne in F (Fig. 29) eine geladene Leidnerflaeehe

Tör, deren Schliessnngebog^ n zwei Funken etellen /, II enthUfc.

Bas Projeotil P paaihrt bei /, idet daselbst und bei II einen

Funken aus. Dms von II ausgehende Licht fällt auf die

Linse L und wird ia einem Bilde B von // gesammelt
Stellt man das Auge nach so erhält es von allen Punkten

der Linse L beim Uebersprjn^en des Funkens Licht. Die

Linse erscheint als ein helles Feld, von welchem sich das

Projectil dunkel abhebt Dem entspricht anoh die photo-

graphlsohe Abbildung.
Soll nun die Luftverdichtung vor dem Projectil sichtbar

werden, so faeei man das Funkenbild B scharf mit dem Bande
einer Blendung ab» Dae Geeiehtsfeld dea piiotegrapbiaehien
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Apparates K bleibt jetzt dunkel. Allein am Rande des Pro-

jectils wird das Licht 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

phoiographischen Kammer und
bildet die Grenze der Luft-

verdichtung ab.

Das Ergebniss der Versuche
ist ein recht merkwiirdiges und
mag durch die beistehende sche-

matischu Abbildung (Fig. 30)

erläutert werden. Vor dem
Projectil Perscheint die Grenze

der Luftverdichtung vv analog

der Bugwelle eines Dampf-
fichififes, hinter demselben eine

andere Grenze, eine Art Achterwelle hh und in

kanal treten Wirbel vv von erwärmter Luft auf,

Wirbeln im Kielwasser eines Schiffes. Aehnlich

dem Schuss-

ähnlich den
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. Zugleich

erscheint am Bilde der electrische Funke f und die Electroden cc.

Fig. 81. 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" veröflfentlichtea

Tafeln. Fig. 31 stellt ein Versuehsergebniss 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 iu der Figur
ist die Terdichtete Luftwelle vor dem Projectile abgebildet.

Flg. 82 leigt die Photographie dnei am einem Onedea'ieheii

InfiDteriegewehr (590 M./8eo.) »bgeeehoeeenen Projeotiles, wobei
die Erscheinung (Achterwelle und Wirbel) dargestellt ist.

Zugleich sind die Electroden sichtbar nod häufig auch Boeb
ein Stiiolc einer kreisförmigen Fonl^enwelle um den Aoeldsimgs-

litwas liber Jüeliclitiiiig.

Von Dr. £. A. Just in Wien.

Der Gebrauch der Gelatine-Emalttone-Platten ist in dem
Laufe der letzten Jahre ein so allgemeiner geworden, daes man
durch die tägliche üebung auch in der Behandlung wesentlich

vorwärts geschritten ist Man ist sicherer geworden, man hat
sich eingearbeitet.

In vielen Fällen ist die vorwärtsschreitende Erkenntniss

nur das Resultat des längeren HerumRUchens und Probirens

gewesen, weniger die Folge gleichzeitiger theoretischer lieber-

legung und Erwägung. Aber auch diese bat gewiss Manehen
zum Ziele geföbrt, und wo man ihre Besuitate durch prao-

tische Versnobe controlirte, wird das Ziel zuverltoig rascher

und sicherer erreicht worden sein, als auf dem rein empirischen
WefiTP. Niomnnd sollte unterlfisspn, sich zum Wenigsten darüber
klar zu werden, welche Factoren eigentlich mitwirken, welche

ihrer Grösse (Wirkungswerth) nach bekannt oder weniirstens

constant sind und welche unbekannt, beziehentlich welche

variabel sind.

Bei der Negativbeistellung in der Camera ist begreifiioh

dei LiehtwirkuDgsweith ein immer variabler, ein stets sieb

ändernder, w&hrend die Empfindlichkeit der Emulsion, ebenso

die Intensität des Entwidclers als aus den vorhergehenden
Arbeiten beknnnt gewordene Grössen zu bptrnchten ?iud. Es
ist darum naheliegend, den Werth dieser einen Unbekannten
durch Probiren zu finden, um so mehr als Belichtung und
Entwicklung sich ergänzende Processe sind. Dabei seheint

es verhältnissmässig leicht zu sein, durch entsprechende Ab-
stufung der Entwickler-Intensität, beziehentlich durch allm&b-

liehe Yerstirkung des anfloglich gana schwach genommenen
Entwicklers diigenige Entwidklerstftrke zu finden, welche nach
dem gegebenen Lichtwirknngswerthe ein harmonisches Bild,

d, h. eine gleichmässig abgestufte Schattenscala entwickelt.
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Immerbin erfordert dieses Probiren und Süchen nach der

rechten Entwicklerstarke viele praetische Erfahrung und i^auu

sich bei demselben der tüchtige Operateur zeigen.

Znindst wird man lieber eine kleine UebereipoBition, «if
die normale Entwiokleretftrke bezogen, zu erreionen enohen,

um der Gefahr aus dem Wege an gehen, zu wenig lang ex-

ponirt zu haben. Die lostraction, welche gewöhnlich gegeben
wird, lautet auch dahin, dass man lieber reichlicher belichte,

mit recht sehwachem Entwickler anfange zu entwickf^ln
, am

denselben dann nach Bedarf in seiner Intensität zu Fteigeru.

Diese Vorschrift ist gut, insofern sie eine sichere Ent-
wicklung garaotirt, und dies ist besonders dem minder Geübten
viel wertli. Aber sie verleitet zu leieht zn dem Fehlsehlnsee,

dasB es immer ziemlieh gleiehgiltig sei, ob man mehr oder
weniger ftberoiponire TTnd dies ist nicht allein ein Fehl-

sehlnss, sondern die üeberbeliehtiiDg ist überhaupt nur in ge-
wissen Fallen nicht von nnd^rweiti^rer Beeintriicbti^ung des

Bildes begleitet, nämlich nur in jenen seltener vorkommenden
Fällen, wo die Contraste des Objectep «leringfugig sind. In

den meisten Fällen hingegen wird man nach relativ zu starker

Belichtung durch entsprechende Entwicklung wohl noch ein

ganx brauchbares Negativ erhalten, aber nie ein solches,

welohei den Anfordeningen der Theorie entspricht, welches
neben durchgebildeten Sehattendetails aneh vollkommen frei

von Solarisation ist

Es ist ja ganz klar, dass man sich unter Umsfiinden gern auch
mit dem wenn nur brauchbaren Negativ beschoidet und über
manche Mängel hinwegsieht. Ist es doch in vielen Fällen über-

haupt unmöglich, ein vullkümnienes Negativ zu erzeugen, weil

die Solarisation der Lichter schon früher eintritt, bevor noch in

den Schattendetails der Lichtindactionswerth erreicht ist. Mit
anderen Worten, der hOebste Effeot der Liehter neben voll-

kommener Detaillining der Schatten kann auf der photo*

graphischen Platte so wenig festgehalten werden, wie beispiels-

weise unser Auge Einzelheiten in den dunkeln Schattenpartien

einer BaumstafTn^re neben angrenzenden hellen Wolknndetails

zu erkennen vermag. R^^ide, das Au*,'e wie die photoiiraphische

Platte, sind für so be i( Utende Constraste der Lichtwirkung
nicht eingerichtet, sie vermögen nur von der einen oder von
der anderen Grenze ein vollkommenes Bild festzuhalten, nie

aber von beiden angldoh.
Aber wie viel weniger wird man dann ein solarisalions»

freies Bild erhalten, wenn man die Belichtung noch unnöthiger-

weise verlängert! Um so mehr sollte dies dem Praetiker ein
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Wink sein, 1. seine Exposition nicht unnöthig lange aus-

zudehnen, weil er sich nur auf Kosten der ToDkommenheit,
der richtigen Abstufung der Lichter jene ruhige Sicherheit der
Entwi^klnDg Teriohftfll, in deren Interesie, wie eo oft gerühmt
wird, die Üeberbeliefatong Torgenommen wird, und S. aioli

bei jeder Aufnahme vorher daiüber klar zu werden, was man
eigentlich beabsichtigt, ob ei sich mehr um die effectToU de»
taillirten Lichtor oder mehr um die durchgebildeten, pohönen
Schattendptaiis handelt. Immer dann aber, wenn der Operateur
brillante Wirkung der Lichter beabsichtigt, wird er trachten

müssen, die Exposition möglichst zu beenden, wenn die Lichl-

wirkuu;^ iu den Lichtern die Solarisationsgrenze erreicht.

Biesen Punkt aneh zn treffen, ist begreiflich nlebt leicht; ein

feinee Gefühl nnd lange £r6hniDg in der Benrtheitnng des

Lidites, Verstftndniss beim Entwickeln, um auf die Belichtung

znrückschliessen zu können, nnd ein wenig Glikek sind hier
nnbedingt nöthig.

Eine wesentliche Kolle Fpielt iintnrlieh das Objeet selbst,

beziehentlieh seine Beleuchtung. Kanu man sich die Be-
leuehtnnff seines Objectes selbst regeln, wie es zumeist bei der

PorLiatauhiahme im Atelier der Fali ist, dann wird man,
wenn man nicht gerade Coniraste sucht, gerne eine solche

Belenohlnng wihlen, weldhe die allzngressen Contraste nnd
besonders die zn grossen Lichteffeefe am Objecto anssohliesst.

Man wird dies um fo eher thun können, als man bei der

Entwicklung durch die Ueberhöhung der Lichter, sowie in der
Pctouehe genügend Mittel \m dnr Hand hat, diese Licht-

eflfecte kunstlich herauszubekommen. TTnd dann ist eine etwas

längere Exposition, eine geringe Ueberbeiichtung nicht von
Solarisation begleitet, also im Interesse i-uhiger, sicherer Ent-
wicklung wünschenswerth.

Kann man aber die Beleuciitnng des Objectes nicht regeln,

ja überhaupt nicht beeinflnssen, mnss man beispielsweise die

Landschafit so anfoehmen, wie sie eben ist, dann ist man ge-

nöthigt, unter den genannten zwei Uebeln das kleinere zu
wählen und entweder auf die Contraste der Lichter oder anf
die Details der Schatten zu verzichten

Die Aufnahmefähigkeit unserer lichtempftnd liehen Schichten
ist eben für den zugemessenen Zeitraum zu gering, die Lieht-

indueüon, wo der Lichteindruck entwickeW}ar wird und, die

Solarisationsgrenze, wo derselbe den Hdhepankt sdner Sni»
widcelbsrkeit eneicht, liegen zn nahe beieiiiander, knn, da«
IMitwirknngsgebiet ist zu klein, an wenig ansgedehni Es
rnttaste ja, um immer das YoUkommensie zn erreidben, Itlr
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jede einzelne Uontrnstiruiig, bezieheotlieli Schatte iisoalfi einer

gewissen Aiis(i( hnuQg, eine eigens dazu passende Emulsion
genommen werden.

Der ideale Fall ist oüenbar der, dass m demselben Augen-
blick 4ai hSohste Lieht nahe der SolarisatioiiBSTMixe konmit,

in dem der tiefste Schatten nahe den Indnotionswerth erreioht.

Es ist denkbar, dass manchmal dieses Zusammentreflfon, diese

Uebereinstimmung zwischen Schattenscala einerseits und Lieht-.

Wirkungsgebiet andererseits vorkommen kann; es wird aber

nur ein Zufall sein. Oer allgemeinst gültige Fall iBt un-

bestritten der, dass die Endpuncte der Schattenscala mit den
Grenzen des Liciitwirkungsgebietes der betreffenden Emulsion
nicht zusammenfallen. Entweder, wenn da« Objeet sehr

grosse Contraste zeigt, wird dann im Liohte die Solarisations-

grenze überschritten sein, bevor noch der Indnotienswerth in

den Schatten erzielt isi Dann giebt es eben nur die Alter-

native: „vollen Lichtcontrast und feines Lichtdetail neben
mangelnden Schattendetails", oder aber: »«durchgebildete

Sehattendetails neben SoUirisation , also neben Mangel an
Contrasten nnd an Detaillirung der Liohtstellen."

Oder aber, wenn das Objeet keine zu kräftigen liicht-

contraste zeigt, wird die Lichtwirkuno: des Tiefschattens schon

nahe an den Induotionswerth herangetreten sein, bevor noch
an eine Sotarisirang der Lichter xu denken ist.

Dann liegt die M((glichkeit vor, solarisationsfreie Lichter

nnd danrhgeblldete Sehattendetails, also ein nahezn voll-

kommenes, harmoniFch abgetontes Lichtbild zn erzielen, welches

wohl nicht an sich die vollen Contraste der Wirklichkeit bietet,

immerhin aber dieselben durch die Ueberhöhung bei der Ent-
wicklung erreichen lässt.

Es schliesst sich hieran die Frage, wie sich die Aus-

dehnung deB Liehtwirkun^^sgebietes bei Emulsionen verschie-

dener Empfindlichkeit stellt. Dass darch die grössere Reifung

der fimnlsion Indaction wie Solarisation ni&her herangezogen
werden, ist seibstverst&ndlieh. Das Lichtwirkungsgebiet der
mehr emfindlichen Emulsion wird also absolut kieinnr sein.

Ob dasselbe nher relativ kleiner oder grösser ist, das ist eine

Frage, die sich auf dem Wege der theoretischen Specnlntinu

wohl kaum beantworten lässt. Aber nach den Erfahinn;^en

gediegener praetischer Landschafter, welche bekanntlieh am
meisten unter der zu geringen Ausdehnung des Lichtwirkungs-

gebietes M ihren so ansserordentlldi grosse Gonstraste bietea-

den Qbjecten m leiden haben, ist die weniger empfindliche'

Hatte der boehempflndlichen vorzniiehen, nicht nnr weil u%
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weniirer toehnisebe Sobwierigkeiten bietet, sondern wesentlich,

weil sie ein auch relativ ausgedehnteres Lichhvirkunf^s^ebiot

besitzen soll. Mit anderen Worten: hochempfindliche EiTialsion

vermag nach dieser Ansicht eine längere h uteuscaia dea

Objectes nicht in derselben Ausdehnung wiederzugebdo, wie
minder empfiadliohe.

Anderorseits gibt m Gründe, welche für die gegeatheilige
Ani^ieht epreohen, das« das Lichtwirkangegebiet wohl abeolat

kleiner sei, aber relativ dieselbe Ausdehnung >M?sitzen müsse.
Dann würde die höhere Empfindlichkeit die Wiedergabe der
ToUen Sehattenscnln nicht schädlich beeinflussen

» erübrigt noch die Frage, ob sieh die Ausdohming des
LichtwirkiHii^sgebietes nicht durch besondere ZusammensetÄung
der Knmleion günstig beeinflussen lässt. Und diese Frage
fällt zusammen mit der, ob Solarisation und Induction gleick«

geartete Vorgänge sind.

Daas der Eintritt der Solarisation zneammen^lt mit dem
Siehtbarwerden einer Färbung des Silbersalzes, Int Verfasser
dieses schon früher beobachtet (siehe: Positivprocess auf Gel»*
fine-Emiilsions- Papier, 1885). Die Färbung des Silbersalzes

deutet aber einen theilwei^jen ' Zerfall despolben an. Würde
die Jnduction ebenfalls einem Zerfall des Silbersalzes entsprechen,

dann hätte man Grund, beide Vorgänge hIs gleichartige an-
zusehen und inüsste es als wahraclieinlicb annehmen, dass

beide ßrenzwerthe von den eine Haloidabtrennung beelnflnssenden
Chemikalien in demeelben Sinne beeinflnsst werden.

Ist dies jedoch — dabin geht auch die Ansieht des Ver-
fassers — nicht der Fall, ist die Induction nur die beginnende
Vorbereitung zum Zerfall, die Solarisation aber der beginnende
Vollzug desselben, dann ist die Möglichkeit einznpphen, dass

man durch 7>mnfz von gewissen, die Haloidabtrennung er-

sehweremien Substanzen, die Grenzen des Lichtwirkungsgebietes

erweitern könne, mit anderen Worten, dasa man im Stande ist,

Emnlsionen zu schaffen, welche geeignet sind, constrastreichere

und doch harmonische Bilder zn erzeogen.

Noch ein Mittel giebt es, das Lichtwirknngsgebiet ans*

zndehnen, das ist die Dicke der empfindlichen Schiebte za
yerstarken. Dadurch wird allerdings die Exposition ganz
wesentlich verlängert, indessen auch die Solnrisationsgrenze

bedeutend zurückgedrängt. Es istdiop ein Rosuitat prnct'gphor

Erfahrung. Gelegenheit, dergleichen zu beobachten, hat man
mancliinal an den dicken Plattenrändern , wo die Emulsion
wnlstartig verdickt ist. Verfasser dieses machte ganz ähnliche

Beobachtungen bei seinen Versnchen, dioke empfindliohe
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Schichten fiir Platinotypie herzustellen, Versuche, welche ganz
ausgezeichnete, efifectvolle Resultate 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.

FhotograpMscher 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 befriedi«renden Resultate stets

neue Anhänger in Fach- wie Amateur- Kreisen findet, dürfte

Fig. 34.

die kurze Beschreibung eines speciell für Landschafls- nnd
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, Ton den Holzbestandtheilen der Camera gebildet, alle

heiklen Theile derselben, als Visirscheibe und Balg, völlig

transportsicher umschliesst.



PhotOffippU« and SlMtxi«itft(, 18S7.

Fig. 34 zeigt die Küikan sieht, soiiäe die Einrichtung der

Camera. Bas Objectivbrptt A ist nach «tif- und abwärts be-

weglich und wird bei etwa sieh ergebeodea hohen oder

tiewD Stuadpunkten jedei K«igin d«r Cbmm Teraiiadeii.

Amer ditMr Bewegung iit hü BB eine Voirielit«i|r va^
gebracht, wodurch die Visirscheibe um eine Tertieaie Acha«
drehbar ist und kann dadurch entweder die reohte oder linke

Seite derselben dem Objeetiv genähert oder von demselben
entfernt werden. Die Um?tn]Inng für Hoch- oder Qnerbilder

geschieht durch einfache iJrehung des Balges unter Vermei-
dung aller Schrauben, die Fixirung des Camerahintertheiles

durch den Zapfen der etwas hinter BB in den Bahmen
eingreift

DasStatiT tat— naehdem StoekataÜye itlr fADdeebafls-Aiif-

nahmenanverwendbaraind—ein DreifoismitveratellbareDFOwe

;

es ist 7weitheilig .insammenznlegen und wird an einer Leder»
handhabe getragen. Die Stativsohraube, die die Verbindung des-

selben mit der Camera vermittelt, ist an der letzteren fest

gemacht und somit ist die Aufstellung des Apparates die denkbar
einfachste.

Dem Apparate sind drei beziehunsgweise fünf Doppel-Cassetten

beigegeben. Der Verschluss derselben erfolgt durch einen

Semiapper (nicht Seiber) und int ein Torzeitigea Oeffnea der
Casaette an^tgeaehloBsen. Für Hoebgebirgs-AofnahiDen ist mit
Rftekaicht anf die wechselnden Zoiände der Atmosphäre jede
Oaeeette in einem Sack verwahrt, der neben den betreffenden

Nummern ausserdem ein Schreibtäfelr-hen aar Anfnaiune alier

die Exposition betrrft>nden Daten tr igt.

Beim Traneyioit werden die Camera mit (h-m Einsteiituch

und die drei Doppel -Cassetten in einem Toniister verwahrt.

Dem für längere Excursioocn ausgestatteten Apparat werden
6—6 Doppel-Cassetten beigegeben, die in einer besonderen
Tasebe untergebracht aind, während ein Temieter die Camera
und einen zngleieh als Einstelltuch zu verwendenden Weehsel-
saek fasst und noch Raum f&r einige CartonH mit empfind»

liehen Platten bietet

PiMM;ograpMe «adi fileetoieitii;, 1887.

Von Dr. Jamea Moser, Deeent an der Wiener UniTenität.

Es sind bald 60 Jahre, daaa Herr fidnond Beeqnerel
die photo-eleleetriselien 8tr0me entdeokte. Hierbei tanebte er

bekanntlieh zwei ehiorirte Silberplatten in sehr Terd&nnte
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r

Im Wiener Prator.
Momentphotogr. mit Ooldinann's Kiiustlercamera von V. Aogerer in Wien.

(Photozinkotypie von J. Blechinger in Wien.)

Beilage zu Eder^s Jahrbuch für Photographie 1888.
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Schwefelsäure und verband dieselben durch einen LeitnngB-
draht. Wurde eine der Platten beichtet, die andere aber im
Dunkeln gelassen, so beobachtete er einen Strom. Herr Ego

-

roff in Petersbnr? hat vor etwa zehn Jahren die photo-eleutro-

jDotorische Kraft zwisctien jodirten Süberplatten gemcMen und
sie in Höhe voü ^/x6 ^^^^ gefunden.

Dieses Jtbr ist es mir um gelingen» diese photo-eleetriaehesi

SMme erhelilioii sn veistirkeii dadoreh, dass ieli die dilorirteii

bromirten oder jodirten SUberplatten optiiMdi sensibilisiite, indem
iok sie in Farbstoflflösungen badete.

Durch Baden der Platten in Erythrosin, Benzopurpnrln etc.

erhielt ich eine Verstärkung der eiectrisehen Wirknng, ganx
parallel der zuletzt von Herrn Prof. Dr. Eder eingehend dar*

gestellten Ausdehnung: des optischen Effects. Ich konnte im
Sonnenlicht Kiäitü biä lu. einem halbeu Volt beobachten.

Attoh an dieser SMle liaHe ieb mioh verpflichtet, Herrn
Kaz Beiner, der mir bei diesen noeh nieht abgeselüesseneii
Expetimenien assistirt, meinen mbindüelisien Dank anssn-
spreoben.

ErUiruff mm lielitdniek «ad aar Piu^tetjrple«

Yen Victor Angerer in Wien.

(Hierzu nebenstehender Lichtdruck und Tafel X.)

Die photographische Aufnahme dieser Illustration ist mit
der Künstler- Camera von A. Goldmann und einem Weit-
winkel-Incfniment von der Firma i'ran^ais mit Benutzung der
dritten Blende hergestollt.

Die dazu verwendete Eiüülsiouö- Platte (mein Fabrikat)

hatte eine Empfindlichkeit von 25 Grad Warnerke und die

Exposition erfolgte Kaolunittags um 8 Uhr mit der sobnellsten

Wuknng des MomentTersoblnsses, welclie ca. Vm Secnnde
betriUrt.

Prater dar. Das Zinkclic^he ist von Herrn J. Blechinger
in Wien nach dem Meisenb ach'schen Prlnoip mit Anwen-
dung des bekannten Asphalt -Verfahrens hergestellt.

Die Aufnahme, welche in einem sehr gelungenen (neben-

ßtehendeü) Lichtdruck von Henu Aiphons Adolph in Zittau

in Sachsen vervielfältigt ist, stellt die Elisabethbrüeke in

Wien dar.

eine Scene im Wurstel-
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Ueber niehUieliroiiiatische ObJeetiTe.

Von H. GoltzBeh In Berlin.

Wohl mit starkem Misstrauen wird mancher Photo^raph

den obigen Titel lesen. Niehtaehromatischl (das schwerfällige

Wort mit seiner doppeltea Negation ist nicht zu vermeiden)

das klingt ja wie aas dem forigen Jalirbandert, das ist ja

der BOekeebiitt in der besten Form!
80 wird Tielleioht der an seine sorgfältig corrigirten Ob-

ieetive ohne Focusdifferenz Gewöhnte ausrufen. Und dooli

Ünn man ohne Uebertreibung behaupten, dass fast unsere

gesammte Photographie, etwa mit Ausnahme dos neuesten

farbenrichtigen Verfahrens, auch ohne achromatische Linsen

denkbar wäre; ja, man würde sich noch heute vielfach ohne

dieselben behelfen, wenn zufällig die Photographie vor dem
Achromatismus erfunden worden wäre. Es liegt nun einmal

in der mensehlioben Natar, zwar unanfliOrlioh fortsasebreiten,

aber den Fortsebritt stets nnmiitelbar an das Hergebraebte»

augenblicklich Vorliegende anzuknüpfen. Darum fallt es

heotzntage Niemandem so leicht ein, wenigstens in Gedanken
eine von der geschichtlichen Entwicklung gewiscermassen über-

sprungene Stnfo nnehznholpn nnd sich einmal vorzustellen,

wie sich das noth wendigste Werkzeug des Pbotographen oline

Aohromatismub gci^tnltet hätte.

Als uuiu noch mit der Farbenzerstreuung der einfachen

Linsen als deren bauptsfiebliebstem Febler kftmpfle nnd nur
in YerUeinemng der Oeffiinngen nnd znm Tbeil eolossaler

Yerlängemng der Brennweiten einigermassen dafür Abhilfe

fand, würde man mit Enthusiasmus die Entdeeknng begrüsst

baben, dass die Bromsilberplatte nicht wie das men?;fhliehe

Auge fiir alle sieben Farben des lio^enbogens, sondern fast

nur für eine einzige derselben empfindlich sei, nämlich für das

Blau der Spectraliinie G; das^^ tlso die Farbenpracht der

ganzen Natur für eine solche Platte so wenig vorliaüdeü sei,

als fui ein Auge, das durch ein tiefblaues Glas bllokt. Eben
dieselbe Eigensobaft der Bromsilberplatte also, in der man
bent ibren wesentlicbsten Febler findet, hätte damals als die

langgesuchte Lösung des Problems erscbeinen können: wie

durch Linsen überhaupt Bilder zu erhalten seien, die von den
Einflüssen der Varbenzorstreuung unabhängig wären. Die

neue Zauberkunst der Photographie hätte sofort alle Welt der-

massen beschäftigt, dass wohl gar die Erfindung des Achro-

matismus verzögert worden wäre.
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Man b&tt« damals ohne Zweifel sofort auf VergrOseerang
der OefrnnngeA und Oeeiobtsfelder gedacht, unbekümmert um
die Farbenzerstrewung. Denn der zweite Fehler einfacher

Linsen, diejenige Verwaschiing der Bildpunkte, die auch bei

einfarbigem Licht durch die allein ausführbare Kugelgestalt der

LinBenflächen entsteht, die sogenannte sphärische Abweichang,
welche sich vordem gegen die viel schlimmere Farbenzei*8treaung

kaum bemerklich machte, hätte gebiefteriaoh ihre Beseitigung

erlangt.

Da diese Beseitigung iiiin aiioli mit Gl&sern Ton gleiober'

Masse möglich ist, se wären schon damals sicher im Wesent«
lieben dieselben Linsencombinationen gefunden worden, die

wir heute in achromatischer "Ritronsehaft besitzen; auch jene

Zeit hätte ihren Petzynl oder Steinheil jieb^bt. In Wirklich-

keit jedoch hat dies ^ erbesserung auf den wahrsn Achro-
matismus warten müssen; auch ist erst seit dessen Eifmdung
die bphärische Abweichung eigeutiich bemerkt worden. Die
alten Femrobre weisen an ibren einfaeben Objeetirlinsen,

deren Daibbmesser etwa Vio der Brennweite beträgt, stets die

gleichseitig biconvexe Gestalt auf; man dacble also noch nicht

einmal an die durob xweekmässigere Form mögliche Ver^
besserung, geschweige an die durch Linsencombination zu
erziclondn, welche die Grundlage unserer jetzigen Objective

bildet. Au 'h noch lanjre nach Dollond Mieb man mit dem
Durchmesser der nunmehr achromatischen Oloective wöit unter

dem gegenwärtigen Mass, weil man die sphärische Abweichung
noch nicht zu bewältigen verstand. Erst Fraunhofer schuf

für das Femrobr das jetzt noob Mnstergiltige nnd Alles, was
aneb in pbotographiseben Linsen seitdem geleistet worden ist,

bernbt avf der Anwendung seiner Grandsfttze. Doeb alle

nnsere jetzigen iicbtstarken Objective hätten, wie gesagt, ancb
ohne die Zusammensetzung aus verschiedenen Glassorten ent-

stehen l-:önnen und wenn sie jemals construirt worden wären,

so wurden sie sicher noch gegenwärtig brauchbar sein. Man
kann sich sogar vorstellen, wenn nun doch inzwischen der

Achromatismus erfunden wurde, dass man denselben anfangs

kdneswegs in der neueren Weise fftr die Pbotograpbie nutzbar
maebte. Die tebenvereinigende Kraft des Flinl^lases (nm die

Sacbe so anszndrüoken) wflrde man zu verschwenden geglaubt

haben, wenn man (da nun einmal sich nicht alle farbigen

Strahlen 7Aigl eich vereinigen lassen) die Vereinigung der wirk-

samen blauen mit den unwirksamen rothen, gelben oder grünen
angestrebt hätte. Dies inusste ebenso irrationell erscheinen,

als hätte man bei den für das Auge bestimmten Linsen die
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HDsichtbaren tiltravioletten oder nltrftrothen Strahlen berück-
sichtigen wollen, während man thatfiächlieh dabei selbst die

dunkleren blauen und violetten ausser Acht lässt. Man musste

es riohtiger finden, mit dem Blan der Spectrallinie G vieimeiir

diejenigen benachUartda Speetralfarben zu rereinigen, welche^

bei längerer Zeitdauer ebenfalls, wenn auch schwächer wirksank

8iiifl. Diea wftre gmu dissolb« Frincip gewesen, mlkkm
matt geg^wärtig ab das riehiiga Ukr die Oomtnratloii p^oto»
graphischer Teleskope anerkennt, denn bei der Photogrwpliie>

der Gestirne mit oft langen Eipositionen Bliaen iiieli diese-

schwächer wirkenden Strahlen die Schärfe der Bilder beein-

trächtigen, wenn sio statt scharfer Bildptinkt© Zerstreiiungs-

kreise liefern. Wie nun in diesem Falle die Vollkommenheit
nur unter Zulassnns: der Focusdifferenz zu erzielen ist, so

hatte man auch lux diu gewohnliche Photographie es nicht

aaden gewiuit und Terk^gt Diireh die Pmis aber aiiaale

man bald auf die Thaliaebe anfmerkeaa werden, daas bei

kurzen Brennweiteii amch rein optisch eorrigurte Lineen gar
keine merkliehe Focusdifferenz zeigen; man aitete dn-
sehen, dass e? für gewöhnlich auf jene Subtilitüt gar nicht

ankommt und viel practischer ist» die wirksamsten blauen mit

den ieuehtendst» II treiben Strahlen zu vereinigen. Dadurch fiel

denn das siohtijaK mit dem wirksamen Bilde zusammen, difr

Focusdifiereu^ war beseitigt. Beilauiig sei hier erwähnt, dass

man oft von Focusdifferenz redet, wo sie gar nicht vorliegt

Bei manchen Uteren PorfrStobjeetiven, denen sie ngeeebrieben
wird, ist es yielmehr ein Unterscbied in der Brennweite der
Band- und Centraistrahlen, der eine YerBebiebnng nach der
Einstellung mit voller Oeffnung nöthig macht, w«ui die Bilder
nach eingesetzter Blende scharf werden «sollen. Wenn ein

Achromat auch nur rein optisch conji:irt ist, so beträgt seine

Focusdifferenz bei 12 Zoll Brennweite doch nur Millimeter

und zu deren genauer Verbesserung wäre das Umschleifen
einer einzigen Fläche hinreichend, nicht aber das Erneuern
ganaer Linsen nothwendig.

So bätte denn also der Achromatiemna sich in umgekehrter
Weise entwickeln müssen, als geschehen ist, wenn er anr Zeil

der Brfindang der Photographie noch unbekannt gewesen
wäre. Aus der vorangehenden Darlegunj^ folfjt aber zugleich,

rlns«? auch der Niehtachromatismus in der Photographie neben
deji verschiedenen Arten des Aehromatismus seine Berechtigung
hat. Kehren wir alno auf diesen Standpunkt zurück, so er-

weist sieh die Bestimmung der Focusdifferenz nicht einmal

als eine erhebliche Schwierigkeit. Zwar giebt es auch vom
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Crownglas verschiedene Sorten, doch zeigen dieselben nicht ent-

fernt solche T'nterschiede in Brechungs- und Zerstreuun^skraft

als die Fiiutgläser Man kann sich deshalb einfach an die

Dnrchschnittseigenschafton des Crownglases halten und die

FoeuBdjllerenz voraus durch Bechnnng bestimmen. Dadurch
ist man jedes Probirens überhoben, wie es bei Aciiroukaten

mit FooQsdiffiBrciuE nicht zu umgehen ist. Die Reehnnng nim
«rgieht, dm dae bUwe Bild um V0O Hanptbrennweite
niher an der Linse Hegt, als das gelbe. Um diesen Bdtoag
hat man also nach geschehener Einstellung die Cameiu lU
Terkörzen. Und zwar gilt dieser Worth für alk Entformmgen
-des Gegenstandes von der Unendlichkeit bi? niif wenige Meter.

Ton da ab ist er etwas reichlicher zu nehmen, doch beträgt

der Zuwachs der Correction selbst bei 1 m Distanz nicht über
den vierten Tüeii. Bei noch grösserer Annäherung, also bei

Beprod«etbn«i oder VergrOsieningen steigt die Gr^tose der
Cometion, doch lässt sie sich stets in Theilen der Hanpt*
brennweite ausdrücken und eine einfache Tabelle könnte mi
jede Bildweite die zugehörige Focusdifferenz angeben.
die weitaus meisten Fälle genügt also der einfache Grundsatz,
um ^/ßo der Brennweite einzAischieben. Man k^^nn sich dazü
Marken anf dorn Lnnfhrett anbringen und namentlich die Ein-
ste] Iwng fiir unendliche Entfernung fest bezeichnen, die bei

iiürzerer Brennweite auch bis auf 15—20 m richtig bleibt.

Wenn das Objectiv in einem Rohr verschiebbar ist, so ist die

Oerreetlon noch bequemer. Man bringt dann anf dem Anssng
Theiistiiehe an, die um den ermittelten Betrag der Fooos-
dififerenz von einander abstehen. Man schiebt alsdann nur dais

Hohr um einen dieser Striche weiter hinein, was sich sehr
genftn ansführen l'as?t, -^^^ch wenn nicht gerade ein Strich anf

den Hand des äusseren Kohres triilt. Geschieht die Schiebung
ohne Trieb ans freier Hand und dann gewöhnlich unter

Drehung des Bohres, so zieht man die Striche auf der Dreh-
bank um das ganze E«>hr herum.

Die Frage nnn, ob man überhanpt mit solchen UKtteln

arbeiten kann, ist in einiger BesehranKung wohl an bijahen.

Da wirkliohe Objective dieser Art niemals gebaut werden sind^

so ist man «instweilen auf BrUlengläser angewiesen. Der-
gleichen aber sind nur bot kürzerer Brennweite genau genug
in ihren Flächen, nm grössere Oefl'nungen zu erlauben. Will

man also grosse Bilder herstellen, so muss man enge Blenden
verwenden. Von Brillengläsern sind unzweifelhaft die ooncav-

convei^en, die sogenannten periscopischen , am besten. Man
bamitzt sie sinzein mit Vordeibiande wie Landiehaftslinsen,
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oder stellt sie paarwei«;e nach Art der Aplanate zusammen.
Im letzteren Falle s^ind gleiche Brennweiten nicht am vor-

theilbaflesteu ; die Vorderlinse muss etwa die doppelte Brenn-
weite der Hinterlinse haben.

Die erforderliche Messung der Brennweite geschi^t nach
mdgUchst entfernten Objeoten und sie wird gerechnet: bei

Landeehattslinsen von der Hinterfiäche an, bei Doppelobjectiven

Ton einem Punkte zwischen den Linsen, der der schärferen
näher liegt und jrefundeTi wird durch Theilung des Zwischen-
raumes nach dem VerliiUtniss der beiden Einzelbrennwpiten.

Bei gleichen Linsen ist dies natürlich die Mitte zwischen
beiden. Da solche Brillenglas -Objective wegen der geringen

Lichtabsorption au Helligkeit die Achromate iibertrelfen, so

kdnneii die BlendendffimngeD ziemlich enge sein. Fttr Moment-
bilder bei gutem Licht kann man ^lu der Brennweite redmen,
doch bleibt im günstigsten Falle aelbst eine Vergrdeserung bis

auf ^/e oder Va der Brennwette möglich, so dass man hiertn

schon wirklichen Poiirätobjectiven nahe kourimt. Hingegen ist

das scharfe Bildfeld kleiner nls bei Aplanaten oder ähnlichen
Objectiven und man muss deshalb, um eine bestimmte Platten-

grösse zn decken, etwas längere Brennweiten wählen. Zur
Schärfe des Bildes trägt natürlich die Abbleudung viel bei,

ausserdem aber auch die möglichste K&rze der Exposition, da
man dann am sichersten ist, dass nnr Strahlen von einerlei

Brechbarkeit znr Wirkung gelangen. Unter Berücksichtigung

dieser Verhältnisse kann man mit diesen einfachen Mitteln

Bilder erzielen, die sich in Nichts von den mit Achromaten
erhaltenen nnterpeheiden. Wenn man vollends, wie es für

Aufnahmen im Fi » len am zweekmässigsten ist, die Visii soheibe

ganz weglässt und die Einsteliung bei gemessener oder ge-

schätzter Entfernung des Gegenstandes nur nach iMarken an
der Camera vornimmt, bei denen natürlich die Focusdifferen^

schon ber&<^sichtigt ist, so haben anch in der Bequemlichkeit

der Handhabung die Achromate nichts Torans. Aber noek
m<Är, selbst die ganze Einrichtung nnd Fassung der Brillen-

glas- Objective macht sich wie von selbst Tiel sweckmäsaiger
als die meist übermässig plumpe und schwere MessingfiisBiing"

der heutigen Objective und hier weisen die Brillenglas-Objeetivo

geradezu auch den Achromaten den richtigen Weg. Man fasse

nämlich die Linsen nicht in Röhren, sondern setze sie in die

Vorder- und Rückwand eineü rechteckigen Kastens, welcher

Jtanm genug gewährt f&r die Blwidnngen nnd den dicht bei

denselben anaabringenden Momentverschlnss, der am besten

ein ein^Mher Schieber ist Diese Anordnung isiden unbeholfenen
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VeitdilftBsea vor dam OljeeÖT, wa denen man doreh die her-
gel>raehte Fonn der Faesangen geawoDgen iit» weit Torauziehen;
denn bei letzteren werden nie alle Theile des Bildes wirklieh

gleichzeitig belichtet, sondern, wenn auch noch äo schnell, nur
nacheinander. Durch die richtige Construction aber wird zu-

gleich auch jede Erschütterung während der Exposition viel

unschädlicher und das Stativ bei Moiiiciitaufnahmeii vollkommen
entbehrlich. Ganz besonders eignet sich diese Einrichtung

auch für Stereoskopen, wobei ein gemeinschaftlicher Kaötea
für beide Objective wie für den gemeinschaftlichen Blenden«
und den Momenisehieber dient. Obwohl die anflallende Yer-
nachlässigung des genannten Zweiges der Photographie haupt-
sächlich ihren Gmnd hat in der Mangelhaftigkeit der Stereoskop«,

sowie in der allgemeinen ünkenntniss der dabei in Frage
kommenden Principipn, «o spielt in zweiter Linie doch wohl
auch der Kostenf uiikt t ine Rollo, der natürlich bei Aehromaten
in Folge der notkwendigeu Doppeleinriehtung sehr ins Gewicht
fällt Dies dürfte also das Fach sein , auf dem die materiell

fast werthloseu Brill eugläser am ndulichsten zur Anwendung
kommen kdnnen, abgesehen von vielen F&Uen, wo für besondere
Zweoke ein billiges, leicht zn besohaffendee Objeeti? erwünscht
sein kann.

Photographie Im HoehgoMrgo.

Von Dr. Paul Gftssfeldt in Berlin.

So wenig ein Bildhauer im Stande ist, eine Poitidtbiifitd

aus der Erinnerung zu modelliren, auch wenn er das Original

hänfig gesehen hat, so wenig vermag der Beisende, eine ihm
vertrante Landschaft portrfttihnlich in seinem Geiste zu recon-

stmiren. Im Anblick einer Photographie, an Ort und Stelle

Ton ihm aufgenommen, Termag er das nahezu; allerdings nicht

so ^ut, als \venn er oin(^ Zeichnung, selbst eine nicht gana
richtige, aufgenommen hätte.

Eine unentwirrbare Zahl von Einzeimomeiiten bringt der

Eindniek einer Landschaft hervor; sie sind aber nicht alle

gleicliwerthig, und dem Kuuäiler ist es vorbehalten, durch

sein Werk gewissermassen die Spreu Ton dem Weizen an son-

dern, die minderwerihigen Momente an nnterdr&cken und
lediglich das Charakteristische aar Darstellung zu bringen.

Für die Photographie dagegen, welche Alles ohne Auswahl
giebt, gilt Lessing's Wort: Wonifros wäre mehr. Daher der

oft Tcrwirrende Eindruck ihrer getreuen Zeichnung mit den
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ftiblM« LioHtoni und SelMtteii, dM geringe Mttsi künst-

lerischer Befriedigung, dse sie gewahrt. Wenn ich denke,

wie inhaltreioh und lelidn mir oft eine Landschaft ertohien,

in deren Mitte icb pfnnd: mit welcher T?e?7jprf^c ich pic dureh

ineine T^iiisen porträtiren Uess, und wie wenig mir drum spiiter

das Bild zusagte, trotz seiner Fehlerlosigkeit, so drängte sich,

die Frage ganz von selbst auf: Wie wenig muss erst ein

solches Bild für Den Bedeutung haben, der die Landschaft

selbst nie gesehen hat?

Trotxdem blelM das photographiselie Yerfiahren ein Hilft«

mittel mten Ranges fftr den Beisenden nnd bildet mit dessen,

an Ort nnd Stelle geführten Tagebüchern die natürliche

Grundlage getreuer Schilderung. Im Besonderen gilt das f&r

Hoohgebirgp'-ie<renden, deren physiognomischer Eindruck haupt-

sächlich von dem Kelief und von der Vertheilung der Eis-

bedeckung abhängt; beides wird durch die Photographie so

gut wiedergegeben, wie räuniiiche Gebilde überhaupt auf einer

Ebene abgebildet werden können, und weniger als bei vege-

tationsreiehen oder duroh Mensohenband beeinflnssten Land*
sehaften maeht sieh hier die Farbenblindheit der nnr fftr liebt

nnd Sebatten empfänglichen Platte bemerkbar. Aber man
vergesse nie, dass das Bild nur eine Protection auf einer

Ebene ist, und dass bei solcher ProiVctlon die Neiirnng einer

geraden Linie gegen den Horizont auf dorn Bilde einen anderen
Werth erhält, als der Wirklichkeit entspricht.

Es sind nun hier einige Winke zusammengestellt, welche

eigene Erfaiiruiig und I^ücksprache mit Landechaftspkoto*

graphen von Fach geliefert haben ; sie beziehen sieb aber nnr
anf das Verfahren während der Reise nnd lassen die Arbett

in der Dunkelkammer bei Seite. Es bandelt sich um eine

Summe von Kleinigkeiten, deren jede — wenn nidit beaebtet—
das Resultat unbrauchbar macht.

Transportfähigkeit in schwierigem Terrain setzt dem Ge-

wicht de'! Apparates und damit auch der Grösse der Platten

gewisse Grenzen.

12 cm zu 16Va cm (4^/4 zu 6^/2 engl. Zoll) ist eine em-
pfehlenswerthe Plattengrösse ; je 10 solcher Platten wiegen

1 kg. Mit soleben Platten habe ieh bis jetst anssehliessuoli

Searbeitet nnd fftble mieb nieht manlasst, sn dnem anderen

'ormat überzugehen.

Je zwei dieser Platten werden in eine Doppecassette ein-

gelegt: das Gf» wicht der leeren Cassette ist ca. 230 g (approxi-

matiT Vs Pfd.}> der gefüllten 4äO g also noch nicht ganz

1 Pfand.

Digitized by Google



Pliotograpld« Im Hoobg«birge. d05

Meine Camera, mit allem Zubehör ond 8 Platten in einem
starkf^n Lederkasten verpackt, wiegt 6^/io kg, also ca. 13 Pfd.;

das Stativ mit i^'utteral aus Segelleinwand l^io kg. Das 6e-
sMDmtgewkkt 8V4 » I6V2

D«B LederkMten hatte iob nnprangUeh so einriehten

lassen, dass er wie em Tornister getragen werden konnte; mit
Bftekeioht anf Schnee and Bogen sowohl wie auf die grössere

Bequemlichkeit des Tragens, wird der Kasten jetzt« nachdem
die Tragriemen entfernt worden sind, in feiner Art Rucksack
(1 kff) transportirt. Bei lanjsren Mar^ebon belslng-fen sich die

Trager über die Fejjtkantigkeit des ledernen Kastens.

In dem Kasten befinden sich folgende Gegenstande:

1. Die Camera.
2. Vier bis sechs Doppel eassetten, eine jede in einem

Säckchen von rothem Zeug.

3. Eine Dalimeyer- und eine Ross-Linse nebst den zu-

gehüiigen Blenden; statt des Dallmeyer wird zu-

weilen ein Steinkeireeher Antiplanet genommen;
letzterer ist besonders f&r Momentanfnahmen geeignet

Die Linsen werden ohne Futteral verpackt; die eine

Seite der offenen Enden wird durch den Deckel
geschützt, der auch bei der Aufnahme dient, die

andere durch eine besondere stcitbjderne Kappe.
Beide Linsen (sie liegen oben auf der Camera auf)

sind in einen weichen Lederlappen eingeschlafren,

und das Ganze der Beinlichkeit wegen in ein Stück

rothes Zeug.

4. Das Brett des Stativs mit Sehranbe.

5. Ein schwarzes Sammttuch, innen gelb gefüttert; snm
Schutz der Camera während der Aufnahme.

6. Eine Dosenlibelle.

Wer gans sieh er gehen will, kaufe seinen Beiseappaiat

In London. In Deutsehland nnd anderen lAndem werden
auch sehr gute Apparate gemaeht, aber es ist schwerer, die

richtigen Quellen ausfindig zu machen. In England ist die

Nachfrti^e bedontend grösser, und zwar gerade von Seiten der

Am;iteurphoto^r;iphen , ohne deren Mithilfe man in pboto-

graphischen Dingen lange nicht so weit sein würde, wie man
es ist. Meinen Apparat hat C. G. Coli ins, ö6 Cochrane Street,

St. Johns Wood, London Nid, geliefert. Mit 2 Linsen,

4 Dqppeleanetten und dem Ledwkasten kostet er oa. 860 Bfk.

Es fst besser, dass der Ansang (Balg) der Camera ton
Leder, als dnes er von Zeng ist.
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Mfta aeliie dinaf, dats all« Holstbeila gut poliift sind,

und Borge «entaell f&r Emeaemiig der Politar, damit die
Feuchtigkeit keinen Schaden anrichte.

Biiäer pflegte man die Linsen in die Camera einzusohrauben

;

das ist, wenn schnell gearbeitet werden, bald die eine, bald
die andere Linse sje^^rnncht werden soll, zeitraubend. Ein
sogenannter Bayonettverschluss befestigt die Linse durch eine

einzige "Bewegung. Vor jedem Gebrauch reinige man die

Aossenüäühen der Linse mit dem Lederla^peu.

Das StatiT musB feaUtehen, daa ist die erste Beengung;
snweilen erh&lt man trois scharfer EinsteUung nnscliarfe Bilder,

weil ein Zittern des Stativs, in Folge der Maninnlation an der
Oassette (Ausziehn des Deckels) s&tlfand. Man lasse einige

Sekunden verfliesBon, bevor man den Linsendeckei znr Ab-
nahme abhebt

Die scharfe Einstellung des auf die matte Scheibe ge-

worfenen Bildes ist natürlich die conditio snie qua non des

Gelingens. Hier ist Gewisseuhafugkeit und Subtilität erforder-

lieh. Man stelle zunächst ohne Blende ein und controllire die

Einstellnng nach dem Einsetzen der richtigen Blende; im All-

gemeinen benutzt man daza am besten einen passenden Gegen-
stand des Vordergrunds. Bei Anwendung der kleinsten Blende
erscheint das Bild anf der matten Scheibe sehr dunkel; man
corrigirt dann die ursprüngliche Einstellung mit der nächst-

grösseren Blende.

Wer weitsichtig ist, kann ohne Lupe keine zuFeriässige

Einstellunff machon.
l'ür Hochgebirgslandschäften bat die Lichtfülle den Vorzug,

dass man üuit immer die kleinste Blende gebranehen kann;

Je kleiner die Blende, desto schärfer das Bild in den Ter»

schiedenen Tiefen.

Man vergesse nicht, nach Beendigung der Einstellung,

den Deckel '^•ipder auf das Objeetiv zu setzen. Das Vergessen

kommt vor, wenn knapp bemessene Zeit Eile fordert. Man
stellt schnell ein

,
klappt die matte Scheibe auf, schiebt die

Cassette ein , zieht den Cassettendeckel auf, will die Objeetiv-

icappe abnehmen und bemerkt dann plötzlich, dass man ihn

bereits in der Tasche hat und dass die Platte sieh in Exposition

befindet.

Das riohtige Ezponiren ist Erfahrungssache ; die erforder-

liche Seonndenzahl hängt ab von der Empfindlichkeit der

Platten, von dem herrsehenden Licht, von der azimutalen

Differenz zwischen Sonne und der Mittelachse der Camera, von

der Yergrösserung der Linse und von der Oeffnung der Blende.
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Die gewöhn iiehen (im Gegensatz zu Momentan-) Platten

TOD Wrattea & V\ amwngiit und die von Monckhoven erfordern
2<—4 Seonnden f&r ein Eoss'sches Objecti? mit der kleinsten

BUnde. Die Fortsohritle, welche neuerdings in dem Ftooeee
des Herrorrufens exponirter Platten gemaoht worden sind,

lassen ein Ueberexponiren jetzt weniger geflUirlieh eneheinen
als ein Unterexponiren.

Wpnn ein Aufnahmepunkt nur mit besonderer Mühe
und grossen Kosten erreicht werden kann, so ist es zu em-
pfehlen, hintereinander 2 Platten iieum gleichzeitig zu ex-

oniren; und dann Analoges für 2 andere Platten zu wieder-

olen, mit der Variation, dass man dem zweiten Paar eine

andere Exposition giebt, als dem ersten. Bann kann die erste

Platte eines Jeden Paares beim Entwickeln als Probirplatte

dienen; man behandelt sie mit dem gewöhnlichen Entwiekler
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 störende? T.i 'ht nb-

zuhalten; nur zu leicht entstehen bei Schneeblendung sogenannte
Schleier. Aus diesem Grunde hülle ich zunächst einmal die

Cassetten in rothe Säcke (Eath ^Ir. Spencer's in Chile) und
begnüge mioh nicht damit, das schwarze Tnch nnr über die

Camera in breiten. Das Tuch wird unterhalb der Camera,
die ja oft durch refiectirenden Schnee von unten beleuchtet

wird, festgebunden; »uch die Linse wird damit bedeckt. Ein
kleiner Schlitz, mit einem elastischen King versehen, gestattet

die Linse so weit durch das Tuch zu schicbrn, drips die Ob-
jeetivöffnung frei wird. Der offene Einschnitt für die Blenden
muss noch von dem Tuche bedeckt werden.

Das Oeffnen der Cassette behufs Exposition soll voll-

stindig unter dem Schutz des Tuches geschehen. Cassetten,

deren Deekel ^oh frei herausziehen Iftsst, sind denen Tor-

zuziehen, bei denen der ausgezogene Deckel noch mit der
Cassette Terbunden bleibt, weil das Tuch besser fiUlt und der

Wind weniger störend wird. Alle Cassetten müssen mit
grossen, noch in schwachem rothen Licht erkennbaren Num-
.mem I, II etc versehen sein.

Es ist bei schwer erreichbaren Punkten nicht zu veruieiden,

dass man bald direct gegen die Sonne, bald mit der Sonne
photographiren niu&s. Im ergten i^alle ist das Objeotiv be-

sonnt, ernftlt dühses Li(dit, wUuend die autanelnneiide Land*
schall Tiel Schatten hat. Man muss alsdann das Ol^feetiT

beschatten; am einibohsten ist es, einen seiner Leute so aid^

sustellen, dass er mit irgend einem Gegenstände, etwa seiner
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Kopfbedeckunj; , eioen Schatten auf das Objectiv wirft. Man
überzeuge sifth aber auf der matten Scbeibe. dass von dem
Mann oder seinem üut nicht auch etwas auf das Bild kommt.
Iii allen FUlen— auch wenn das Objeotiy nicht vom direeten

SonneBlioht getroffta wird — empfiehlt ee eioh, einen sohwanen
überragenden Pappdeokel auf die Camera zu legen und den
Boden unter und vor dem OigeetiT mit einem dunklen Tnoh
2u bedecken. Am besten wäre es, eine kleine Vorrichtung zu
erdenken, welche dem Objectiv jederzeit störendes Licht fArn-

hält: etwa eine geschwärzte Kegelfläche, die das Objectiv

umhüllt.

Geschieht die Anfiirihme so, dass die Sonnr irerade hinter

der Camera steht, so bietet die Landschaft meist weiii^- Schatten

und wild flach. Am besten werden Bilder, wenn der Azimutal-

winkel einen mittleren Werth zwischen 0" und 180^ hat.

Allgemeine Regel bleibt immer, dass man die J.andsehaft

darauf prüft, ob sie viele Schatten enthält; diese müssen
kräftig nerauflkommen, und ihretwegen mues dann die fix-

poeiiionsxeit verlänscert werden. Weite duftige Femen haben
wenig Schatten. Kommt es also nicht auf den Vordergrund
an, so muss man die Expositionezeit für die Kernen Terkürzen
Oft ist es bei Hochgcbirgsphotographien nicht zu vermeiden,

dass ein Tbeil (z. 13. Kelsen) unter-, ein anderer Theil (loser

Schnee) überexponirt wird.

Oft fasst dieser Linsenwinkel nicht die ganze Landschaft
und dann muss man mehrere seitlich aneinanderstossende Auf-
nahmen machen; dazu ist eine Dosenlibelle nöthig, welche die

Jjrehaxe der Camera vertical stellt; sonst passen die Bilder

niefat aneinander.

Es ist nieht immer möglieh, ftir die hinteren Enden des
Stativs eine annähernd horizontale Unterlage zu erhalten; ««•
diesem Grunde ist es practiscb, ein Stativ anzuwenden, dessen

Beine durch £in< und Aussohi^n verkürzt und verlängert

werden können.

Man imrerlapse nie, nach jeder Aufnahme sofort die

nothwendigen Notizen zu machen. Z. ß. so: 1884, Sept 18,

4»50 N. Pizzo bienoo Gai 463*4; Az^ 18-28 : XI, 37. Piz Ber*

nina und Scharte, 815E, Boss dia 1; 2'*8, ganz klar.

Das will sagen, dass am Nachmittag des 18. September
nm 4 ü. fiO M. von Pizzo bienoo ans eine Aufinahme de«
Bemina und der ^yBefninaeeharte" in der Himmeleriebtung
816S*Wage, d. h. 16^ ditlieh vom magnetisohen Sttdpnnict,
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genommen wurde; als Linse diente Boss mit der Bleude 1
(kleinste); die Expositionszeit war 2^/io Secnnden: die Platte

trägt die (eingekratzte) Nummer 37 und lag in der durch XI
bezeichneten Seite der Dopveleassette. Das Aneroid Ca, gab
die uncorrigirte Ablesung 463-4 mm, das Aneroid Az die

«aeorrigrite Ablosoog 18-28 esjcl. Zoll 464*3 mm.
GuQi ToUsttodig siBd dto B«iiMrkiixigen moM. Es ftUI
Aiig»be to Swmmuiiivlhs, doch w«iM man, düs um

die angegebene Zeit dieser W«rtli etwa N8^W ist; die

Azimathal-Düterenz zwischen Sonne and Bernina betmg ako für

den AufDahmemoment vom Pi7zo bienco N8*^W ~ S 15E = 115".

Ueber Transport der PJattten, Einlegen in dio Cassetten,

Herausnehmen der exponirten Platten, Verpacken derselben sei

folgendes bemerkt.

Die käuflichen Flatteu äind meist zu je 12 verpackt;

schon ans dieiem Grands ist ss prsstiBsh 6 Doppslossssttsn
bei sich sn lUiren, weil dann der Inlttlt des ganzen Paokils
eingelegt werden kann, und man der Sorge überhoben bleibti

einen ftberschiessenden Rest von Platten lichtdicht iviedsr in
verpacken. Für diese Operation sind im Allgemeinen zwei
Dinge nöthig: Ein dunkler Raum nnd eine Laterne, die nur
rothes Licht giebt Kh habe in Amerika die Manipulation
häufig ganz im Düiikeln ausgeführt, hier handelt es sieh aber

nur um europaische Verhüitulsse. Die rothe Luteiüe iüubö man
ad hoc bei sich fuhren; statt der Gläser nehme man rothes Zeug
oder rothes Papier; meine Laterne anfgesteUt eine Tier-

seitige abgestumpfte Pyramide — kann auseinander geklappt
werden und nimmt nicht mehr Raum im Koffer ein als eins

kleine 8chreibm:ippe. Ein dunkler Raum ist meist herzustellen.

In der Regel haben die Zimmer der Gobirgshotels Läden, die

man sehliesst. Zunächst verriegelt mnn das Ziiuuier; dann
verhängt man das Fenster mit der Heise- oder JJoitdtHke,

löscht das Licht und überzeugt sich, ob das Ziinmer liciitdif ht

ist. Nun zündet mau die gewöhnliche Kerze wieder an und
legt alles zareoht, was man ndthig hat loh nehme an, dass
die 6 Doppeleaesetten 12 exponirte Platten enthalten, dass

man diese herausnehmen und verpacken, alsdann 12 nene
Platten einlegen will. Dazu bedarf man Bindfaden, feines gelbes

oder rothes Packpapier, grölieros Packpapier (auch englische

Zeitungen sind gut), und eine Anzahl Blätter von der Grösse

der Platten; ferner einen breiten Pinsel und eine Radir*
nadel.

Man löscht die Kerzen und zündet die rothe Laterne au.

Die 6 Doppelcassetten — sie tragen die Nummern I und II»
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TTf und IV etc. — liegen der Reihenfolge nach da. Man
öäaet die erste, uiinujt eine Platte heraus und legt sie auf

einen Bogen des feinen Paokpapierfi, so swar, du die Mto
nit der empfindliehen Sehieht nftoh oben ^ht; dmnf ein

Stfick Papier (kein weisses, aber glattei), dann die swrite

Platte mit der Enralsionsschicht gegen das Papier; so f&hrt

man fort und verpackt die 12 Platten; ist die ei-ste Papier-

hülle iimgeschla£rf»n , so legt man Bindfaden nm und sorgt

dafür, dass die Platten sich nicht gojreiieinander bewegen
können. Dann legt man neue Papierhüllen um, wiederum
Bindfaden, und wiederholt den Proeess wo möglioh noch ein-

mal. Bei noch grösserer Vorsieht verpackt man jedesmal nur
6 ftatt 18 Platten. Auam markirt man das Papier mit den
Worten:

'6 (oder 12) exponirte Platten, Ko. « . bis No. . . ein-
(DM«m) (Ott)

gelegt am zn

Nun kommt das Einlegen neuer Platten. Dae wichtigste,

worauf der Anfän^rer 7.n nr-hton hnf, ist. dass er die Platte

niieh wirklich so legt, dass die Ki)iul?ion??Gite nach aussen
sieht. Die Emulsionsseite zeigt einen matten Glanz, während
die andere, nnbelegte Seite wie eine gut geputzte Fensterscheibe

glänzt. Vor dem Einlegen hat mau ^^weierlei zu thuii: Man
kratzt mittels einer Badimadel, in einer Ecke der Platte, in

die Bmnlslonssohiobt die foitlanfende Nnmmer der Serie,

a. B. 78, wenn bereits 72 Platten verpacl^t sind» und dann
staubt man sie mit dem bnnten weichen Pinsel ab, sonst xMgt
die entwickelte Platte schwarze Punttchen.

Das Einkratzen der Nummer (statt des Aufklebens eines

Etlquettts) bat den Yortheil, dass das Zeichen nicht bei dem
Hervorrufen der Platte sich ablöst.

Man sehe auch zu, dass man wirklich Nr. 73 in Seite I,

No. 74 in Seite II der Doppelcassette legt und nicht um»
gekehrt.

Sind anf diese Weise die 6 Doppelcassetten gefüllt, so

bat man nnr noeb in dem Tagebnob die Notia an maoben:

Am eingelegt au

I — 73, II — 74, III -« 75 etc. — XI — 83, Xn — 84.

Dann ist man fertig und weiss bei den nächsten Auf-
nabmen ebne weiteres, welebe Kummer in jeder Oassette ist;

nnd weil man an Ori nnd Stelle sofort eine Notiz über jede
Aufnahme macbt, so Yermoidet man die (Hfabr, dieselbe Platte

zweimal zn exponiren.
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Die Packete mit den exponirton Platten legt man zwischen

Flanellhemden und iet rlnnn ^oiipti ein Zprhrnchen (derselben

geschützt. In Chile und Bolivien, wo meii^e Lasten nur auf

Maulthieren und über schwieriges Terrain geecbafift wurden,

ist nicht eine Platte gebrochen; eine einzige erhielt einen

Sprung. Zum Sohlnss erwähne ich aus Daokbarkeit, dass mein
Lehrer in der Photographie der bekannte LsndschafUphoto«
graph William England in London war.

lieber Mieroiiliotograpliie.

Ton Gottlieb Marktanner-Tnrn^retBoher in Wien. .

Naehet eonstmirte eine Camera flir Hlerophotographie,

welohe er In Verbindung mit einem »peoiell für diese Zweoke
gebauten Siatilre yerwendet. Die Camera zeigt gegenftber den

Fig. 35.

blaher bekannten keine wesentUohen Yerbeaeerongen; sie ist

nur horizontal Terwendbar und besitzt einen Balganszug von
2 m L&nge; es kann entweder eine gewöhnliche Einstelltafel

oder ein weisser Cnrton an der Stelle der Visirscheibe einge-

setzt werden; dn^ Rild wird, wenn mit Hilfe des letzteren um-
gestellt, durch eine am hinteren Holztheii der Camera seitlich

angebrachte mit einem Thürchen verschliessbare Oefifnung

beobachtet. Die Einstellung geschieht bei längerem Balgauszug
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mit Hilfe einer eine Rolle tragenden Stange, welche mittels

Schnnräbersetzung mit dem Kopf der Micrometerschranbe ver-

banden ist. Die lichtdichte Verbindung der Camera mit dem

Fig. 37.

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-
stellung in das Auge des
Arbeitenden gelangen zu
Isasen, Nachet bringt zu

diesem Behufe die

Objective an einem
vor dem eigentlichen

Tubus postirten pris-

matischen Zwischen-
stück an, in welchem
sich ein total refleo-

tirendes Prisma mit-

Fig. 36.
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telB Zahn und Trieb auf und ab bewegen lasst (Figur 35).

Ist das Prisma, wie in der Fig. 35 ersichtlich, in seiner höchsten
Stellung, 80 werden die Lichtstrahlen in ihrer Riehtung nicht

abgelenkt und fallen direct in die photoiiraphische Camera,
senkt man das Prisma aber herab, so wird das Bild des

Objeetes iü einen znr optischen Axe der Camera senkrecht an-

gebrachten Tubus geworfen, durch den dasselbe in der ge-

wShnliohtti Woise beobachtet werden kann. Diese Elnrichtang

wird stur leiehteren Etnetelkng und Orientining, sowie zam
Behnfe des Äufsachens einer gttnetigen Belenchtang Bieber

-leebt gute Dienste thun.

Auch einen Apparat zur Moment -Microphotoirraphie con-

strnirte Nachet; derselbe beruht mif iihnlichem Principe wie
der obige, nur dient hier das reüeetirende Prisma gleichzeitig

alß MomentTerschluss. Als Camera verwendet Nachet hierbei

öiüö^von vier Sauien getragene verticaie lioliicumöra(l*"'ig. 36). Der
Bom Beobachten mittele dee Aoges dienenden Tnbns tritt hier

gegenüber der optischen Axe des photographisehen Apparates
unter einem Winkel von ea. 45 Grad aus, in snnem Ocular»

theile befindet sich eine speoieile Einrichtung, mittels deren
jeder Beobachter im Stande ist, seine Einstellung ein flir alle-

mal so zu regeln, dass im selben Momente, wo das Bild dem
Auge Tollstiindif: scharf erscheint, es auch auf der präpanrten
Piatie beiüü höchste Schärfe hat. Der Beobachtende hat nun,

während er das Präparat studirl, nur den Finger au dem vor-

enringendenXheU des Hebels zu halten (s. Fig. 37), dessen anderes

£ode das total reflectirende Prisma trägt und in dem Moment
auf denselben zu drdefcen, in welchem ihm das Bild vollständig

eonveniit. Natürlich muss für solche Aufnahmen Sonnenlicht

oder electrisches Bogenlicht verwendet werden (Fig. 36 und 37).

Weit zweckmässiger als die eben geschilderte Art der

Auslösung des Momentverschlusses, dürfte auch hier eine pneu-
matische oder electrisehe sein, da wohl nirgends selbst die

geringsten Vibrationen so störend sind, als bei microphoto-

graphischen Aufnahmen.

Ueber elnlir^ ConstraettonB-Aitfordeningreii nnä neue
photoffraphtaehe ObJectlTe*

Von Moritz Mittenzwei in Pdlbitz (Sachsen).

Zu besserer Beleuchtung einiger der wichtigsten An-
forderungen an die Construction der photographisehen Objective

im Allgemeiuea sowie der weiterhin im Besonderen beschriebenen

20
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sollen im Folcrenden zuvörderst einiire mit Hilfe der Cfimera

müliplo«: n!i/nstpll«ii<ie Beobaoktuageü and Mniinngfirrgiiltntn

gegeben we.rtieti.

Als Beoltachtuugsobjeot dieneu mehrere, in der Grdtte
imd Ausführung von Fig. S8 angefertigte, Ausschnitte aus

misMm Gairtoii, welche genau in dar Höhe der horizontsl ge-

liehtetoA Cainerft an einer »i ihrer Vieirlinie eenkrecht stehefideii

ebenen Wandfliehe v<m 3—4 m Abitand nit Nadeln befestigt

werden können, und swar detart, - daes die eine der beiden
Linien- j^ehaaron stets mö^-

«.i^^^^^^^^^^M^^^^—.-» lich'^t wagrec-htp h^i senk-"^^^^ ZZ^ rechte Bichtung einbeult.— Der erste dieser Aussehnitte

II I
Iii betindat sich genau in der

II ii.ii Yiiirlinie der OMnera, die
ftbrigen in gleiehen Abettaden
Ton 20—30 om nach rechts

oder linke hin fortaohreitend

in gleicher Höhe mit der
Camera und dem ersten Aus-
schnitte: der äusserste soll

noch am Rande des Gesichts-

feldes des zur Beobachtung
benutzten Instrumentes belie-

biger Oonatmolioii anf der
I matten Platte riehtbar bktben.

^^^^ Man stelle zunächst die

Platte auf den in der Mitte <ke
Gesichtsfeldes erscheinondpn Cnrtoii-Ausschnitt ein, das? dp?9en

einzelne Striche iintor oiiw'r inassif; vprsrrössernden Lupe niöLilirhst

scharf hervortreten und markire diese Stellung der ir'latte an
irgend einem unbeweglichen Theile des Apparates.

Hierauf untersucht man, bei unveränderter Einstellung,

mit der Lope die Bildsobide der nach dem Buide des 0e-
dehtefeldee liegenden Anssehnitte und wird dabei die inter-

essante Beobachtung machen, dass in allen lichtetärkeren In-
strumenten die vertical gerichteten Linienschaaren in einem
weit grösseren Abstände von der Mitte nicht so scharf erscheinen,

als die horizoütalon Schaaren. Diese Ungleichheit der Bild-
schärfe bezeichnet den „astigmatischen Fehler" des In-

strumentes; der äusserste der Ausschnitte, auf welchem die

horizontalen Linien noch genügend scharf erscheinen, be-
atimmt» wie sofort bemerkt werden mag, in Gemeinsdiaft mit
dem oentiischen Abschnitte den halben Dorclmieseer des braii4ih-
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baren Bildfeldes hei voller Oeffnung des Objektives, Ims. Midi
die 0 rosse der etwa eingesRtztea Abblendung.
Behufs Feststellung einiger masagebenden Grössen ver-

schiebe man nun, zunächst die Bildschärfe der wagreehten
liinleu - Söhaaren im Auge behaltend, die Cameiaplätte soweit,

bis aaf den weiter abstehenden AQSscbnitten das Bild, scharf

wd* iBssse den jeweiligen Abstand der Platte von Umr nr-

gpiüngUohen Stellung und trage die getodeoen Masse, didi,..
wenn erforderlich in anderem Massstabe, in den« den Bild-

winkeln sämmtlicher Ausschnitte entsprechenden Abständen
.von der YiBirlinie, auf Papier anf, wie Fig. 39 für zwei der*

selben veranschaulicht.

Dabei ergibt sich eine Reihe von Puneten Mm^ «tj, welche

aämmtiioh einer Kreislinie sugehören, deren Krummungsmittel-

\

\

\

\

l

I

I

Plg. 89.

punct C in der räokwiirts verlängerten Visirlinie der Camera
liegt und unschwer durch Probiren zu finden ist, mit Hilfe

eines Zirkeln oder eines, an einen starken Öeidenfaden ge-

knüpften Bleistiftes.

Die Kenatniss einiger trigonometriächer Gesetze fuhrt

selbstredend zn demselben Ziele. In gleieher Welse bestimmt
man den Er&mmnngsndlna derjenige KreisÜDie oder Kugel*
schaale» m welcher sieh die vertical gerichteten Linien*

8ehaaren scharf abbilden.

Beide Krümmungsradien werden von dem, in den Con-
etructions-Eigenthiimlichkeiten des Instrumentes begründeten,

ungleichen »lauge zweier, demselben Objectpunkte ange-

höriger, geometrisch charaktei istisch unterscheidbarer Gruppen
Ton Strahlen bestimmt, und zwar nach dem Gesetze, dass der

letzgedachte Radius (vertioale Linioi-Scbaareu) abhängig ist

20*
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Ton allen, mit der Visirlinie dor Oarnera oder Hauptaxe des

Instrumentes in ein und derselben Ebene liegenden

Strahlen . während die Abhängigkeit des früher jredfichten

Krümmungsradius auf alle die Strahlen zu beziehen ist, welche
die grösste wiadschiefe Abweichung yon der Haaptaxe
zeigen.

Dem wisMBSchifUtdieiL Spraehgebnnohe g«nSM floilmi

die beiden entspreohendeii Kngelsehaalen als Bild* oder
'Wdlbungsfläche der axenebenen und als Wdlbnngsflftohe d«r
'Windschiefen Strahlen bezeichnet nnd unterschieden werden.

Es erbellt sofort, dass aas d^^r üntersuchnng eines photo-

graphischen ObiectiveR auf dnn ihm innewohnenden Büd-
wöloungs- h^'A. Astignintionsfehier nur dann ein ersehöpfendea

Urtheil gewounea werden kann, wenn beiden massgebenden

t
Fig. 40.

Wölbungsfläehen Rechnung getragen ist, und die bezriL'Uehen

Ausmasse nach dem beschriebenen oder einem anderen zuver*
lässigen Verfahren bestimmt sind.

Die in der ^holographisch -optischen Literatur häufig'

za findende, einseiiige Bezugnalime vaf die meist geringfügige

Wölbung der axenebenen Strahlen bietet keinerlei genttgendea
^ Anhalt zur Beurtheilong eines Instromenlei anf eemen Aetig«

mationsfehier hin.

Das dankbarste, aber auch schwierigste Problem dos

photographischen Constructionscalculs gipfelt in der Aufgabe,

beide Wölbungsfläehen einmal sich gelbst und weiterhin der

ebenen Fläche möglichst nahe zu bringen: sie völlig mit

einander und der ebenen Fläche in beliebig grossen Bild-

winkeln m yerschmelzen, erweist sich als theoretisohe Unmög-
lidikeii Bei einiger Achtsamkeit anf die Fig. 40 nnd 41 wird
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man jedooli eine von yoraherein featsteheDcle Direetive fftr die

Beehnnngen herausfinden. Emben nämlich, wie in Fig, 40
•die beiden Wölbungsflächen wM und AM gleich grosse
aber in entgegengesetztem Sinuc stehende WöJbungs-
«nemasse, so wird augenscheinlieh der resultirende Astig-

matismus in der ebenen Aufnahmeplatte MM weit geringere .

TTnsehärfe abseits der Bildmittelf erzeugen, als in der durch
Fig. 41 veranschanlichten Orientirang der Wölbungsflächen;
denn iat letzten Felles auch die Wdibnng der BUdfiehe AM
Tellig beseitigt, und föUt mit der ebenen Platte MM zu-

sammen, tun so Terderblicher für die Güte des Bildes macht
eich die starke Wölbung der Bildfläohe WM geltend; selbst-

TGrständlieh ist in beiden Figuren sowohl gleiche Brennweite,

wie eil her ^gegenseitiger Abstand der J^^lächen AJf und WM
im selben Bildwinkel vorausgesetzt.

Dies nur in andeutungsweiser Berührung zum Wesen der

Sache; auch die Beantwortung der Frage, ob in den bekannten
Genstraeiionen der liditstarken Objective die Grenze des Er«
reiebbaren sehen abgesteckt verliegt, seil hier nicht yersneht

werden, da dies weit Über den beschränkten Rahmen des

Themas hinansgreift, und überdies lediglich an der Hand
unanfechtbarer Beweise und Thatsaehen Interesse bieten würde.
Immerhin mag eine Bemerkung noch am rechten Platzn ?ein,

welche von selbst auf eine zweite wichtige Constructions-

Fordernng hinführt: In den bekanntesten Constiucüüiistormen

der Porträtobjective, mit Ausnahme der antiplanetischen, liudet

ideh als vordere Hälfte eine für sich von Kugelgestalt- und
Farbenfehler freie Doppellinse (Fig. 46 oder Fig. 46) welche
Kraft dieser Eigenschanen der rechnerischen Auswerthnng der
Erttmmnngen in der hinteren Hälfte eine gebundene Msjrsch*

route vorsehreibt mit der unerfreulichen Perspective, dass, •

gleichgiltig ob in dieser Hälfte die Flint- oder die Crown-
linse vorangestellt wird, der Astiirmntionsfehler des ganzen
Systemes nicht unter eine bestimiiite Grüsso gebracht werden •

kann, ohne eine sehr wichtige Forderung, die von Professor

Abbe zum ersten Male als Constructionsprincip aufgestellte

Sinus-Bedingung, ernstlieh zn KcAhrden.
Diese Forderung wird durch Fig. 42 verständlich. 0 ist

ein Objeetpnnet, 0* der zugehörige Bildpunct in der *

Hauptflxe oder Yisirlinie 00^; die beiden kreisförmig

gekrümmten Curven bedeuten die vorderste und hinterste
'

brechende Flüche eines centrirten und in der Hnuptaxe

'

aplanatischen dioptrischen Systemes; alle zwMsch( n diesen .

beiden noch weiter befindlichen brechenden Flachen sind'
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iMdeatungslos ttti! in der Figur weggehssen. 88^82 sind
drei etalftUenfto, ä*8i*ä%* die ragehörifen ansfallenden Stnhlen.

Bift Sinns-Bedingung verlangt non, dass -.^ \ gleich sein soll

-7—^. Verlängert man, wie in der Figur 42 doroh Pnncta
fin «i'^

»ngedenief, die Bngeli<MHgen Stnhto, ae tekneideii sie liah in
den Poneteii G(7|G2i welche in einer kreieftmigen Gurve
liegen, der ich den Namen „Gnm der wahren Brennweiten
oder Kocalcurve" gegeben habe. Es bedeuten nämlich die
drei Ab'trmHo 0(7 — OG^ =

,
OG^ — die wahren

OV)jedbrenii wf'iteii und Ö*(r ^ p*. 0^(7^ = *, O^G^ = /Jo*

die <»ntsprpehend<*n wahren Biidbrennweiten der drei ins Auge
gefassten Strahlen.

Fig. 48.

Liegt der Objectpunct 0 in unendlicher Entfermuig auf
der Hauptaxe . so fallt der Scheitelpunct G der Foealctinre mit

dem zwpiten Ganss'ßcben Hauptpimcte streng zusammen und
der AV stand 0*G ist streng die Hauptbrennweite des ganzen
Sjstemes.

Sonach finden sich die Gauss sehen Abstractiouen in der

ei-weiterten der Focaicurve als singuläre, auf die Haupt*
axe bestglielief Wie wieder m.

Die Feoalenrre liait sieh anek »Is dae, auf eine einiig»

Fliehe reducirte System ansehen, insofern in derselben nnd
Punct für Punct die algebraische Summe aller Brechungen
oder Ablenkungen zugehörij?pr Strahlen vereinigt wird Nun
werdpii , Fiy:, 43, dipjoniiren von einem im Abstaude seitliclk

zu 0 LreleiTonen Objectpuncte Oj ausgehenden Straiilen tty

welche di*' Hauptachse in der Nähe des Punctes G schneidend,

liauli dem Austriite aus dem Systeme nur sehr kleine oder
keine Biehtnugtrerladerung eiiitton haben « naeh Maontan
Gesetz«! in einem Panote 0^ auf der Bildflieiie wieder iNiw
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einigt, dessen Abstand m* vom Puncte 0* durch das für die

Central ? trahlen gültige Verbältüiss der wahren Bild-

brennweite zui wahren Objectbrennweite, also durch den

Quotienten ^ bestimmt wird, so dass die Beziehimg bestellt

w* P* , »*— = — oder w* — — •

Diese Bestiranuing: des Äbstandes n?* ist jedoch nicht

mehr massgebend für die beiden Strahlen ti und #3, welche
durch das brechende System sehr starke und mit den
Strahlen 81 und % in Fig. 42 gleichgrosse (bis auf die

sphärische Aberration) Richtungsveränderung erlitten haben.

Für beide kommt jetet diM den Strahlen «i und 8% ftlr aidi

eigenthümliche exoentrisohe Brennweiteuyerhaitniss — und

^ zur Anwendung, wie es durch die Erfimmnng der Foeal*

cnrre bedingt wird. Weichen diese Brennweitcnverhaltnisse

unter sich und von dem axialen oder centrischen Verhältnisse

- ab, so ist der Abstand m* keine conatante Grösse, wie
P
verlangt werden muss, die beiden Stiahlcn und schneiden

die Bildfiftcbe in Tersehiedenen, von den excentrischen Brenn*

weitenquotienteu — und — abhängigen, Al>Btänden von O*
P% Pi

iind das Bild des Objectpnnetes Oi wird in senkreobter Bieh«»

tong anr Haoptaxe Teraerri

Hiomaeh stellt sieh daa ErftmmnngsaiMmass dar Fooal-

ourve als Begnlator der seitlichen Bildschärfe Ar die aiea*
ebenen Strahlen dar.
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Nnn Viezt nach einem geouifetrischen Lelir-atze der Ort
aller Puncte GGiG^ . . , welche von zwei festen ?uncten 0
md 0* dM geforderCe eoastaiiU und aof ihrer VeitiiJidungs*

lioie durch die Grtasen und p festgestellte AhstendsTsr*

häUaxfis — haben sollen, im Bogen eines iireises, deesea
P III

Baditis B hestiflimt wird durch die Beviehimg » ;

IC p
nach bekannten Dreiecks regeln ist aber damit gleichzeitig der
Sinng* Bedingung Prof. Abbe 's Genü?p geleistet. Die SinuB-
Bedißgnng kennzeichnet sich hierum ,ik ein besonderer Fall

m den vnendlieh Ti^en nnd mdgiiehen Krümmaogsausmasfien
der FooaleiirTe.

Auf die gewShnlicben Fälle ubertragen, in welchen der
Objectabstand p ein sehr grosses Vielfaches vom Bildabstande
p* hi und ohne Bedenken als unendlich gross angesehen
werden kann, folgt aus dieser Beziehung die Gleichheit des
Krümmungsradius der Focaleurve mit der Hauptbrennweite
des Gesammt-Sypfpmes. — Die Abstraction der Foealcurven,

auf die beiden Hälften eines photographischen Doppel -Objec-
üves Übertragen, erlangt aber noch eine ganz besonders her^

omgende Bsdeatung. Behufs Beseitigung der Bild-Wdlbnng
der windschiefen Strahlen müssen nämlich sehr starke
aber in entgegengesetztem Sinne zn einander stehende

Abweichungen Ton der Sinus -Bedingung in beide Hälften
{Tf^legt werden, welche durch die sehr leicht eruirbaren Kriim-

uiiin^sausmnspe d':^r boidoTi P'inzolfnr*nlcurven in r\1ierr;is< hrnd
einfacher und die Keciiiiuii'jr ausserordentlich fördt^nider Weisse

darzustellen sind; Eingehenderes hierüber gehört jedoch nicht

hierher.

Beiläufig bemerkt, ist die Sinus-Bedingung oder apla-

natische Krümmung der Focaicurye im Fernrohr-Objeotive
P raunhofer*scber Construction streng erfüllt, während
Littrow's Oonstruction ohne jede Beziehung dazu steht und
im Allgemeinen sehr beträchtliche Abweichiinjren davon zeijrt.

(Man vergleiche dazu auch „Allgemeine Theorie des Fern-
rohr-Objectives von Dr. Aug. Kram er. Berlin 1885,1

In Fraunhofer's Objectiv ist der Krünimuiigtiadius der
Focaleurve gleich der Ilauptbrenuweite und alle excentrischen

Brennweiten demnach gleicn der centrischen Brennweite.

In Llttrow*s Objeoti? hat der Bandstrahl eine erheblich

kikrzere wahre Brennweite als der axiale Strahl, der Er&m-
inungsradius der Foeaionrve beträgt bei Verwendung von ge-

wöhnlichem Crownglas nnd Sohweräint nnr mehr 0,4b F. Die
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Au^^v/eithun^ der Por*nI(Mirven - Iviiimmung in beiden Öbjectiven

ist eine leichte Kopfieehenaibeit, sie steht übrigens, auch im
Allgemeinen, gänzlich ausser Zusammenhang mit der sphiiri-

8chen Aberratio^ lu der Axc, wag noch eines kurzen Beweises

bedarf.

Fiff. 44 stellt eine planoonvexe Linte dar, ihre ebene
Yorder&ohe einem unendlich entfernten Objectpnnote enf

der Axe zuwendend; c ist der Brennpnnet der Central strahlen,

Ci deijenige der äussersten Randstrahlen. Gemäss der oben
gegebenen Definition der Focalciirve fällt dieselbe im vor-

liegenden Falle mit der hinteren fCugelfläche aa'^a zuj<ammen

und die Differenz der Brennweiten des Axeu- und Bandstrahles

I

ist, wenn bc = a*c s-emacht wird, durc-h den Ahstand ab lie-

fitimmt. Behufs Aufhebung der sphäiiscben Aberration müsste

der CuiTe aa*a an Stelle der kreisförmigen eine parabolische

Oefltalt gegeben werden, wie die pnnctirte Carve Oio!^ andeutet;

die Brennweitendifferenx wird dann a^ö. Der Untere
eebied ao, der Brennweitendlfferenzen ab und a^h ist aber
meist als eine sehr kleine OrlSsee in Betng auf ab ansnsehen
nnd deshalb bedeutungslos.

Grobp Verstösse gegen dio RimiR- "Bedingung in den photo-

fraphischen Objec-tivon bedintxen iinoh dem Gesagten oiiio starke

ersplitterung der axenebenen Strahlen abseits der Bildmitte

und treten in der beschriebenen üntersuchungsmethode solcher

Weise in Erscheinung, dass schon in kleinen Bildwinkeln bei

keiner Eineteniing der Platte genftgende Sohftrfe der senk-
reehten Striche m enttelen Jet.
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Man kaan diete Eneheinung wiUk&rlich hmorrufcn dudt
«riiebliohe YeigrÖBBerong des Abstttides Md«r HftlftoB einM
PoftrSi-OlijMftiTes PetsT^l* od«r Dallmeyer*8ahftr Goii^

rtrnction.

Noch eine andere, wenn schon weit weniger sehädlicha

Urs^he der TTn«ohärfe des Bildes der axeneber.en StrahloTi

giebtes; sie haltet an der Unmöglichkeit, die Sinus-Bedingung
mr alle boiiei^i^en Objectabstände in gleich vollkommener
Weise und gleichzeitig zu erfdllen; damit wird gesagt, dass

ein für die Aufnahme sehr nahe gelegener Objecte (ßepro-

duettMen in nat&rlicber Qröwe) berMliDetes iDStrnmeDt weniger
gute Wirlniig alt Laiidsohafta*Obj«oliT hat und nmgekahxt

Auf die Forderung correcterZeichnujag (orthosoopiselie

Bedingung, Winkeltreue) übergehend, stellt sich als mass-
gebend die Abbiendung des Objectives swisehen beiden Hanpt-
puncten in erste Linie.

In grösseren Bildwinkeln ist jedoch noch Sorge ZU
traercn, dass die Tangenten der Winkel, welche die mittleren
abbildenden Strahlen im Object- und Bildraume mit der Axe
bilden, in einem eonetanten yerh&ltnies zu einander stehen;

andem&IIs stellen sieb Verzeichnnogsfebler ein, wie beispiels*

weise im Petzyal-Objeetive, obschon das Objectiy am richtigen

Orte abgeblendet, auch die Sinos- Bedingung streng erfüllt ist.

üm dies sofort zu übersehen, genüg:t vollkommen die Kenntniss

der sehr leicht feststellbaren Gestalt beider Focalcurven, be-

zogen auf die Hauptstrahien des Systemes.

Von Construetions-Forderungen auf Beobachtungen zurück-

kommend, mögen zwei der verbreitetsten iustrumeute in der

beschriebenen Welse nntersnobt werden, ein Steinbeirseher
Aplaoat mit Vs PetsTarsobes Portr&t-ObjeetiT mit

Brennweite als wirksame Oeffnnsg, beide Ton ea. 24 em
wahrer Brennweite.

Man findet im Aplanat die Bild -Wölbung der axen-
ebenen Strahlen bis an den änsRorsten Rand des Gesichts-

feldes Ro viel wie voUkomiuen gehoben und auch die Schärfe

des Bildes der senkrechten Linien -Sehaaren untudeliiaft, die

Sinus -Bedingung demnach streng erfüllt. Als Krümmungs-
radius der Bildfläche der windschiefen Strahlen findet man
oa. 75 am, was einen bimnehbaren Bildwinkel Ton 30—86 Qnd^
fe naeh dem Massstabe, indieirt, nnd zwar bei ToUer Oeffnong^

des Instrumentes.

In dem Petzvarschen Porträt-Objective ist die Bild-Wölbung
der axenebenen Sfniblen in einem Bildwinkel von 40 Grad
kaum bemerkbar (Krummongsradius ea. 1,5 m), aaeb das Bild
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der senkrechten Strich - Schaaren scharf gezeichnet: fWr die

windschiefe Strahlengruppe ergiebt sich ein Bild- Krümmunga*
radiiiB von ca. 40 cm ; dies entspricht einem brauchbaren Bild-

winkel von etwa 20 Grad bei voller Oeffnung.

Angesichts dieses Resultates drängt sich von selbst die

Frage auf, ob man das gleiche nicht auch mit einer weit ein-

ftehtnii Ck>itttnietlon,ivie tolehe io d«r dofoeliMi aehromMIflcheiL

Linse Torliegt, erreieben kUiine. Die üntersiiohiiiig des Strahlen-*

ganges im grad und schief einfallenden Lichte seUieBst

Mögliohkeit einer derartigen Constmction nicht aus, wenn den
Eechmingen nicht die bisher ausschliesslich erhältlichen, in

den optischen Eigenschaften ein sehr monotones Geprnirf*

trafrenden Olassehmelzen zu Grunde gelegt, sondern in freier

Verfügung über diese Elemente Glasarten von abweichenden
Eigenschaften auf ihre zweckmäsaige Verwendbarkeit unter-

sucht werden.

Die in Jena von mehreren, mit den Foideiungen
der Theorie und Praxis auf das Vollkommenste vertrauten

Faehmännern erriclitete Sehmelzhütte optisclier Glfiser stellt

aom enten Male in ihrer Liste typischer (Hassohmelzen dem
Bechner eine ausserordentlich grosse Mannichfaltigkeit der

optischen Constanten zur Verfüguug, deren practische und
rationelle Verwerthung lediglich genügende Bekanntsehaft mit
der Theorie voraussetzt.

Als eine ganz sweekmässige Combination für die in Bede
stehende

einfkehe Partrftt-Unae.

hat sieh die Paarung eines Crowngiases von rel*^tiv behr nie-

drigem Brechungsindex mit einem schweren Flintglase von
normalem, aber sehr grossem Bicchungsindex ermitteln lassen,

welche unterYoranssetsnng gleicherErlmmnngen der aneinander
Btoeaenden Innenflftchen Tier ersehiedene Formen, Fig. 45,

46, 47, 48 gestattet, deren typische Gestalt mit den von Pro-

fessor Soheibner und zum Theil schon von Hansen für

Femrohrzweck c unterpuchten Objectivpn iibereinstimmt. Sie

^hen sämmtlich ein in der Mitte sehaifcs und fnrbenfreies

Bild, wenn von den sphäristischen Fehierresten iiuherer Ord-

nung, den Farbenfehlem zweiter Ordnung (secnndäres Spectrum),

sowie von den chrumatischeu Diüereuzen der iphärischen

Aberration abgesehen wird. Der Einflnss dieser Tehlerquelloi

tai die BilMbirfc in der Mitte kann lür die gewöhnlichen
phetographiBiiieB Zweehc yeraachlaingt werden; die Braach-.
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324 Conttroetioas- AofordaruDg«a «ad n«M photoyr. Ob^actir«.

barkeit der vier Objeotive häiiL^t somit lediglicli von den Astig*
BiaUuuäiehleiu iin schief einfalleuden Lichte ab.

län« dtianf geriolitote üntenaehung dwttl als b«ite

dieser Formen auf die ia Fig. 46 geieiehnete, mit voran*
stehender Gtownglaslinse, in ihren äusseren Umrissen einen

doppelt convexen Meniscus bildend, dessen hintere FJäelie ö
eine beiläufig drei Mal stärkere Krümmung zur vorderen
Fläche A hat. Ein Objectiv dieser Construction von 8 cm
Oeffnuni^ und 2G cm Brennweite j:^iebt bei richtigem Abstand
einer Vorderblende von gleicher Oeltnung ein Gesichtsfeld von
ca 19 cm Durchmesser, in dessen mittleren Theilen bis reich-

lieh zn den Dimeusionen des Visit- Karten -Formates das Bild
weder merklichen Astigmatismus noch Yerzeiehnttng erkennen
läset, üeber diese Dimensionen hinaus nimmt mit abnehmender

Helligkeit der Bilder die Astigmation in gleichem Sohritt mit
dem Petzvfil-Ohjeetive zu. Der sehr grossen Lichtstärke und
völligeu Wegialles aller störenden Reflexbilder wegen erscheint

die Linse besonders gor Aufnahme unruhiger Objecto, sowohl
im Freien wie im Atelier geeignet

Eine weitere zweekmiesige Verwendung der neuen Jenenser
Gläser bietet die Construction

Unter den bisher gebräuchlichen nimmt bekiimitlich die-

jenige von Dalimeyer den ersten Platz ein, eine verkittete

Combination einer mittleren Zerstreuungslinse aus Leicht-Fiint

mit zwei äusseren Sammellinsen aus gewöhnlichem Crown*
glase, Fig. 49.

Dalimeyer berechnete diese Linse zielbewusit nach der
Biehtschnur, dass ein duroh den Mitt^pnnet der Blenden*;

einfacher Landschaftslinsen.

Digitized by Google



Ooiiitrn«tt<nit«Aiiford»fQag#B ntm yhotogr. ObjMttr«. 385

<JffniiTi^ C (dessen bester Abstand von den Krömmnngen der
beiden Aussenflächen a und d bestimmt wird), nach dorn

Rande der Linse gerichteter Lichtstrahl c«? an den beiden
inneren Flächen h und c gleichgrosse Ablenkung und in

gleiühem Sinne erleidet (Minimam der Aberration). Die
Tbeoiie zeifft für diesen Fall eine sehr correcte, naoh einer

-gemeiDscnafiJiohen Spltse JC d«r BUdflAefa« hin geikütito
uesammtwirlniiig aller mit dem mittleren Strahle 9 parallelen

Naohbentrahlen , welche in einer zwei linsigen Gomibination

ans gewöhnlichem Crown- und Leicht -Flintglase in ungleich

geringerem Orade berznetellen ist und namentlich in der

ältesten Construction der Landschaftslinse mit voranstehendem
Flint-Giase sehr beträchtliche Störungen erleidet; damit stobt

aber die Schmälerung des brauchbaren Bildfeldes und starke

Abblendnng der Linse mit lichtsohwacher Wirbing in direotem
Zneammenhange.

Zar Beeeitigung des schädlichen Einflusses der verkitteten

Innenflächen in der zweigliedrigen Landschaftslinse müsste,

wie leicht ersichtlich, der mittlere Breohiin^pindex beider

Linsengläser von gleicher, das Zerstreuungsvermögen jedoch

zur Herstellung des Acliromatisnius von verschiedener
Grösse sein. Die rationellö Auswahl unter den Jenenser
Glasern in dieser Beziehung fuhrt zur Paarung einer Zer-

ftreoungslinee A am leichtem SUicat-Flint mit einer Sammel*
linse B ans tchwerem Barinm-Silieat-Grawn, beide Linien von
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sehr mMiigen Kr&mmungeo, Fig. 50. Wird der vordere

Badius == 5 gemacht, wenn der hintere Radius = d und der

Abstand der Blenden richtig bemetsen, äo rei^ultirt neben Töllig

gleieher Gate des Bildes ein noch etwas kleinerer Yerzeichnnngs-

wUer. ib in Mlneyer^t LinM. T«n dar Abbtedmig hat
Uam swiiehmi beiden Haoptpuneten mmu, wie i& jeder eii-

Mlen Linse, Abetend genommen werden, daher die Yerzeich-

nnng dieser Linsen naeh dem Bande des Gesichtsfeldes, welche

•ie an ArohiteolDiftidiiftluien in grdaeeren BUdwinkehi nngeeignei

macht. Dies gilt auch iur das vordem beschriebeue Porträt-

Objectiv.

Die Gunst der optischen Lage in den beiden eben nam-
linft gemachten Glasschmelsen kann femer yerwerthet werden
zur ConstraetioD eines oomet aeielinenden

von sehr grossem ebenen Bildfelde und relativ grosser Licht-

stärke, Fig. 51.

Einer einfachen convex-ooncaven Sammellinse Ä aus
•sekwerem Baiinm-Silioat-OTOwn wird in sokiekliehem Abettnde
-eine okroimsiiBeh stark ftberoempensirte Tcikittete DoppelttaseB
«ymnetriseli gegenüber gestellt, deren Krftnmnngen mit den

Fig. 60.

aohronatieolmi Psrieoopes
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entsprechenden dor Ijiiise A voükoi

in B enthaltene Zeilreuunpslinse a
Landscliaftslinae, aus Leicht-

Flint, diö Sammellinse C
was idrwerem Bftrifm*8flioftt-

Ciowii horgirtellt i

Bei ratioDell beneluietoii ^

KrQmmitogen ond AbstftBdea
der beiden Hälften A und B
gibt dieses Periseop, auf ^/i2

Brennweite abgeblendet, ein
>

scharfes, ebenes und correet \

gezeichnetes Bild ton beiläufig

50 Grad. Winkeldurchmesser,
mit stärkerer Abblendnng bis

fiber 60 Grad.

imeri übereinstUnmen. Die

wird» wie in der diniaehen

Flg. 51.

Einige Bemerkiittffen Ober iieae Rupferdraekrerfiihreii
uBd Tenttthlonir Ton gelltoten Platte»*

Von K. Obernetter in Mtkneben.

Im Laufe der letzten Jahre ist unter den so vielen

Neuerungen In der photograpUeohen FtehweH kaum einem
Theil so viel Sorgfelt geeehenkt werden, eis gerade der Be-
produotionsphotographi e

Es ist das Ziel einer Reihe hervon'agender Erfinder, mittels

Anwendung der Photographie Vervielfeltigungen der TCnn^t

Tiüd Natnr?ehönheiten auf möglichst e'mfnehe und gediegene

Weise darzustellen. Selhsjfyerstlndlich ist hier der Unterschied

geboten zwischou Verfahren, welche zu billigen Illuetrationg-

zwecken und zwischen solchen, welche auf rein kiinstleriBohe

fiobOnheit Anspruch meehen. Zn ersterem wird ja etete der
Bndidruek Torgezogen, wahrend in neneeter Zeit fttr leteleren

die Knpferdruckpresse die Arbeit übernimmt. Unter diese

Bubrik soll auch das noch ziemlieh unbekannte Verfahren der
„Lichtkupferdruc'k" eingereiht sein. Es dürfte vielleicht die^'er

Process unter dem Namen Heliogravüre od^r Photogravure
besser bekannt sein, obwohl die Ausführung eine ganz grund-
Terschiedene ist.

Die Herstellung vou i'iiotogravüren, wie sie bisher aus-

geführt wurden, leidet hauptsächlich an zwei Fehlem: 1. hat

Ott BÜd SU Tiel Umkebrungen und ümeopierongen duroh-
znmeeben, ble ee endüeh Tertieft oder erhaben anf der MeUlI-
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platte erscheint; es wird nämlich naek dieeon Methoden erst

ein Negativ nach dem Original hergestellt und nach diesem
A'egativ ein Diapositiv gefertigt. Dieaes l>iapo8iti? wird
»nf Kohlepapier oopirt und die erlialt^e Oopie erst auf die

Metallplatte libertntten, daraof enhreder mit Eisenelilorid

tief geätzt oder galYUiophKtiseh erhaben reprodaoirt Jede
dieser Manipulationen nimmt einen Tkeil an Schärfe oder der
Fülle von Mitteltönen hinweg, so dass die fertige Platte an
Schärfe und feiner Modellirunjr weitaus nicht das ist, was das
Originnl-Nc^ativ zeigt Alles Fehlende muss durch Retouche,

Koulette, Nadel oder Pclirstahl nachgearbeitet werden. 2. ist

die Aetzung soh her Platten ganz von Zufälligkeiten abhangig.

Der Vorgang beim Aetzen ist schwer zu eontroliren. Die richtige

Tiefe in den Seliatt«! und Liehtein zu erhalten, hingt mehr
oder weniger von einem Enathen ab, was seinen Grand in
der fast unmöglichen Controle w&hrend des Aetiene hat.

Anders ist das bei dem zur Sprache kommenden Lieht-

kupferdruck. Selbstredend ist es nicht meine Sache, das Ver-
fahren hier zu publiciren; es soll nur ein Ueberblick sein,

über den GanL^ des ProceFses, ziim ünt^rpchiede von den
anderen Verfahren. Es wird demnach von einem Ori,i:;inal

direct ein Negativ aufgenommen und dieses Negativ in ein

Chlorsilberpo&iti? umgewandelt, und darnach mit der voll-

ittkndig planen Eupferplatta in Oontaet gebraoht. Qana ent«

spreehend der Intensitftt des Originale befindet sieh Ühlonilber
auf der Metalleehiohi in den krutigen dankleren Partien mehr,
in den helleien weniger. Durch einen einfachen galvano-

obemischen Precess') ersetzt sich das Chlorsilber, bildet lös-

liches Chlormetall und Silber und erzeugt so die Tiefe der

Platte und zwar da, wo viel Chlorsilber war, in desto stärkerem

Grade, da wo die Schicht gering war, im Verhältniss weniger
tief. Es ist dadurch das richtige Verhältniss zwischen hell

und dunkel durch die Quantität OblorsUber ganz genau be-

stimmt nnd hftngt nieht von der Willkür des Aetsers ab. Ein
weiterer, bedentender Untersoliied ist die Zeit der Herstellnng;

während nach anderen Verfahren zu einer Platte mebrer»
AYuohen Zeit gehören, können selbst die grössten Lioht-

kupferdruekplatten nach tadellosen Originalen binnen 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 Liebtkupterdruckplatte bereits 21000

1) Einicbaltuug in eine galYanische Zelle. — Ich verwende hiersu.

cw«! DynrnowiMcWnea kleiBSler Sort« tun Viiii * Go. tn Stuttgarl.
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Bemerkungen Uber neue KupferdruckTerfiUirea etc. 329

Exemplare gedruckt, ohne da^s die Platte den geringsten

Schaden nahm. Der letzte Abdruck musste vollständig dem
ersten gleichen.

Nftifiriicli ist eine (öftere Verstahlnng einer solehen Platte

nöthig und hierauf ist ein Hauptaugenmerk zu richten. Sobald
eine Teretählte Platte während des Druckes anfängt, in den
Tiefen roth zu werden fd. h. das FCnpfer durchscheint), so ist

es dringend, die Platte neu zu verstählen. Man knnn ent-

weder auf die schon verstählte Platte wieder darauf verstählen,

was nbtn höchstens einmal geschehen darf, oder man entstählt

die Platte zuerst mit verdünuter Schwefelsäure und vei stählt

Ton neuem.
Eine VerstäUnng soll stets 2—3000 Drucke aushalten,

was bei gutem, gleicbmäesigen Strom und sicherem Arbeiten

der Lösungen leicht zu erreichen ist. Wie überall, so führen
auch hier bestimmte Mischungsverhältnisse und Handgriffe

rasch, sicher und ohne viel Umstände zu dem gewünschten
Eesultat.

Nachfolgende Methode hat mir seit zwei Jahren stets die

besten Kesultate auf ganz einfachem Wege gegeben. Die zu
yerstählende Eupfei-platte wird vorerst von aller Farbe ge-

reinigt was mittels Ghloroform oder Terpentindl am sichersten

geht, darauf fest gewaschen und mit Kalilauge oder Cyankalium-
lOsnng 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 Verstählungstlüssigkeit darauf gegossen, um jedes

weitere Oxydiren zu vermeiden. Als Anode dient am posi-

tiven Pole eine reine Stahlplatte, welche über die Eupferplatte

bewegt wird, während der Strom geöffnet ist. Sofort muss
sich auf dem Kupfer eine silberartige Stahlsehieht nied^
schlagen. Blasen sind mittelst einer Feder leicht zu entfernen.

Kacli ungefähr 5 Minuten ist eine Platte vollständig Terstählt.

Die Flttssigkeit ist genau wie folgt zusammengesetct:

In 1 Liter destilUitem Wasser werden warm gelOst:

60 g Salmiak (Chlorammonium),
80 „ Eisenvitriol (krystaHisirtes schwefelsaures Eisenozydul),

30 » Eisenalaun (krystallisirtes schwefelsaures Eisenoxydul-

ammoniak).

Die Lösung bleibt zwei Tage stehen und wird zweimal
filtrirt, ebenso Tor jedesmaligem Gebrauche ist dieselbe aa

filtriren.

21
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Nach erfolgter Yerstählunfr wird die Platte wie vorher

gereinigt und eingefettet, um ein Ansetzen von Rost zu ver-

liindem.

Es ist eine sicher arbeitende Methode, welche für manche
Zwecke von Vortheil sein durfte.

Werner^s photographischer 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

Raum einnimmt, sehr rasch aufgestellt und wieder zusammen-
gelegt werden kann. Die Arbeit ist sehr präcise and elegant

Fig. 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 Querschnitte 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 Aushöhlungen, an deren einer Wand je ein Eisendorn
befestigt ist. In den Aushöhlungen werden beim Aufstellen des

Apparates die oberen Enden der Stativtheile jrestüzt, die-

selben auf den Dornen 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

Theii 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 d^ts Hinter-

theil, welches um die Achse m drehbar ist, und darauf das

Fig. 53.

Vordertheil, welches auf dem Laufbrett aufliegt, aufgerichtet

und mittelst der Schraube r festgehalten.

Das Voidertheil 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 s (Fig. 54), welcher
in^ zwei entgegengesetzten Kichtungen drehbar ist und zwar

21*
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Werner's photographischer Salon- und Reise - Apparat.

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 Fiiirung. Die Camen^

Fig. M.

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 Visirsoheiben-
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-

fuhrlichen „Beschreibung" ersichtlich, einer kleinen Brochüre,

welche die R. Lechner'sche Kunstanstalt in Wien gratis und
franco versendet.
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Neae Erfahrungen im Platindmck.

Von G. Pizzigelli in Baigalnka (Bosnien).

I. y orpräparation des Papieres.

Das zur Plaiiiiotypie dienende Papier wird mit Gelatine

oder Stärke vorpräparirt. (Vergl. E. Vogel, Phot. Mitth.,

24. Bd., S. 27, anoh den Artikel des Herrn Srna in dem vor-

liegenden ^Jahrbnoh''.)

II. Sensibilisirung des Papieres.

1. Modificationen in der Zusammensetzung der
Sensibilisirangs-Lösnng, behnfs deren Verwen-
dung auf niebt vorpr&parirte Papiere:

Nach meinen nenesten ünteniooliangen kann die Yor*
praparation des Papieres aaeh gänzlich fortfallen, wenn man
zn der ernpündlicben LQsung ein Yerdicknngsmittel beifügt^

welches ein Eindringen derselben in die Papiermasse hint-

anhalt.

Als jreP!irnf4o Vertiickuiigs mittel fand ich Arrow- root-

Kleister, oder eine Losung von Gummi arabicum, letztere gab
mir bessere Kesultato als ersterer.

Als gute Mischungsverhältnisse ergaben sieh die folgenden;

Man stellt Lösungen her aus:

1. Arrow*rooi 2 \ auf bekannte Art in
Wasser 100 / Kleister gekoehi

oder
IL Gummi arabicum 50

Wasser 100.

Die Lösungen werden am besten vor dem Gebrauche
j&isch bereitet.

Zum Sensibilisiren der nicht vorpräparirten Papiere

mischt man:
Arrow-root-Lösung T 4 Vol.,

Seasibilisirungs-Lösung I Vol., oder

Gummi-Lösung II 1 Vol.,

Sensibyisinings-Ldsung 2 Vol.,

verreibt die Mischung in eine Keibschale, bis sie eine voll-

kommen homogene Masse bildet, tragt sie mit dem Borsten*

pinsel auf and egalisirt mit dem Vertreibpinsel. Das Trocknen
ToUfthrt man anf die übliehe, von H&bl und mir an*
gegebene Art.
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2. ModifieationeninderZuaammensetzuncrder Sensi-
bilisiruügs- Lösung behufs Herstellung lertiger
Oopien ohne Entwiokelung.
Beim Cppiren des auf gewOhnljohe Art präparirten Platiii-

papieres ersolieiiit das Bild in brftanlieher Farbe auf gelbem
Grunde; weL^en de^ l oringen Gontrastes dieser beiden Farben*
töne ist die B* urtheilung des richtigen Copirgrades etwaa

schwierig, wiewohl durch üebunir oder mit ZuhilffTiahme eines

Photometers man in dieser Eichtung bald genügende Sicher-

heit erlangt.

Nichtsdestoweniger wäre ein Erscheinen des Bildes !n

dankler Farbe, schon während des Copirens, sehr angenehm;
man könnte dann den Fortgang des Belichtungsproeesses besser
eontrolliren und es w&rde die AnsfÜhmog des Platindmokes
für diejenigen, welche mit dem sonst üblichen directen Copir-

process zu arbeiten gewohnt sind, bedeutend erleichtert werden.
Schon beim Ausnrleiton des Platinverfahrens hatten Hühl
und ich eine derartiii»' yerbp'5ppmi]jr ins Auge gefnsst, ohne
jedoch damals zu einem günstigen Kesaltate zu gelangen.

Ich habe in neuester Zeit die Versuche zur Erlangung
Ton Platin-Bildern direct im Copirrahmen, wobei also
die Bednction des Platinsalses schon ganz oder
wenigstens 2nm grösseren Theil im Copirrahmen
stattfindet, wieder anfgenommen nnd bin hierbei zu sehr
befriedigenden Resultaten gelangt.

Das neue Verfahr^^n ist •iusserst einfach auszuführen; das

fertig f'opirte Bild wird nach dem Herausnehmen aus dem
Copirrahmen einfach in angesänertoR Wasser gegeben, dieses

wie beim gewöhnlichen Verfahren I— 2mal gewechselt und
darauf auf kurze Zeit mit gewöhnlichem Wasser gewaschen.

Mit Hinweglassung der Beschreibung meiner Yersucne, welche
weiter von keinem Interesse sein d&rfte, will Ich gleich zur
Angabe der Vorschriften i.i)ergeben. Das Princip des neuen
Venahrens besteht im Folgenden:

Wenn man zur Sen^iVilisirungs-Lösung eines jenf^r Salze

der Oxalsäure hinzufügt, welche sonst zur Entwicklung be-

nützt werden, so wevlon dieselben während des Gopirens,

unter Einfluss der Lultieuchtigkeit, an jenen Stellen, an

welchen eine LichtWirkung stattfindet, eine lieduction des

Platinsalses zu metallischem Platin bewirken.

So lange das Papier im Dunkeln in einer Ohlorealeium-

bftehse aufbewahrt wird, findet diese Einwirkung nicht statt.

Nach meinen bisherigen Untersuchungen haben das
Ammonium -Oxalat und das Natrium -Oiaiat als Zusätze zur
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Sensibilifiimn^-LösTing die l'osfoii Besnltate ergeben. Dns
Kalium - Oxalat würde ich nicht anempfehlen, da das, bei

dessen [Imzufügunc: zur Ei?enlösung, entstehende Kalitim-

Ferrid-Oxalat eine zu geringe Löslichkeit besitzt, und auch an
Empfindlichkeit hinter dem Ammonium- und Natrium- Ferrid-

Ozalat zurücksteht. Was die zwei letzteren Verbindungen be-

triiR, will ioh gleioh hier bemerken, dm erstere mehr blftu«

liehe, letztere mehr brftnnliohe FtobentOne der Bilder yer-

ursaohi Bei Bereitting der SensibilisinmgsldBong verfahre

ioh nun folgendermaesen:
Zur normalen Ferri d -Oxalat-Lö sung füge ich im

Dunkeln unter Sehiitteln so viel neutrale? Ammonium-
oder Natrium-Oxalat zu, al^ sich bei ^rewühnlicher Tempe-
ratur eben lösen will. Die anfänglich l-riiiinlichgrüne Lösung
wird durch Bildung des bezüglichen Do])p*'l?alzes smaragdgrün.

Von den beiden Salzen werden ungefähr benöthigt:

auf normale Ferrid-Oxalat-Lösung lOÖ cm^,
neutrales Ammonium-Oxalat 18—20
oder neutrales Natrium-Oxalat lö— l.s g.

Kaeh dem Filtriren kann die Lösung verwendet Werzlen.

An Stolle der Ferri d-Oxalat-L<»sung. und Ammonium- oder
Natron-Oxalat, diirfteji aneh Lösungen der betreüendeu Doppel-
Salze in Ammonium- o<ler Natrium-Oxalat dieselben Dienste

leisten. Da mir die Doppelsalze nicht zur Verfügung standen,

habe ich obigen Weg eingeschlagen.

Behufs Bensibilisimng habe ich bieher die neuen Eisen*

lOsnngen mit der gewöhnlichen Platinlösnng in denselben Ter-
h&ltnissen wie beim alten Verfahren gemischt; es würde daher

f&r gewöhnliche Verhältnisse die Sensibilisirnngs-Lösung fol-

gende Zusammensetzung haben:
Norraal-Platinlösung (1 : 6) 24 cm^
Ammonium-Ferrid- oder Natrium-i'errid-Lösung 22 cm*
Gummi -Lösung (1 : 2) 23 cm'
Diese Menge genügt zur Präparatiou von 5 Bögen ge-

wöhnlichen Formates.

Zns&tze Ton Kaiknmohlorat behnfs Erzielung härterer

Bilder können wie beim alten Platinverfahren und in denselben

Terhältnissen gemacht werden.

Die nach der nenen Methode erzielten Bilder sind den auf

gewöhnlichem Wege erzeugten vollkommen ebenbürtig, und es

scheint mir ?egar bezügli *h der Tiefe überlegen. Weitere

Untersuchungen werden jedenfalls zeigen, ob Aenderungen in

den Mischungsverhältnissen von Vortheil sind oder nicht.
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Das Auftragen der mit oder ohne YerdiclmiiL'-siniffel ver-

setzten Sensibilisiningslösung. das Trocknen und Aufbewahren
der Papiere li-t analog wie iseim alten PlatinTerfahren.

HL Copiren und Vollenden der Bilder.

Da beim neuen Platinverfahren ein geringer Grad von
Fenohtigkeit (analog wie beim Silberdruck) im Papiere noth-

wendig ist, werden die mm Copiren bestimmten Bögen einige

Stundnn vorher aus der Chlorcalciumbüchso genommen und
in oinem gewöhnlichen Lokale im Dunkeln nufbewahrt Sie

ziehen dann an der Luft genügende Feuchtigkeit an.

Im Copirrahmen wird dann selbstverständlich jede Hinter-

lage von Wachs- oder Kautschuktuch unterlassen.

Das Copiren nimmt denselben Gang wie bei allen direeten

Oopirpressen , indem znerst die tiefsten Schatten in sehwarser
Farbe nnd nach und nach die Halbtdne erseheinen. Es bleibt

nun dem Belieben überlassen, wie man das Bild fertig macht
und können hierbei folgende Wege eingeschlagen werden:

a) Man copirt etwa so lange wie beim alten Platinpapier,

d. h. in diesem Falle bis nur die dunkelsten Schatten
erscheinen und entwickelt in einer heissen odor kalten

Lösung Qe nach dem Grad des Copirens) der von Hübl
und mir angegebenen Entwickler^)

b) Man copirt das Bild bis es im Ganzen deutlich sichtbar

wild, ohne dass die zarteren Balbtöue erschienen wären.
Ein derartig unfertig copirtea Bild kann man anf zwei«

fache Art bebandeln.

ü) Man lässt es im Dankein liegen; naob Verlauf von
einer halben bis zu mehreren Standen wird es Ton
selbst fertig, indem die begonnene Liohtwirkang sich
fortsetzt.

P) Man entwickelt da« Bild fertior, indem man es in

eine kalte, sehr verdünnte Entwiekler-Lösung taucht.

Die einfachste und billigste, welche mir sehr gute

Besultate gab, ist nachstehende:

gesättigte Sodalösung 5 om'
dastUlirtee Wasieer 100 cm<

Der Papiergrund nimmt darin einen stai'ken gelben
Ton an, weicher beim darauf folgenden Behandeln
mit anffepünertem Wa??er vrschwindpt

c) Man copirt das Bild ganz fertig und zwar bis es das
Aussehen hat, welches es zum Sehlusse haben soU.

1) 1. c p. S4.

Digitized by Google



3d8 Iteue Erfahrungen im Platindrack.

Die nach einer der Methoden & bis c behandelten Bilder

werden «if bekannte Art in

Salziinre 1 Vol.

Wasser 80 Vol.

getaucht, bis zur vollständigen Entfernung der gelben Farbe
des Untergrtindcs darin gelassen und schliesslich in 1 —2 mal
gewechseltem Wasser durch 10— 15 Minuten gewaschen.

8. Modifioatlon des Entwicklers bei ÜbercopirtenBil*
dem, oder bei Verwendung von bereite ver-
dorbenem Papier des alten Platinverfahrens.

Uebercopirte, auf gewGhnlicbem Platinpapier hergestellte

Bilder lassen sich nach Dr. Mall mann und Soolik^) sehr
leicht retten, wenn man sie sfntt in heisser, in kalter Oifilat-

Jösuiip" entwickelt. Es genützt jedoch nicht ein einfaches

Durchziehen, sondern man muss das Bild in der Lösung liegen

lassen, wo es. wie bei der Entwickelnng eines Negativs, all-

mählich herauskommt. Eine kalte und eventuell auch ver-

dünnte Oxalatlösung gestattet nach B. Lieb ig ^) auch altes

verdorbenes Platinpapier sn verwenden.
Ich habe anch in dieser Richtung Versnobe aogesiellt

nnd die Angaben der genannten Experimentatoren Tollstftndig

bestätigt gefunden. Analog wie die kalte Oxalatlösung wirken
auch kalte nnd verdünnte Lösungen von eitroncn-, wein- oder
essigsaurem Kalium oder Natrium. A Ahnlieh wirkt die von
Cox-) empfolilene kalte concentrirte Losung von gewöhnlicher
Wasehsoda. nur lässt bei Anwendung derselben die Brillanz

der Bilder Einiges zu wünschen übrig.

4. Rostanrationvon altem verdorbenem oder selbst be-
reits eopirtem Papiere des alten Platinverfahrens.

Wenn das Papier bereits derart verdorben ist, dass die

oben nnsregebene Modification des ^Entwicklers nichts mehr
fruchtet, oder falls man bereits copirtcs, jedoch noch nicht

entwickeltes Papier zum Copiren wieder brauchbar machen
wollte, kann man die von Bory^) ergebene Restaurirungs-

meChode anwenden. Man Uberriebt n&mlieh das Papier, doreh
dieselbe Operation wiebeim Sensibüisiren, mit einerMisebnngvon

Kormalchlorat • Elsenlfisung

>) Photncrr«phische Rundschau 18R7, p. 157.

*) Philadelphia, Photograpbar 18b7, p. 86S.

>) Butt, de l*Mi. btlg« de pfaot. 1S86 p. 88S.
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Bei meinen Versuchen ergab sich, dass aiieh Lösungen
Ton Kaliumchlorat oder auch Chloruatrium allein das Papier

zur estauriren yci mögen. Die Concentration hängt vom Grade-

der Zersetzung des Papieres, bei copirtem Papiere vou der

Kraft des bertita copirten Bildes ab.

5. Veränderungen der Papier-Unterlage der Platin-
bilder unter besonders ungünstigen Umständen.

Bas aus metalliseheiD Platin bestehende Bild ist an und
fdr sieh unTeränderlieb, die Papier-Unterlage jedooh ist anter

besonders ungQnstigen Verhältnissen dem Gelbwerden unter-

worfen.

Nach der Untersuchung von Dr. Vogel jun.') wird der
Papiergrund eines nassen Platinbildes durch die Einwirkung
von Schwefelwasserstoff gelb bis braun gefärbt; das Bild selbst

verändert sich hierbei nicht. Dies gilt hauptsächlich tur Pa*
piere, welche mit Gelatine Torpräparirt sind, während solehe,

^nrelohe eine Vorpräparation Ton Arrow-root erhalten haben,
sieh nur unbedeutend verändern.

Als Grund dieser Erscheinung erklärte Dr. Vogel die

Spuren des Platinsalzes, welche am Papiere zurückbliebcn und
bei der Behandlung mit Schwefelwasserstoff eine Platin-

Sobwefplverbindung bildeten. Da Gelatine einmal aufgesogene

Substanzen hartnackiger ziiriiekhält als Stärke, erklärt sich

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

Platinbüder in einer Schwefelwasserstoff- Atmosphäre auf-

zubewahren. Platinbilder auf Gelatine-Papier, welche ioh aus
der Zeit der von Hübl und mir ausgeführten Arbeiten, also-

schon seit 5 Jahren besitze, und auf Rivespapier gemacht
wurden, zeigen k^iiie VfHinderung. Andere Bilder hingegen,

welche wir auf nicht photographischem, also unreinem Papiere"

machten, wurden in kurzer Zeit gelblieh; der Grund hierfür

ist aber nicht in zurückgebliebenen Spuren des Platinsalzes,,

sondern in der Papiergattung überhaupt, welche im Rohzustande
dieselbe Veränderung zeigte, zu suchen.

)} Ptaot. Httlh«]iiDgttD, 88. Jahrg., p. 82S.
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Herstellung toh Zeichiiungea für ZiukllUHug.

(Phototypie.*)

BiA Phototjpie gestattet grössere Freiheit der Teohnifc als

Chemitypie, weil bei ersterer der photographische Apparal
die Uebertragung auf Zink Tennlttelt. Weisses Zeichenpapier

oder weisser Carton, tiefsohwmne chinesische lausche sind hier

die Stoffe, welche zur Verwendung kommen. Es sind Strich-

zeichnungen und Kornzeichniiniji'n zu unterscheiden. Bei

beiden gilt als Grundsatz, dass sehr schwarze Zeichnung sich

Ton rein weissem Grunde abheben muss.

Vergrösserte Ausführung ist stets zu empfehlen, da jede

Federzeiohniiiig durch Yerhleiiieruiig gewinnt. Das Verhältniss

3 : 2 darf im Allgemeinen als zweckentsprechend angesehen
werden

Als Träger der Zeichnung dient glatter oder doch fast

glatter Oarton. Viele vci*wenden mit Vorliebe gestrichenes

Papier, auf welchem sieh gut zeichnen und überaus sauber
radiren lä«st. Die Striche kommen s''lir jileiehmnssiir . voll

und kräftig, daher ist das Papier nanieiitlieh für Federzeioh-

iiunqren in Dürer -Manier mit einfachen (nicht gekreuzten)

Strichlageu sehr brauchbar.

Da alle Striche gleiohmSssig tiefe Schwarze aufweisen

müssen, ist die Anwendung flüssiger Aueziehtusche dem jedes-

maligen Anreiben von chinesischer Tusche vorzuziehen. Un-
bedingt zu vermeiden ist Verdünnung der Tusche zur Brzielung
irgend eines Effects. Sehr feine Striche dürfen nur durch
feinere Federn erzennt werden, ihre Färbung muss ebenso ge-

sättigt sein, wie die der tiefsten Schatten.

Für Reproductiouszeichnungen auf glattem Papier gelten

alle Regeln der Federzeichnung. Kreuzungen der Schatten-

striche sind nur an tiefen Schattenstelien und dann im spitzen

Winkel übereinander zu legen. Bechtwinklige Kreuzungen
sehen steif aus.

Für decorative Zeichnungen ist es empfehlenswerth , die

Umrisse mit kräftigerer Feder auszuziehen als Schattenlagen

im Innern. Dürer und Aldegrever sind hierfür als Meister

echter Federzeichining noch immer die besten Vorbilder.

Zur Ausführung von Korüzeichnuniren in Phototvpie ist

von Anizerer Göschl in Wien eigenihumlieh hergerichtetes

l*iipier eingeführt worden, welches ganz vorzugliche Eflfecte

durch einfache Behandlung zu erreichen gestattet. Es giebt

') N&cb der „rapior-Zeitung' lSb7, 8. 8.
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davon verschiedene Sorten mit anfgedrnckten Pnnkt- und
Linieninustern. T)aB Pn^ter ist mit einer Kroideschiclit ^run-
dirt^ das gleichförmige Grau des Auldrucks bildet den Mitteiton,

aus welchem hellere Töne ausgesohabt werden. Indem so ein

mittlerer Scbattenton gegeben ist, wird dem Zeiciiuer die

Arbeit sehr erleioliteit Er spart das mühtame Absohattiren
durch Striche und braucht nur an einzelnea

Stellen tu verstärken, an andern abznsohw&chen. ^
Dem Kreidegrund ist znnächst das erwähnte

System eng gereihter Linien aufgedruckt. Dieses

wird rechtwinklig frekreuzt durch ein anfge-

presstes System von Furchen, deren Abstände
den Abständen der Linien gleich sind.

Durch Anwendung glatter und gezahn-
ter Schaber, deren Gestalt aus beistehciidoi

Abbildung (Fig. 57) ersichtlieh, lassen sich ans
diesem gleiohförmigen 0ninde die mannig-
fachsten Tonabstüfungen herausholen.

Zur Herstellnng der Tiefen können Blei-

stift, Kreide und Tusche gleicher Tonstärke
nebeneinander verwendet werden, nur Laviren
mit blasser Tusche ist nnsgeschlossen.

Beim Schaben kommt viel auf riehticre

Handhabung der Messer an. Man nimmt den
Schaber so in die Hand, dass der Stil zwischen

dem dritten nnd rierteo , oder dem vierten nnd
Ahlften Finm zn liegen kommt, je nachdem
man breite Flächen oder helle Striche zu eehaben
beabsichtigt. Der Danmen wird an der Messer-

fläche mögliehst nahe zur Spitze vorgeschoben,

damit störendes Federn verhindert wird. Zeigo-

nnd Mittelfinger drücken den Schaber gegen
den Daumen.

Der Schaber ist nicht genau senkrecht zu

führen, sondern ein wenig mit der Schneide Hg. Ä7.

Toraus, so dass er sich wie ein Hohleisen in

die Schicht eißgr&bt. Andere Haltung nimmt die Flächen
nicht rein weg und stumpft das Messer zu rasch ab.

Zorn Schleifen der Schaber sind türidsohe Oel steine am
besten geeignet, nnd es ist darauf zu achten, dass das Messerchen

seine ursprüngliche Form behält. Man muss also stets die

Fläche auflogen.

DieScala (Fig. 58) zeigt, weich verschiedene Töne durch ver-

schiedenartige Handhabung der Schaber erzeugt werden können.
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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 Tortritt.

Führt man den Zahnschaber schräg über den Tongrund,
60 entsteht Ton b, 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

Zahnsehabers die Zahl der Töne noch bedeutend vermehrt
werden kann. Wir zeigten hier nur die wesentlichsten Formen.
Eine andere Papiersorte ist mit unregolmässig vertheilten
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Punkten vorgedruckt. Sie giebt einen lichteren Ton als die

Sorten der Yorbeschriebenen Art und ist für zarte Zeichnungen
ohne grosse Ton-Abstufungen sehr gut zu brauchen.

Von den patentirten Angerer-GGsehrscben Originalpapieren

Originalpapieren haben in Berlin Edm. Oaillard und Hein-,
rioh Steinberg ständiges Lager.

Wftnseht man grosse Flächen im weissen Papierton stehen

zu lassen , so knnn an Stolle dos vollständigen Ausschabens
auch leichtes Aiifkleben weissen Papieres Irft^n. Volles Anf-
ziehen ist jedoch wegen des meist eintretenden „Werfens**

der photographisehen Aufnahme hinderlieh.

Vorstehende GebirgslanUshaii i^Fig. 59). welche bei Anwen-
dung feiner Illustrationsfarbe noch besser zur Geltung kommen
würde, xeigt die grosse Mannigfaltigkeit der im Sckab-Yer*
fahren zn erreichenden TOne.

Wer sieh an die eigenartige Technik gewöhnt hat, kann
damit ganz reizende Effecte erzielen. Die Herstellung der
Zeichnung ist nicht schwieriger als bei Tuschmanier, der Preis

für Aetzung aber erheMifh V^ilüirpr nl? beim Halbton -Ver-

fahren, welches die hier vorhandoue Zerlegung in Linien und
Puncto erst durch complicirte Vorrichtungen schaffen muss.

Ueber Messing -Heliotypien in Ualbton für den
Buciidrnck.

Von Otto Bau (i. F. fieinr. Biffarth) Berlin.

(Hierzu Tafel XI nnd XII.)

Das Messinghochätzverfahren ft\r Herstellung von Bueh-
druckcliches in llalbtou, 8o wie ich es &. Zt. in der Reichs-
dmckerei ausgearbeitet habe, ist im Prineip dasselbe, welohes
Sommer in Wien ausübt. Ich betone jedoch, dass die ersten

gelungenen Besnitate meiner Versuche vom 23. December 1885
datiren, zu welcher Zeit das Sommer'sche Verfahren noch
nicht in der Oeffentlichkeit existirte. üebrigens hat Klio-
schon vor 4 Jahren mit Zuhilfenahme seines PhotogravQre-
Verfabrens niH-lidmekuliches hoehgeätzt, welche allerdings

wenig Druckfcihi^koit bosasson, weil sie nicht tiefer waren als

eine heutige solide Photogiavure-Aetzung.
Im Jahrbuch 1887 wurde bereits Einiges über den da*

maligen Stand der Methode durch Heim Prof. Boese yer-
Qffentlichi Im Anschlnfs an diese Uittheilung mdgen folgend*
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Tafel XL

Autotypie von H. Riffarth, Berlin W.

(Mit Erlaubniss der Bedact. des „DAhAün*.)

Beilage xu Eder't Jahrbuch fUr Photographie 1888.

*
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Tafel Xn.

\

Messinghoehätzung von H. Riffarth, Berlin W.

(Mit ErlaubnisB von G. Beim er, Berlin.)

V /

Beilage sa S d e r ' JJahrbaoh fUr Fliotographie 1888.
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Andeutungen daithuu, wie sich mein Veiiahren inzwischen

weiter veivollkommnet hat.

Es war mir besonders daran gelegen, die Aetsnngen für

bequemen Schnellpressendrnok braachbar zn machen, was nur
durch die Möglichkeit zu erreichen war, dass sich die Schatten-

partien des Bildes tiefer vrie bisher aufätzen , lassen und infoige

dessen auch bei normaler Farbenauftragnng offen bleiben.

Das Verfahren war eben damals nur bei Zuhilfenahme des

besten Papieres für feinsten Illustrationsdruck verwendbar und
eine gewinnbringende Ausbeutung desselben illugorisch, so

lange die Cliches nicht dieselbe Druckfähigkeit besitzen, wie
die nach gekörnten Negativen hergestellten Autotypien anderer

Anstalten. In der Anfötznng der heliographisch ganz seicht

angeätzten Sehattenpartien des Bildes liegt denn auch der
Schwerpunkt der Herstellung eines durchaus druekfahigen
Photogravüre-Buchdnickcliches. Trotz Verwendung der wider-
standsfähigsten Wachsfarbe hierzu war bei der geringen Farbe-
auftraguiig ein Durchätzen der Deckung stets zu befürchten.

Hier musste der üebel eingesetzt werden, um die Methode zu
vervollkommnen.

Nach vielen Versuchen geiaiigtc icli denn durch Abänderung
des Aetzbades, in welchem das Bild durch das Gelatine-Belief

hindurch in die Platte eingeätzt wird, zu der Möglichkeit, bei

der Aufatzung aller Töne die Deckfarbe so reichlich mit der

Walze aufzuti-agen, dass ein VerStzen, resp. Durchätzen absolut

unmöglich wurde — mit anderen Worten: das Bild nach der
Aetzung durch die Gelatine- Schicht hindurch war bereits in

allen Theilen so tief, dass die Nar-hätzung keine Schwierig-

keiten mehr bot, sondorn ebenso leicht Torzimehmen war, wie
diejenige der Zinkoiypien in anderen Manieron.

Die eigentlichen Schwärzen des Bildes blieben dabei

durchaus ganz blank und Betoache mit dem Polirstahl, welche
schidliche Vertiefungen in der Druckflftche zur Folge hat, ist

ganz ausgeschlossen.

Um f^ den Druck bedeutender Auflagen grössere Halt-

barkeit zu erzielen, sowie eine Verwendung gewöhnlicher
Dniekpapiersorten zu ermöfTliflien, versuchte ich auch die Her-
stellung von Aetzuncroii in gröbcrem Korn, welche schliesslich

auch gelang, indem it h den bei solcher Körnung zu tonig

erscheinenden äussersten Lichtpartien durch länger andauerndes
Anätzen eiüc Extrabehandlung zu Theil werden iiess.

Das Messing an Stelle des Kupfers adoptirte ich selbst-

verständlich wegen der grösseren Billigkeit und namentlieh

auch deshalb, weil die Kupferätzung stets verstählt werden

22
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musßte, um die für den Auflago-Drnck nöthige Dauerhaftigkeit

zu erhalten, während die Messingätxung auch ohnedem den
Druck grosser Aul" lagen verträgt.

In der Kiffarth' sehen Anstalt, welche für Halbtonclichds

hmliiB das Angerer & Ooeftohrsolie VerÜBlireD in Ndtfe-

maniw mit Erfolg mwendet (siehe lllii8tr»tion8beitrag Tafel XI),

wird jetrt meine Methode speciell für besseren Illustrationsdruok

weiter ausgebildet. Die Thätigkeit der Anstalt erstreckt sieh

nun auf Kupfertieffitzung (Photogravure, nebenstehende Tafel)

und Kupfer- resp. Messinghochätztins: (Heliotypie, Tafel XII)i

ferner Zink -Autotypie, Zinkographie in Strichmanier, Photo-
lithographie etc.

Teber das Zink- Hoch- Aetz- Verfahren.

(Nach Mittheiiungon von Herrn Prof. Roese, Yorpfand der

chalkographischeu Abtheiiung der kaiserlichen Keichsdruci^erei

in Berlin.^) .

Zwei Methoden von Uebertrngungen der.Zeiehnnngen anf
Zinkplatten kommen hauptsächlich in Anwendung:

Das Asphaltyerfahren und das NegativTerfahran
(Glasdruck).

Ersteres Yeirfahren besteht ans einer eoneentrirten Lösung
von syrischem Asphalt in Chloroform, wozu 3 mal soviel Schwefel
äther hinzugefügt nnd unter öfterem tiiehtigen Schütteln

circa 3 Tniro stehen irolftssen wird; hiernach wird dieselbe

filtrirt. JJem zurückgebliebenen Satze wird etwas peruanischer

Balsam zugegeben und mit wasserfreiem Benzol (Benzolnm
purum) aufgelöst, so dass die auf eine Zinkplatte probeweise
aufgegossene Lösung eine goldgelbe Färbung anfwetst Die
Ltfsnng wird hiernach so oft mtrirt, bis sie Ton alien selimutzigeu

Theilchen vollständig befreit ist.

Kine Zinkplatte wird in einem dunklen Baume mit dieser

Lösung Übergossen (wie bei Coündium) und zum Trookaen
schräg gestellt, welches eine halbe Minute währt.

Unter einem klaren Negativ (abgezogene Gelatinehaut)

wird bis Stunde in der Sonne copirt, bei zerstreutem

1) Der Herftosgeber hatte vor einiger Zeit Gelegenheit, an der Berliner
Baletaadrttckerai in die dortige Ausübung der photochemischen Bruck«
erfahren Kinsicht zu nehmen und ist in der Lage Uber die unter ProfeMor
Boeae's Leitung in lioher Vulleodung dateibat «asgeUbtea Metliodea obiges
verOffentlioben zu künnen.
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Lichte dagegen 2 bis 3 Stunden. Es ist rathsam, di6 Oopir-

seit eher auszudehnen als einziisehrfmken.

Bei verschleierten Nesrntiven, deren Orijrinfil verblichen

oder mit grauer Tusche ausgefüiirt ist, ist eine bedeutend längere

Copirzeit erforderlich, nm die mangelhaften verschleierten Stellen

Tollständig durchzuaibeiteii.

Nachdem die Platte genügend copirt, wird diese in eine

Seliale mit gewdbnliehem Terpentinöl gelegt, fleissig gesohwenkt
biB sich das Bild zn entwickeln seigt, hiernach wird die Platte

mit etnem inzwischen in Terpentinöl getränkten kleinen Bausdi
feiner Watte überwischt, nm sich leichter überzeugen zu können,
wieweit die Entwicklung des Bildes fortg-esehritten und nm
den bereits gelösten Aspha^lt zu entfernen; sieht man, dass das

Bild noch nicht klar entwickelt, so wird diese Procednr so oft

wiederholt, bis das Bild so erscheint, wie es sein soll.

Die so entwickelte Platte kommt sofort unter emü starke

Waeaerbraase, wird getrocknet nnd über einer Spiritu- oder
Gasflamme gnt erwiimt. Nachdem etwaige Betouchen to]>

genommen, wird die Platte zni weiteren Aetznng dem Ohemi*
giaphen übergeben.

Sowie bei allen derartigen Verfahren ist auch hier eine

Erfahrung und Geschicklichkeit des mit dieser Operation be-

trauten Mannes erfordern oh.

Der gerinjrste kaum seiibare, nicht genügend ausgewaschene,

zurückgebliebene Ton zwischen den Linien der Zeichnung
wird bei der weiteren Operation von grösster Hinderlichkeit sein.

T7m derartig inrückgebliebenen Ton, welcher ans Ter-

schiedenen üraachen anmeten kann, an entfernen, wird die

Platte, nachdem selbige vollständig getrocknet, leicht über einer

Flamme erwärmt nnd die mit dem surüdqa^bliebenen Ton be-

deckten Stellen werden sodann mit einem mit Terpentinöl

getränkten Pinsel mehrmals überstrichen. Es \vird sodann,
nachdem die Platte tüchtig abgespült ist, um die Einwirkuns:
des Terpentinöls zu unterbrechen, der Ton entfernt sein; sollte

dieses nicht der Fall sein, so wird diese Procedur wiederholt,

wobei die Platte etwas stärker erwärmt werden kann, hierbei

ist Vorsicht nnd ein schnelles Handhaben der Wasserbranse
dringend geboten.

Auch in anderer Weise lässt sich ein derartig zurück-
gebliebener Ton entfernen..

Nachdem das Bild entwickelt, die Platte ab»rebraust, ge-
trocknet und vollständig abgekühlt ist, werden diejenigen

Partien des Bildes, welche keinen Ton aufweisen, mittels

eines in dünne Gummi- Arabicum -Lösung getauchten Pinsels

22*
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gedeckt, vollständig getrocknet. Hiprniif wird die Platte wieder
in die Schale mit Torpentin gelegt, wo sie so lanpc^ VRrbleibt,

bis der Ton vollstandi^r gelöst und entfernt ist, hiernach abge-

spült und wie vorher weiter behandelt. So lange jedoch auf

der Platte sich noch mit truuiuimrabikuiii gedeckte Stellen,

befinden, darf diese absolut nicht erw&rmt werden, da hierbei

der Gimmi abspringen nnd die gedeckten Linien eebidigen
wttrde.

Die anf diese Weise gewonnenen Uebertragnngen lassea

an Gate der in reprodneirenden Zeiehnongen nichts tu
wttaFphen übricr.

Der Negativdruck (Glasdruck), welcher hauptsächlich, fast

ausschliesslich in AnwendunsT kommt,' ist dem Asphnitverfahren

nicht allein gleichzustellen, sondern in vielen Hinsichten vor-

zuziehen.

Beim Glasdmck wird ein Negativ anf nassem Wege her«

gestellt, dasselbe in NtTellemettt gestellt und erst mit warmem
Wasser, sodann mit einer Ohromgelatineldsnng'} ttbenogen; in

dieser Lage verbleibt die Platte ca. V2 Stunde bis die Ldsnng
erstarrt ist, hiemach wird die Platte in einem Ventilirapparat

gelegt und vollständijr jretrocknet. Hiernach wird die Platte

mit der Schichtseite nach unten auf ein schwarzes Tu >
Ii i:olegt

und bei hellem Licht 2 Stunden, bei zerstreutem Liclit* ;> bis

4 Stunden copirt, und unter einer schwachen Brause das Chrom-
salz au.sgewässert. Dio auf diese Weise gewonnene Platte wird
mit einer etwas strengen Umdruokfarbe mittels rauher Leder-

walze eingewalzt, ganz in der Weise, wie bei lithographisehem

Drnck, auf Eroide-Ümdmckpapi er abgezogen, weleher Abzag
in gewöhnlicher Weise anf die Zinkplatte übertragen wird.

Die auf diese Weise gewonnenen Abdrücke sind dem Original

vollkommen identisch, Betreifs Schnelligkeit und Sicherheit

der Glitc der zai reprodneirenden Zeichnungen, wird dieses Ver*-

fahren dem Asphaltvorfahnm vorgezogen.

Es kommen in dem kaiserlichen Institute hauptsächlich

Reproductionen von alten Kupferstichen und Holzschnitten zur

Ausführung. Diese Originale sind meistentheUs Terbliehen resp.

besitzen schmutzig gelbes Papier, welches bei der photo-

graphisehen Aufnahme nnTermeidlich einen Ton hervorruft;

daher eignet sich hierzu gerade diese Methode des Glas lnieks,

indem diese Töne mittels zartem Flanelllappen auf dem üm-
dnickpapier fnho ror dem Umdruck anf die Zinkplatte) aus»

gerieben werden können.

1) Mischung von Gulatine und Kaliumbicbromat.
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let nun ein solcber kraftiger AVzig auf die Zlnkplfttto

iifflgedniokt, so wird die Platte korze Zeit gunimiii; stehen

gelassen, alsdann eingewalzt wie in gowöhnlieher litho-

graphischer Weise die Abzüge hergestellt werden. Als erste

Farbe wird eine s-iite Umdruekfarbe geuommea, wie mau sie

in gewöhnlichem Gebrauche hat.

Man lässt nunmehr die Platte trocknen und vertheilt dann
auf die ganze Oberfläche mittels eines aus Watte hergestellten

Eftnsebes resp. ünm breiten langhaarigen zarten Flnaels fein*

piüTerieirtes HarxpnlTer, das sogleich an den fetten Stellen an*
haftet. Das Harzpulver, welches sich zwischen den Linien

als Punkte überflüssig abgelagert, wird mittels eines reinen

Bausches und Blasebalges entfernt. Um noch den letzten

Best des übertlüssigen Harzpulvers zu entfernen, wird die

Platte tüchtig abgebranst. Hiernach wird sie in eine 2 bis

3 proc. Salpetersäurelösung gethan und unter beständigem

Bewegen des Aetzkastens V* bis Minute leicht angeätzt,

unter eine starke Wasserbrause gebracht, getrocknet und ganz

leicht angewärmt, worauf die B&ekseite der Platte mit flftsBigem

Schellack überstrichen wird.

Hat die Zeichnung grössere weisse Partien, so werden
auch diese mit Schellack gedeckt, um nicht uunöthig die Säure
abzuschwächen und um zu gleicher Zeit Stützpunkte beim
Einwalzen der Platte zu erhalten. Auch wird rings \\m die

Zeichnung sich ein erhabener Zinkrand während der Beihen«
folge der weiteren Operation zeigen.

Retouchen oder Aenderungen, falls diese nöthig sind,

werden jetzt mit guter fetter lithographischer Tusche mittels

eines feines Haarpinsels vorgenommen. Nach Beendigung
solcher Betonche wird die Pli^e ganx leicht erwärmt, damit
sich die Poren des Zinkes Offnen nnd die Fetttusche hesser

haftet.

Hiernach wird mit der eigentlichon ersten Aetzung begonnen.
Es handelt sich nicht darum, sogleich boi der ersten Aetzung

ein für den Druck in der Buchdruckpresse hinreichendes Relief

zu erhalten, sondern jede einzelne Aetzung muss vielmehr auf

die verschiedenen Abstufungen begrenzt werden, welche durch
die Tdne der ZeichnuDgen gegeben sind, so dass die durch
die Sftnre vorbereiteten Stellen sogleich vor der weiteren Ein-
wirkung der S&nren geschützt werden.

Hieraus ergiebt sich eine Reihe einzelner Operationen.

Zu der vorzunehmenden Aetzung einer Zeichnung in GrGsse
von ca ir^ cm im Qnndrat, welche zum gröf^^ten Theilc aus

dichter feiner SchrafÜruug mit massig weissen Partien (ähnlich
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einem Kupferstich) besteht, wird ein Aetzbad hergerichtet,

welohes aas 2000 g Wasser und 60 g gewöhnlicher s«lpete]>

sftnre besteht (ein 3 proc. Bad).

Die erste Aetzung erfordert eine Dauer von 2 bis

3 Minuten, während welcher Zeit der Aetzl^aeten fortwährend

geschaukelt wird.

rig. 60.

Vorstehende Fig. 60 gibt eine Darstellang loleher im
kiiserlichen Institut aufgestellten Kästen.

Dieselben sind aus festem Holz gediegen gearbeitet, die
Innenseiten gut ausgepicht.
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Eine in der Mitte am oberen Kande angebrachte kleine

Achse bezweckt eine beqiiemore Handhabiins^ beim Schaukeln.

Zur Ableitung der entstehenden ungesunden Dünste während
des Aetzens ist oberhalb des Kastens eine einem Rauehfang
ähnliche Vorrichtung mit Ventilation und Abzugscanal versehen

angebracht.

Nachdem die Platte nach der enten Aetzung gut abge-

braust, getrocknet und erwärmt ist, wird lie abgektthlt und
sodann eingewallt (Fig. 61 zeigt einen Waizenst&nder.) Hienn
wird eine Farbe yerwendet, welche aus

2 Theilen guter Illustrationsfarbe,

2 „ Bienenwachs und
1 „ Fiehtenharz

besteht und derart mit Fimiss verdünnt wird, dass sie Ix im
Einwalzen bt um die Striche herabliiuft. Hiernach wird

die Platte 1 Minute im selben Bade geätzt, abgebraust, getrocknet

Fig. 61. Fig. 62.

und, nachdem in schon beschriebener Weise mit Harzpolver
eingestäubt, noch einmal 1 Minute geätzt, abirebraust, getrocknet

und leicht erwärmt. Die Platte darf jedoch nur derart erwärmt
werden, das? die Farbe steht.

Nachdem sie wieder abgekühlt, wird sie nochmals 2 Minuten
im genannten Bade geätzt, abgebraust, getrocknet und auf dem
Wärmeapparat derart erhitzt, dass sich das Harzpulver und die

Farbe innig verbinden und längs der freigeätzten Seitenwände

der Linien und Punkte herunterfliessi Vorstehende Fig. 62
Teranschaulioht einen derartigen Wärmeapparat. Derselbe, aus
starkem Blech gearbeitet, ist oben mit einer Sehieferplatte nun
Auflegen der Platte versehen.

Der Hohlraum wird mit Wasser gefüllt, das in stetem

Kochen erhalten werden nuiss.

In ganz ähnlicher Wcmso erfolgen nun noch zwei bis drei

weitere Aetzungen. nur mit <lem Unterschiede, dass bei diesen

ein steigend stärkeres Einwalzen und Schmelzen (Erwärmen der
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Platte) sowie kräftigeres Aetzea erfolgen miiss, um die n5thige
Tiefe sn erreichen.

Als 1. Aetsong wird angenommen:
ein Sproo. Bad, 2—3 Minuten Aetzdauer.

2. Aetzung:
dasselbe Bad, 4 Minuten Aetzdauer.

3. Aetzung:
5 proo. Saurezusatz, 5 Minuten Aetzdauer.

4. Aetzung:
gleioli der dritten.

5. Aetzung:
16proe. Säurezusatz und oa. 15 Min. Aetzdauer.

Nunmehr wird die Platte vollständig Ton aller Farbe etc.

geremi^i und folgen drei weitere (Kein-) Aetzuugen; die erste

eine starke, die zweite eine schwächere und die dritte eine

ganz zarte. — Diesen drei Aetzungen angemessen erfolgt die

jedesmalige Einwalzang.
Die stark erhitzte Platte wird mittels einer glatten, harten,

exaet gearbeiteten Lederwalze kräftig eingewalzt. Die Farbe
hierzu ist dicsoHip der Seliai*fatzungen , nur das? aristntt des

Firnisses dieser Farbe Terpentingeist beigegeben ist, nämlich:

100 Theüe Farbe, 20 Theile Terpentingeist.

In einem neuen Bade, welchem 5 bis 8 proc. Salpetersäure

beigefügt, wird nun die Platte, nachdem dieselbe noch ebmal
eingestäubt und das Harzpulver angeschmolzen war, ungefähr
6 Mimiten geätzt.

Nach dieser ersten Aetzung wird die Platte gut gereinigt,

mit Benutzung von schwacher Lauge.
Bei der zweiten schwächeren Reinätzimg wird auch mit

derselben Walze und Farbe entsprechend schwächer eingewalzt

und in einem neuen 3 proc. Säurebad 2 bis 3 Minuten geätzt,

wonach die Platte wieder mit Lauge gereinigt wird.

Bei der dritten ganz schwachen Aetzung wird die Platte

sehr zart eingewalzt, ^owle das Bild im Drack erscheinen

soll und in demselben Bade eine Minute geätzt.

Die gereinigte, von f\pn iibiigon Zinktheilen mittels Kreis-

säge befreite und auf einen fiolzluss befestigte Platte ist nun-
mehr zum Drucke fertig.
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Notlxen 211 LandBchaffto* vad Arelilteetar-Aaftialiiiien.

Ton Const Samhaber in Asohaffenburg.

Bttm nassen OoUodion-VerfalHen mochte es ziemlieh

gleiehgiltig sein, nach welcher Bichiong hin man beim ESz-

poniren den Objectivdeokel abnahm. Anders aber verhält es

sich bei den empfindlichen Trockenplatten. Man sollte, nm
ir]e!("hm;i«?!?e Belichtung der Platten zu erhalten, mögliehst

mit reuulii Itirpm Momentverschluss arbeiten: denn es spielt

eine grosso riolle, ob ich bei 1 — 2 Sccundeii Exposition den
Deckel iiiteii oben, unten, oder gar bei Gruppen seitlich ab-

nehme. Auch ist es für die Sitzenden viel angenehmer, den
grossen Moment jetzt gehts los** gar nicht zu sehen.

Eine noch weit höhere Bedeutung gewinnt die Art der
Abnahme eines Objectivdeekels in der Landsehafbphotographie;
meist genügt im Hochsommer selbst boi Anwendung von Weit-
winkeln mit kleiner Blende eine Exposition von 1—2 Secnnden.
In der Begel wird man den Fussboden länger exponiren

wollen . den Deckel also nach oben abnehmen. — In einem
Falle aber kann man den Fehler der Weitwinkel, welche be-

kanntlich das Mittelfeld bedeutend heller zeichnen als die

Bandpartien, fast ^anz ausgleichen.

Hsndelt es dch nftmlich um Aufbahme hoher Gebäude
oder Thflrme, so ist meist eine Versohiebung des Objeotivs

in die Höhe nöthig, v^odnrch das gute Mittelfeld des Objeetivs

mrbr auf den Vordergrund und auf des Gebäudes nntere
Hälfte gerichtet ist, während die Spitze und Thürme mehr
dem dunkeln Rand zuliegen. Nimmt man nun den Deckel
nach unten zu ab, so wird die Höbe im Kenativ szcwiss ent-

schieden richtiger ausexponirt sein, als wenn der Deckel nach
oben zu abgenommen wird.

£s ist das ein kleiner Kunstgriff, den ich mit Erfolg

sdion öfters angewandt habe.

Herstellung chromolithographischer Tonplatten, sowie
Anwendlwrkeit derselben für verschiedene Methoden des

photographischeu Pressendrucks.

Ton Georg Scamoni, Chef der heliographischen Abtheilung

dsr kaiseri. £q>edition zur Anfertigung der Staatspapiere

in Si. I^etersburg.

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 rasch und ncher, sowohl vollkommen
egale, wie auch äusserst zart verlaufendeTöne anzufertigen vermag.

Das Verfahren war das folgende:

Beibkreide nnd Anwendung ders^lbtn zur Her-
tellang geschabter Tonplatten für Ohromolitho«

graphie, Alberttypie etc.

Lemercier's lithographisclie Kreide No. II 3 Theile,

(klein geschnitten.)

Geschabte Kernseife 1 n
Talg Va n
Venetinnischen Terpentin " Va »

schmilzt man recht iiini^ zusammen und giesst die Masse
in Fonn eines Wftrfels aas, den man naeh dem Eikalten

zur Bftlfie in Stanniol einschlagt.

Ist der Yordruck (Abklatsch) nacb dem gewöhnlichen
lithographischen Verfahren auf einem ziomlich offen nnd
scharf gekörnten Stein gefertigt, so deckt man Alles, was
keinen Ton erhalten soll, wie d^n "R-aid des Bildes, dio

höchsten Lichter etc. mit einer Mischiniir, bereitet aus: Gummi
arabicum, verdünntem Scheidewasser und ßotbsteinpulver,

und lässt dieselbe gut auftrocknen.

Sodann umreisst man alle Partien der Zeichnung, inner-

halb deren man Nüancen zn erzeugen gedenkt, flächtig mit

einer scharfen Badirnadel und ftberreibt hierauf die ganze
SteinflSche yermittels der oben beschriebenen Masse, die

nachdem so lange durch kräftiges Reiben mit einem mehr-
mals zusammen gelegten Flanelllappen vertheilt werden
muss, bis ein gleiehmässiger bi-aunsrhwarzer Ton erzielt

ward, durch welchen deutlieh die vordem einradirten Linieu

zu erkennen sind.

Diese dünne glänzende Fläche ist sodann als Mittel-

ton zu betrachten, von dem ansgehend man den höchsten

Lichtem des Bildes zn— vermittelst eines scharfgeschliffenen

Schabers — nnd den tiefsten Schattenpartien zn — mit Fett-

kreide und dick angeriebener lithographischer Zeichentinte

(schrafflrend, pnnktirend nnd gänzlich deckend) die sohtosten

Abstufungen erzielen kfinn.

Die Tonplatte wird alsdann ziemlich kraftii: pe;ir/t und
im üebrigen vollkommen wie jede lithographische Kreide-

zeichnung für den Druck weiter behandelt.

Wüns^cht man sich des von mir empfohlenen Aetz-

wassers zu bedienen, muss man demselben noch etwas Salz-

säure beimischen.
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Prüft man einen solchen Ton, nnch scharfem Aetzen nnd
sorgfältigem Einwalzen des Steines, mittel« der Loiipe, so findet

man, dass derselbe ans mehr oder weniger leinen, ziemlich

ine^Hilär vertheilten Pünlxiehen besteht, die einen sehr reinen

Druck gestatten. Hänfig lasse ich derartige Tonflächen direct

auf die CoUodionseite abgezogener Negative, die nach irgend

welehem nfttflrlichea Objeet, wi« auch nach Aquarellen etc.

gefertigt wurden, abdmeken, um dieselben durch Zerlegang

aller Transparentstenen und Uebergänge in Punkte für hello-,

pliotolitho* nnd zinkographisehe fieproduetion geeignet zn
machen.

Desgleichen leisten mir derart bedmekte dünne Gehtine-

folien, als Zwischenlageu verwendet, öfters recht gute Dienste.

Aetzen des Steines.

£ine von mir seit Jahren mit bestem Erfolge zum
Aetzen lithographischer Ereidezeiehnnngen, geschabter Ton-
platten etc. verwendete, auch fftr photolithographisohe Halb-
schattenhilder sehr empfehlenswerthe Flüsblgkeit, kann in

folgender Weise bereitet werden.

In eine Poreellanschnssel seh&ttet man:

2 Pfand Salpetersäure, neutralisirt dieselbe, unter tüeh*

tigem Umschütteln, mit

2 „ gepulverter Kreide, filtrirt sie nach einigen

Stunden sorgfältig und mischt alsdann recht

innig djizn

n des besten Guminiarabicums, gelöst in

4 Schoppen reinem Begenwasser.

Die anfangs stark schäumende Aetzflüssigkeit muss
sodann ca. 24 Stunden ruhig stehen, wonach man sie in

eine wohlgereinigte, mit einem eingeschlilTenen Pfropfen ver-

schliessbare Flasche giesst, in weicher sie sich sehr lange
Zeit aufbewahren lässt.

Das Auftragen dieser Aetze auf den vollkommen horizontal

gelegten Stein (dessen Temperator womdglieh 15 Grad R.
betragen soll) geschieht Termittelst eines breiten Pinsels mit
zwei Zoll langen, weichen Daehshaaren, den man recht toU
nimmt nnd mit wenigen, etwas in einander greifenden

Strichen leicht über die Zeichnung führt.

Sobnld die Flüssigkeit auf dem Steine trocknet« ist die

Aetzung beendet.

Sollte man genöthigt sein, in einem sehr heissen Locale

zu ätzen, ist eb zweckmässig, die Aetze noch mit einigen
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Tropfen Salzsäure zu schärfen, da die lithographische Kreide
bei sehr hoher Temperatur leicht schmiert.

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 eiuem sehr hoissen Räume die Zeichnung
leicht durch Abspringen der Gnmmischicht Schaden er-

leiden kann.

Fig. 63.

In photolithographisehen Ateliers, die in Verbindung mit

einer lithographischen Druckerei stehen, wird es ein Leichtes

sein, sich von den Vortheilen meiner Mittheilung zu tiber-

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 gut deckende schwarzbraune Kreidefarbe) lässt sich noch
bedeutend erhöhen, wenn man den frischen Druck, nach der

in allen Druckereien bekannten Art broncirt. Den Ueberschuss
der Messing- oder Kupferbronce stäubt man ein oder mehrere
Stunden später Termittelst reiner Watte sorgfältig ab.

Enormen Yortheil für Chromolithographie, sowie auch für

Combination derselben mit photographischen Reproductions-

methoden. gewährt in neuerer Zeit ein von Day in Amerika
erfundener und daselbst, wie in England, Frankreich, Deutsch-
land und Belgien patentirter Apparat, mittels welchem sich

das ebenso mühsame,* wie langweilige Punktiren der Farben-
platten fast gänzlich ersetzen lässt.

Day's Erfindung beruht zunächst auf Herstellung von
transparenten Gelatinefolien, die, von gratirten Metallplatten

abgegossen, ein mehr oder weniger hohes Relief (das Clichö)

zeigen.

Er benannte dieselben: Shading and Printing Mediums
for Grrtining, 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 Ueberreiben
hergestellt.^) Die Lichtpartien wurden mit Gummi abgedeckt.

1) Der Holzschnitt gibt den Vorgang beider nicht ganz genan. Die
durch das Verrücken des Cliches bewirkte Vorstiirkung der Linien ist,

naraentlich in der Luft, das Bildchen etwas undeutlich wiedergegeben.
Die Linien des Holzschnittes passen nicht so genau aufeinander wie das
Day'sche Verfahren bediugt. Anm. d. Verf.

Jbig. b4.
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Für Chromolitiiögiapiiie ist der Arbeitsgang wie folgt:

Das auf f^in^^n höl zürnen Rahmen gespannte OUchä (Pie 64)
wird, nachdem iiim es mittels einer kleinen Lederwalze
(Fig. 65) mit Uel»erdruekfarbe einschwärzte, bis dicht auf den
lithographischen Stein niedergelassen und mit Hilfe eines

Böllchens und Griffels (Fig. 66 nnd 67) aus Hartgummi über-

gedniekt. Hierbei riehtet sidi der Efluifler naon dem 8ohon
vorher in der litbograpbisekeii Presse auf den Stein ab-

geklatsehten Umriss des auszuführenden Bildes, welcher durah
das transparente Medium deutlich zu erkennen ist. Eine be-

liebige Tcrstärknng gewisser Partien des Ueberiinioks lässt

sich durch nin nllm-iliiros Verrücken des Cliches, mittels der

am Holzrahmen belindlichon Micrometerschrauben und aber-

maligem Ueberreiben desselben erzielen. Vor jeder stufen-

weisen Verstärkung der Linien jedoch deckt man die Licht-

partien des Bildes mit etwas angesäuertem Gummi arabicum ab.

Fi«. 66. Fig. es. Flg. €7.

Ii«d«rw«ls4l. Ortffel und BOlIcLeD aus Hartgumvi
zum übertragen des Clich^t.

Gegenwärtig koiiuen Days Shading and Printing Mediums
von seinem Hauptagcnten W. 0. Feit, Cancery'Lane 55 und 56
in London bezogen werden, der sich verpflichtet, den Er-
werbern einer reehtsgiltigen Lyoens alljUinieh eine gewisse

AnsaÜ neueombinirter OÜehäs su liefern, sowie abgen&lste

wiederum zu ersetzen.

Die Kaufsummo einer Lycenz, die meines Wissens per
annum 500 Mk. beträgt, hat sich bereits in stark beschäftigten

lithographischen Anstalten, der ausserordentlichen Zeitersparnis

und vielen anderen Vortheilen des Day'ßchen Verfahrens gegen-
über als durchaus massig erweisen.
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Ueliogrraphien ohne gralvanisches Bad.

Von Georg Scamoni in St. Petersburg.^)

Um beliographish gefertigte GelatinereUefe (Fiftclien von
40 X 60 om und daräber) im Zeitraum von wenigen Minuten,

ohne Anwendung galvanischer Elemente, mit einem dünnen
fest zusammenhängenden Kupferniederschlag zu bedecken, be-

diene ioh mich des folgenden, derart bisher noch nicht mit-

getheüten Verfahrens:

Die Glas- oder Metallplatte, auf welcher sich das bereits

gut graphitirte Gelatinebild befindet, wird auf ein Nivellir-

festell gelegt und die ganze Oberfläebe mit feinem GttwelMn*
eilpulver bedeekt. Diese Operation geschieht am besten

mittels eines Drahtsiebes, wie man dergleichen in lithograpbisclien

Amtalten zum Aufsieben des Sandes für Steinki^mimg ysr«

wendet. (35 Oeffnnngen auf den Qnadratzoll.)

Auf das gleichmässig verthnlto Eisenpulver lässt man
sodann ans einem kräftig wirkenden Zerstaubungsapparat so

lange concentrirte KupfervitrioUösung einwirken bis alle Eisen-

theiichen in schöner Kupferfärbung erscheinen. Alsdann be-

tupft man die ganze Gelatinefläche noch mit einem von Kupfer-
Titriollösnng relehlich durohtränkten Wattenbansoh, wonaob
nnter einer kräftig wirkenden Brause der üebersolmss des

Eisenpulvers abgewaselien und die Platte sofort in den galvano-

piastiscben Apparat gebracht und mit der, je nach ihrem Flächen-

laum orforderliehen Anznhl von Elementen verbanden wird.

Hat man während dieser ganzen Operation darauf ge-

achtet, dass die Plattenoberfläehe an keiner Stelle trocken ward,
80 erfolgt der weitere Kupfemiedersehlag in grösster Begel-
mässigkeit und innigster Verbindung mit dem ausserhalb des

Appaiaies gebildetem Kupferhäutchen. Wer kennt, wie schwierig
es im Allgemeinen ist« GelattneflScben oder Formen rasch und
fleichmässig mit Kupfer zu überziehen, wird Torsiehendes
erfahren bald zn sohätssen wissen.

Dasselbe kann auch auf andere grapliitirte und mit
schwacher SpintiislösTinir übergossene Materien, wie Gutta-

percha, Wachs, SrhieN i\ Holz etc., angewendet werden und
scheint es mir wahrscheinlich, dass schon die alten Egypter
es verstanden, in einer ähnlichen Weise wie oben den auf

antiken Ziergerathen nacligewiesenen dünnen Kupferüberzug
henustsllen.

Obige Mittheflunff kam Verfaseer von Hf n ti Hofrath T>r. Stein au«
Prankfurt a. M. zu, w«loh«m dieselbe von Herro Scamoni fUr sein Werk|
das „Licht** «tc. sugMtollt worden wwr.
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Terbindung des photolitliographisehen Umdrucks mit
OidlUeldr-, Linir* mid Kelif-Maseblneiiarbeit, sowie

ül^gretonte Aetznof desielben*

VoD Ö. BoÄinoni in Petersburg.*)

Zunächst wird «'in fthoioluho^raphischer Umdruek auf
Stein in der bekannten Weise ausgeführt'^). Man bedeckt den
bereits druckfertigen Stein uiittels einer LeiuiWftlze mit einem
Aetzgrund you in Terpentin gelöstem Asphalt ood Steinkohleiir;

theerd!. Vordem mQwea J^och die fkir EiostelluDg eomplldtrter

JPondSy Medaillen, Luft ete. bestimmten B&nme mittels Eleesalsr

iQsnng oder Eisenoxydpaste auspoUrt werden. Naob dem A^f*
mlzen des Aetzr^nindes lässt man (senkrecht) soweit aosr

trocknen, dass der Aetzgnmd v- ährend des Ziehens einer Probe
weder am MasehinendiamHut ;)iih:ii''et, noch zwischen den
Linien ausspringt. (Flüssigen Aetzgrund lieleiii in guter

Qualität Lemercier in Paris und Menton in Mannheim).
Ueber die eigentliche Bildgrenzc iiinausgczogene Maschinenr

linien müssen mit dicker Asphaltldsong abgedeekt werden.

Ist das Deckmittel TdUig getrocknet, so wngibt mm den
Stein, ipit einem gut «nseliliessenden Band yon &!ebwaebs, an
dessen, einer Ecke eine genügend rorsteliende Ansgiiesriniie

ansgebogen ist. . .

•Die Aetee besteht aus:

Destillirtes Wasser 1000 ccm, .. .' •

Salzsäure 30 Tropfen,
. . . > ;.

HolzessifiT 60 g.

Man giesst reichlich auf und be3oitigt LuUbl^en mit eiaem

Dachsbaarpinsel. Naeh yorlä^fig genügender . Yertiefnng wird
die Aetse abgegossen, der Stein abgespült nnd mit ^einrad Bla»>

balg getrocknet. (Unter Umständen kann man zartere Stellen

2 bis 8 mal abdecken). Nach völligem Trocknen löst man alles

mit Terpentinöl ab, wäscht ab und reibt das Gesammtbild mit

Wachsfnrbe an. Diese muss mindestens 1 Stunde lang oin<^

«iehen. Das spätere Einwalzen tjeschieht mit Federf^r^te.

Dieses Verfahren eignet sieh besonders zur Herstellung

von feinen Aecidonzien der verschiedensten Art und gestattet

mancherlei Modißcationon , indem beispielsweise an Stelle der

Maschinenarbeit anoh Freihaftd-Badirnng (mit Nadeln -und

BonIfltte^) in A|iwen.dting kommen kann.

1) Phot. Corresp. 1887. S. 279.
^ s K>i< r> .Tahrhiu h f. PtiotogrAliI*. I. Jahrgang (1687) im Ori^^iua-

Artikui iiurru bcamoni'tf.
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Heber die £ic:6ii8€iiafteii ver&eiuedeufiirbiyea Liehtes.

Von Dr. 0. Lahse.

Es ist bekannt, däää das rothe Ende des Spectrums einer

Lichtquelle, z. B. der Sonne, in photographisdier Besiehnng
eliarakleristieehe Versebledenlieiten von dem blauen Ende zeigi

Die blauen, st&rker brechbaren Lichtstrahlen beiitsien im AJl-

ISemeinen eine grössere Kraft, ehemisohe Veränderungen her-
vorzurufen, als die rothen und wenn es auch in der Nenzeit
gelungen ist, durch geeignete Präparationen die Wirkung des
rofhpn Lichtes zu erhöhen, so bleiben dies immerhin Aus-
nahmen von der Regel. Wenn somit das rothe Lieht weniger
aotinisehe Kraft besitzt, so vermag es auf der andern Seite

die Küiper viel besser 7.u durchdringen als das blaue Licht.

Analyuren wir z. B. das Lieht einer Lampe, welches durch
ein starkes Platt Papier hindurch gegangen ist, mit Hilfe eines

Speetroseops, so finden wir, dass fast alles blaue Licht absor-*

birt wurde und nur rothes und gelbes Licht übrig geblieben

ist. Bei grösserer Dicke der absorbirenden Schicht bleibt nur
noch rothes Licht übriir, dieses vermag aber sogar noch ziem-

lich dickes Cnrtnn -Pri|)ipr zu durchdringen. Was hier von
festen absorbirenden Körpern gesagt wurde, gilt auch für

Gase und Dämpfe, z. B. für unsere Atmosphäre. Hierfür

bietet die Rothfärbun^ der Gestirne, insbesondere der Sonne,
wenn sie sieh 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.

Es scheint fast, als wenn es keinen Stoff gäbe, der rothe

Strahlen vollkommen absorbirt, und dabei blauen den Durch-
gang gestattet, denn selbst die Absorptionsspeetren blauer

Gläser oder Plüssigkeiien, lassen rothes Licht erkennen. Das
rothe Licht mit seinen längeren Wellen und seiner schwächeren
Brechbarkeit vermag also im Allgemeinen die Zwischenräume
awischen den Moleculea besser zu passiren, als das blaue.

Je starker brechbar das Lieht ist, um so leichter wird es von
absorbirenden Mitteln verschluckt. Vielleicht steht hiermit

folgende Thatsache in Verbindung, die ich bei Aufnahmen der

Bonne zu beobachten Gelegenheit hatte, wenn dieselben bei

Einschaltung eines farbiiien Mittels erfolgten. Um die Farben-
fehler des Objectivs möglichst zu vpilöschen, wurden eines-

theils die Sonnenstrahlen durch eine Lösung von doppelt-

chromsaurerii Kali, anderntheils durch eine solche von über-

mangansaurem Kali geschickt, bevor sie die empfindliche

28
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Plritto erreichten, die in dem ersten Falle durch Behandlung
mit izeeigneter Parhgtofflösuns: für (ielb empfindlich gemacht
worden war. Das Bild der gell en Sonnensi heibe war ausser-

ordentlich scharf, aber fast ganz ohne Contraste, so dass did

vorhäodenen Sonnenflecken sich nur wenig, andere Details der

SoniMnoberfllehe sieb gar niobt abboben, das violette Bild
dagegen seigte eine relebe Abweobtieliittg von IHtnen und die

fitnictur der Sonne hob sich sehr contrastreich ab. Mit Hilfe

Ton blanem oder violettem Liebte lassen sich geringere Liebt*
unterschiede noch sichtbar machen, als bei Anwendung rotben

Lichtes, mit anderen Worten, zwei verschieden helle Gegen-
stände erfordern bei rotheui Lichte einen viel grösseren Unter-

schied in der Belichtungszeit als bei blauem Lichte zur £r«
lielung desselben chemischen Effectes.

Ich glaube, dass man aus den vorstehenden Betrach-

tangen gar manoben praetieeben Nnteen an zieben yermag, da
es Bowobl ErfordernisB eein kann, mOgliobet weiobe, als mög-
liehst harte Negative zu erzengen. So ist es Thatsache, dass

die , Gelatineplatten zur Reproduotion von Striebzeichnnngen
wenig geeignet find, da hirrnoi ein besonders grosser Contnist

verlangt wird, der früher durch ein geeignetes Collodion und
kräftige Nachschwärzung erreicht wurde, welche letztere noch
dazu bei Gelatineplatten nur in i c schränktem Masse ausführbar

ist. Die Papierfläche wird nicht dunkel und die Striche der
Zeichnung nicht bell genug und es blieb bisher nichts übrig,

als ftir diese Zweeke Silberbad nnd Collodion belznbalten.

Gemftss den obigen Darlegnngen wird aber der Oontrast

erb5bt, wenn man die Photographie mittels blauen Ltobtes
Tomimmt, was einfach durob Einsehaltung eines blauen Glases

geschehf^n kan. Ich Hess ein planpnralleles blaues Glas

ßcbleifen und brachte dasselbe innerhalb eines Reprodnctions-

Aphinaten von Steinbeil in der Weise an, dass ich es auf
die Centralblende aufkittete. Von einem bedruckten Blatte

erhielt ich auf diese Weise bei geeigneter Exposition ein

Negativ, auf welohem die Boohstaben glasklar erschienen, nnd
der 0mnd binreiobend diobt war, so dass leb dies Yerfobren

Denjenigen empfehlen möchte, welche sich mit Reproductions-

arbeiten beschäftigen. Aehnliob wie im vorliegenden Falle

wird noch bei vielen anderen Gelegenheiten aus der Ver-
schiedenheit der Wirkung farbigen Lichtes Vortheil für die

praetische Photographie jjpzn<^en werden können, worauf hin-
'zuweiseu Zweck dieser Zeilen ist.
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Etwas ttber du helloynipUsefce A«liTerführeH»

Von Oscar Pustet in Wien.

Jedennann, weicher sich schon mit der Heliogravüre be-

schäftigt hat, weisB, weshalb die Eupferplatten mit einem Harz-
oder Atjphaltkorn versehen werden müssen nnd ich erachte ea

daher als übertiüssig, mich weiter über den Zweck des Kornes
einzulassen. Sicher ist jedooh, dass Anfänger auf die Wesenheit
des Eomes viel zu wenig Gewibhft legen imd werden tdileolit

felongeneAelzungen nleht einem saweilen nnrichtigbesohaifenea

[orn zugeschrieben, so dass viel Kummer über ein eft selten

zum wiederholten nnd wiederholten Male geätztes Bild erspart

werden könnte.

Je nachdem m in nacli dem Aufwirbeln des Harzstaubes

im Staubkasten die Platte früher oder später, kürzer oder läiigör

in denselben legt, so kann man, wie bekannt, ein femeb und
weites, ein feines und enges, ein grobes und weites und ein

grobes und enges Korn auf der Platte herstellen, doch ist auch
dturek ein st&rkeres oder sehw&eheres Ansehmelzen des Harz*
stanbes dasselbe gröber oder fSsiner berzostellen.

Will jemand viele gute Resultate haben, so mass er es

in der Gewalt haben mit Sicherheit ein beliebiges Kom her*
ziiftellen und das Einstauben und Ansehmelzen des Kom^^s
darf niciit nach einer Schablone vorgenommen werden, sondern
jedes Bild soll separat studlrt und die hierzu bestimmte
Platte mit einem eigens dafür passenden Korn versehen

werden. Selbstverständlich muss auch bei der Aetzung dem
Korne Beohnang getragen werden, indem im Yerhftltniss zar
Dieke des Pigment* ReBefs, die Aetznng weder za kalt noch
an warm vorgenommen wird. Als Norm hierbei ist anzn*
nehmen, dass kleine Bilder, Landschaften mit vielen Bäumen^
Bilder, welobe überhaupt wenige Tiefe gebrauchen und schon,
damit die feinen Details nicht zerrissen werden, ein feines

Korn Yrrlnn!re!! , wahrend grosse Platten, besonders Portraita

und grosse Kopfe, welche in der Tiefe eine beträchtliche

Schwärze beanspruchen, ein grobes Korn benöthi*?en, da einer

so tiefen, lauge andauernden Aetzuii^, em ftiues Korn nicht

Wiederstand leuted würde.
Eine richtige geätzte Enpferplatte soll wie bekannt so

aussehen, dass selbst in den tiefsten Schatten die Kornpunkte
zwar bedeutend kleiner, jedoch nicht weggeätzt sind, sondern
sich an ihrer glänzenden Oberfläche gerade noch erkennen
lassen. Auf gewöhnliche Weise und wenn auch die Temperatur
der AetsÜüssigkeit und die Grösse des Kornes immer gleich

23*
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erhalten wird, ist dieses nicht möglich, da eohoo bei jedem
Bilde die verschiedene Dicke des Pigmente^ dieses nicht znlässt.

Yon oinem monotonen Difipositir eiiti>telit auch ein dünnes
Pigmeütüegati\ , welches auf die Kuplerplatte gebracht, sohnoU
durchätzt und daher auch die Platte wegen ihrer Seichtheit

wenig Farbe aufnimmt und eiueii llaueu i;iuek gib;. Es ist

mm mtMmiiMg grotieiKm mnnbriogen und möglichst kalt

Stt ttMn, wodnrcn, ohiM dit Km tu Mrat^rai, die jUteug^
lurückgehalten wird und einen bedeutend ki&ftiferen Draek
gibi. Im anderen Falle gibt ein zu kräftiges DiaposdttT «oelL

ein ebensolches Pigmentnegativ. Das Korn ist auch hier normal
anauwenden und ist um das hohe Pigmentrelief sehneller zn

durchdringen und las Kom nicht za verätzen, bei wärmerer
Tempel Htur zu ut/eii.

Bei grossen ßiid er -Porträts und überhaupt solchen, welche
tiue grosse Tiefe verlangen, muäa nun ailerdingb auch ein

etttoreehend grobes Eom verwendet werden. Die Aetzang
wird jedech, wenn die PSgnentrelief stark ist, tei nomalert
wenn es schwach iety bei kalter Temperator vorgenoMie&.
Bei kleinen Bildehen, Landschaften uud solehen, welche
keine grosse Kraft haben, wird feines Korn verwendet, da
hierbei meisten? auch da« Positiv schwach ist; wenn dieses

jedoch nicht der Fall ist, so muss, um das Eorn in den Schatten
nicht zu verätzen, das Eisenchlorid erwärmt werden.

Auf obige Weise ist das Korn und nachher die Temperatur
des Eisenchlorids jenem Negativ anzupassen und ist, je

mehr man die Heretellnng dee Eon» in der Gewait bat and
kennen gelernt hat, welches Kern ta den versehiedenen
liegativen anzuwenden ist, viel leichter eine gnte Aehning her*
snstellen und wird aach den Kupferstecher, welcher keüi be»
sondercr Freund der Heliogravüre ist, weniger Gelegenheit
geboten, seinen Unwillen Öber unsere Leistaugen kond vh
geben.

Charakteristik im PortrüU

Von Ludwig Schrank.

Ist die Photographie eine Wiesensdiaft eder eine E'unst?'

Man wird das letztere wehl nur vom jnrietiBchen Standpunkte
unbedingt bejahen können. Genau genommen ist sie ein Dar-
stellungsniittol , welches die Wissenschaft zur Mutter hat und
da8 in der Hand eines mit Phantasie und Schönheitssinn be-

gabten Menschen zur Erzeugung von Bildwerken führt, welche
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ganz denselben Regeln urul ästhetischen Gesetzen unterliegen,

nach denen man auch die «Schöpfungen der Malerei und Soulptor
benrtheilt.

Wie diese Künste aber weite Gebiete von ganz verschie-

4eDem inneren Wertlie ninfMien, wie es i. B. dem BildliaMr
gelingt, feinen Tlion oder Stein mehr oder weniger sn dnrdi-
geistigen, to kann anch die PliotograpUe entweder eine ge*

dankenlose Abschrift der Natnr sein— wobei der Piiotogrtph
gewis?ennassen dem Objectiv seinen Willen lässt — oder ein

Kunstwerk im höheren Sinne, wenn der Operntenr sich zuerst

klar wird, wie er sein Modell zu behnn lf In hat, um oin ge-

wisses Ideal zu erreichen, nämlich ein solche Aiiordnung zu

treffen dass unter Beibehaltung der Naturwahrheit die Yer-

theilnng von Licht und Schatten, die Abgrenzung und wie

die abrigen Mittel heissen mögen, einen liebUehen oder feier-

Hohen ^dmok %nt den Besebaner herrorbrlngen was man
mit dem Ausdruck „Stimmung"' bezeiohnet.

Im Portrat hat der Photograph gegenüber dem Maler die

Treffsicherheit Torans. letzterer den Reiz der Farbe, die Mö2"-

lichkoit, irgend einen gewünschten Ausdruck festzuhalten und
endlich auch den crewichtigen Umstand, dass ihm sein Modell

weit länger zu Gebote steht. Während man dem Photographen
nur wenige Augenblicke gönnt, um eine Aufnahme zu vollenden

' und hinterher eine „angenehme Aehnlichkeit, eine frappante

Charakteristik, tadeliose Anordnung der Draperie und des

Beiwerks^ beantpmebt, Jiai der Zeiohner hinlftnglieli Zeit, sieh

sein Modell anzusehen, im Oespi^che gewisse, don Ausdruek
Terschönernde Effecte zn studiren, ja wenn ihm eine Contoar
nicht behagt, sie zu verlöschen und seinen <^eirpn?tand unter

einem ganz anderen Gesichtspunkte oder Lichteinfali nochmals
auf die Leinwand zu bringen.

Diese Hast des ganzen Processes, die vom Photographen

•yerlangt wird, ist wohl die Hauptschuld, dass manche Bilder

nicht jene Vollendung erlangen, welche sie unter anderen
Umstindsn erreiehen könnten.

Es ist für die Charakteristik eines Kopfes, namentlich

eines unsymmetrisch gebauten, gar nicht gieichgilttg, ob das

Licht Yon der rechten oder linken Seite einfällt, und ich habe
• bei Porträtanfnahmen nie unterlassen, vor Finlegung der Platte

das Modell in meinem Nordfrontatelier einmal am östlichen

Ende und dann an der westlichen Wand aufzustellen, um die

verschiedene Wirkung de» Lichtes zu stndiren.

Ein etwa schädlicher Einfluss der Naohmittagssonne ist

. leicht durch weisse o^r blaue Sobirme von Seiden« oder Fans«
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papier zu beseitigen, welche als Kähmen auf horizontalen

Drähten über dem Modell hin- und hergescboben werden.

Auf die Wichtigkeit des Lichteinfalls von der rechten

•d«r linken Seite f&r die Chankterisftik to Medellei wurde
ieh in etgenthfimlicher Weise anfmeiksam.

Zn einer Zeit, als dae Interesse für die Eftnstlerportrats

im Yisitkartenformat schon in der Abnahme begriffen war,
wollte ich ein neues Genro finden, welches den Sammlungen
wieder zn frischem Kelze verhelfen "wiirde. Eben damals er*

blickte ich in dem Schaukasten einer Kunsthandlung eine

Serie I cruhmter Persönlichkeiten in trefflichen Radirungen
eines üanzogiscben Künstlers, es waren Brustbilder in fast

natürlicher Grösse, darunter jenes der Dichterin George Sand,
des anttrikaniflehen Generals J. Oh, Fremont nnd Andere.
Ieh beechloss sofort, naoh vorhandenen Negativen berühmter
PerF^ünlichkeiten lebensgrosse Diapositive zn erzeugen, diese

auf Mattlack vollkommen dnrchzuretouchiren und nach den-
selben durch Umdruck auf Trockenplatten ganz tadellose

Negative herzustellen, welche nach Bedarf in der Presse copirt

wprd^^n konnten. Derartige Bilder, besonders von fürstlichen

Personen, sollten zur Decoration von Wohnräumen verwend-
bar sein.

Nachdem eine Beihe von Diapositiven auf Glas vollendet

war, fiel mir der Unterschied anf, der bei einzelnen hinsiehtlieh
'

der Aehnlichkeit obwaltete, je nachdem man sie von der Glas-

oder Bildseite betrachtete, während diese Yersehiedenheit bei

anderen Bildern nieht merklich auftrat.

Besonders Personen, bei denen ein Auge höher an der

Stirne liegt als das andere, oder die Nase ganz wenig schief

im Gesichte sitzt, forner die einen unsymmetrischen nach einer

Seite hin mehr entwickelten Mund besitzen, vertrugen die oben
angedeutete Umkehrung des Diapositivs nicht. Sobald sich

mir diese Erfahrung aufgedrängt hatte, studirte ich die Wir-
kung des reehts- oder linksseitigen Liehtelnfalles und gelangte

zur Erkenntniss der ungemeinen Widitigkeit desselben ftr die

•Charakteristik.

Wie sehr auch von Seite des Publikums bei Portr&tanf-

nahmen gehastet wird, dieser Yersueh bleibt in der Macht
eines jeden Operateurs und jene, die das Bestreben haben, ihr

Modell zu studiren, werden sich durch diese Zeilen vielleicht

angeregt fühlen, das wechselnde Lioht in den Kreis ihrer

Oombinationen zu ziehen.

> . Das ist's ja eben, was den kunstsinnigen Photographen
*Ton dem blossen Absehrdber unterscheidet, dass bei erateran
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jedes Werk den Stempel seiner individuellen Autfassung trügt,

80 dass seine Bilder ein ganz bestimmtes Gepräge besitzen,

aus dem mao ohne Weiters die Signatur des Erzeugers
iieiuubilndet.

Die Prttfmig: photographischer Goldsalze.

Von Dr. J. Schnauss in Jena.

Die wichtigsten photographischen Processe basiren auf

der leichten "Reducirbarkeit der VerViindungen der Edelmetalle;

daher bestehen die photographischen Bilder grösstentbeils aus
reducirtem Metall. Je ,.edler" das Metall, wie es im höchsten
üiade Gold und Platui cind, desto dauerhafter die aus ihnen
besiohMiddn Bilder. Leider besitzt das Gold keine so aus-

gezeldmeten, bedingungsweise miKfBlichen Verbindungen wie
das Silber^ weebalb es in den pboiographiseben Processen weit
weniger zur Anwendung kommt, was in Anbetracht seiner

Kostbarkeit auch nicht zu bedauern ist. Es tritt fast aus*
BchlieHslieh durch den Process der Substitution de? Silbers bei

der Tonung der Papierbilder in Wirksamkeit, mh Ausnahme
des selten angewandten Auiutyp- Verfahrens und einer ver-

alteten Verstärkungsmethode der Coliodiumbilder, welch letztere

ebenfalls auf Substituiiun beruht.

Der Hangel einer unlöslioben Verbindung des Goldes Yon
jßonstanter Zusammensetzung macht auch die Pr&fung sowie
die quantitative Bestimmung der Goldsalze in der Photographie
schwieriger, als dies bei den Silberverbindungen der Fall ist.

Letztere können ebenso leicht mittels der Waage, als durch
die Titrirmethode auf ihren Silbergehalt geprüft werden. Vom
Gold kennen wir nur eine Art der Fällung, welche sich als

geeignet zur quantitativen Eestiimiiung erweist : die als Metall.
Denn auch der bekannte UoJdpurpur, erzeugt durch die Fällung
.einer Goldlösung mittels Zinusesquichlorid , besteht aus fein-

zeriheiltem metallischen Gold und Zinn oder Zinnsäure, je

•nach der Goneentration der angewandten Losungen. Es ist

begreiflich, dass diese Fallungen nicht zu einer Massanalyse
dienen kOnnen. Indirect yermag man jedoch das Gold mass-
Rnalytisch zu bestimmen; die Methode ist interessant genug,

.um sie hier zu erwähnen, obwohl sie kaum für den Photo-
gniphen von Nutzen sein kann. Sie stammt von Hempel und
besteht darin, durch den Zusatz einer bekannten utrirten Menge
Oxalbiiurelösung im Ueberschusg und längerer Digestion alles

'Gold zu reduciren. Dadurch wird eine äquivalente Menge
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Oxalsiinre in Kohlensanre Temandelt; den Rest der unzersetzt

gebliebenen Säure bestimmt man dann durch Zusatz einer

titrirten Lösung von iilterraaniranFaurem Knii und durch Be-
rechnung läset sieh sonach die durch das Goldsalz zersetzte

Oxaisauro rosp. der Goldgehalt bestimmen. Einfacher und
auch für einen in chemiBohen Arbeiten nicht ganz ungeübten
Photographen, der im Besits einer feinen Waage, ansnlhrbar
Ist die Gdwiehtsbeetimmung. Man mues sich dabei aber
erst Uber die genaue Zusammensetzung der Salze klarwerden:
reines Goldchiorid, wie es durch Auflösen von reinem Gold
in Königswasser und Abdampfen im Wasserbad bis zur Kry-
Btallisation erhalten wird, enthält l)ekanntlich noch Snizsäure

und Wasser chemisrii ^^ebunden und ent?itrieht der i'ormel:

AuClg-f-HCl-f oH^O und enthält 45,78 Proe. Gold.

Die reine ehemische Verbindung des Goldchlorids
mit ClilornatriQm (nicht das pharmaceutische Präparat)

f&lirt die Formel : AnCIs + Na01+2HaO nnd enthalt 49,46 Proe.

Gold. Das pharmacentitehe Goldcbloridnatrinm , mit
einem Uebersehuss von Chlornatrlum bereitet, enth&lt nach
der Pharmacopoea Germanica 30 Proe. Gold.*)

Das in der Photo^rraphie hau{»ts;ir<h]ich benutzte Gold-
ch 1 0 r i d k a Ii u m : AuCl3+ K0I-|-2 H^O kann, je naehiora

aus einerstark sauren oder nahezu neutrafen Lösung krystaiiisirt,

mehr oder weniger Krystallwasser enthalten, und da es ohne-
dies leicht verwittert, so ist es nicht leicht, es vor der Prüfung
in einen conetanten Zustand — die sogenannte Lufttrocken-

lieit — zn versetzen. Gewahnlicli bewirkt man dies dnrch
Troeknen des Salzes unter einer Glasglocke Uber Sehwefel«
s&nre oder Chlorcaloinm, manchmal auch durch einen trooknen,

warmen Luflstrora oder im Trockenschrank. Bei genauen
Analysen ist dies n;>fürlich durchaus erforderlieh. — Die in

einem Porzellantiogel genau geworrene Menge des Goldsalzes,

etwa 0.5 g, wird einer längeren schw iehen Glühhitze über
einem Bunsen'schen Brenner oder einer duppelzüirigen Spiritns-

lampe ausgesetzt und nach dem Erkalten mit destillirtem

Wasser im llegel so lange ausgewaschen, bis die SilberKfsang

keinen Chlorgehalt mehr anzeigt. Bas redueirte Gold sitzt fest

Im Tiegel und das Auswaschen geht ohne Verlust leicht von
•iätten, nur muss das Glühen nicht zn bald unterbrochen
werden, damit auch alles Goldsalz zersetzt wird, das Wasch-
wasser muss ganz farblos sein, sowie es gelblich aussieht,

^' Das früher kurze Zeit jetzt a1>or nicht mehr brautitft Ooldchlotld«
«aiclum kann fUglicli Ubergangeo werden.
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ist nafttrlicli noch Goldsalz vorhanden. Den Goldrückstand
wägt man naeh dem Trocknen unter der Glocke über Schwefel*

säure wieder und berechnet ihn nun leicht nach Procenten;
später löst man ihn wieder in ein paar Tropfen Köniirpwf\s?er

auf lind kann ihn nach dem Vf rdampfen wieder zum Ansetzen,

eines Tonbades benutzen, so dass durch die Analyse kein Ver-

lust entsteht. — Das im Handel vorkommende Goldchlruid-

kalium enthält bei reeller Bereitung gegen 35,8 Proc. Gold;
das Terk&nfliehe Goldehlorid iat fMt immer die Yerblndnng
mit Ohlorwasserstoff, deren Znsammensetzang und Goldgehalt
oben angegeben. Das Goldchloridnatrinm aus den Apotheken
ist das ebenfiEills oben beschriebene mit einem Ueberschuss von
Chlornatrium. Will man sich auf leichte Weise von letzterem

überzeugen, so löst man das Salz in absolutem Alkohol auf, das

überschilssige Chlnrnntrinm bleibt zurück und kann in einem ge-

wogenen Filter rait Alkohol ausgewaschen, getrocknet und naeh Ge-
wicht bestimmt werden. Auch für Goldchloridkalium dient diese

Probe, um zu sehen, ob es überschüssiges Chlorkalium enthält.

Wenn es irgend angeht, sollte sieh jeder Photograph diese

kostbarsten aller photographisohen Chemikalien selbst dar«

stellen, dann ist er deren Keinheit und Wirksamkeit sieher,

sobald er obige Formeln und Procentberechnnngen zu Grunde
legt. Wegen seiner Beständigkeit ist dns reine, nicht das

officinelle, Goldchloridnatrium zu empfehlen; man nnhmo
Dukatengold zur Auflösung, weil dasselbe kein Kupter,

sondern höchstens etwas Silber enthält, das nach dem Ver-

dünnen der Goldiösung mit Wasser als Chlorsilber zuruek-

hleibt. Ein österreichischer Dukaten wiegt 3,5 nimmt man
2 Dukaten, so werden ea. 30 g Königswasser (aus 8 g Salpeter-

sftnre Ton 30 Proc. und 22 g Salzs&nre Ton 25 Proc.) zur Auf«
Idsung hinreichen; man dampft im Wasserbad bis xur Consi-

etenz yon Syrup ab und setzt eine Lösung Ton 2 g reinem
Chlornatrium in 8 cem Wasser zu, dnmy^ft abermals ab, bis

sich auf der Oberfläche eine Haut zeigt und lässt zur Krystal-

lisation, am besten über Chlorcakium unter einer Glocke,

erkalten.

Lichtquelle und Condeusator.
Ein Beitrag zur Photographie der Spectra.

Von y. Schumann in Leipzig.

Die Photographie eines Spectrums scheint die denkbar

weiter, wie eine Spaitöünuug und die Beleuchtung dieser
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Oeffnun^ brnnoht nur eine g-leiryimäspi^e m sein. Man hnt oa

sonach in diesem Falle nietit, wie bei der Aufnahme plastischer

Gegenstand* , mit einer kunstgerechten Vertbeiiung des Lichtes

zu thun. Der photographisehe Spectralapparat ist auch meist

für den Focus des Cameraobjectivs eingestellt, go dass man
selbst in dieser Hinsicht mangelhafte Spectrumbüder nicht zu
befttroht«!! brauehi Und troU dieser gOnsügen Yerh&ltniase

h&ngt das Gelingen einer Bolehen Aufnahme, wenigstene insofern

sie höheren Ansprüchen genügen soll, doch noeh von vielen

Kebenofflst&nden ab.

Wenn die Photographie eines mikroskopisch scharfen

Speotrums so einlach wäre, wie sie auf den ersten Blick zu

sein scheint, wie käme es dann, dass selbst aus der Hand her-

vorragender Forscher oft genug so wenig befriedigende Leistungen

hervorgingen, wie inäii solche allenthalben, selbst in wisgen-

sehaftlichen Werken verbreitet findet? Ich will hierbei noeh
gar nicht an di^enigen Speotralanfnahmen denken, die man
belnalLe als epectrale Verbrechen ansehen mischte und denen
man nur wünschen konnte, dass sie nie an die Oe£fentlichkeit

gekommen wären.
Angenommen, es handele sieh nra die Aufnahme eines

Funken speetrums, so würde der sehr irren, welcher mit einem
sorgfältig eingestellten Spectralapparat i ei gleichmässig be-

leuchtetem Spalt ein klargezeichnetes Bild zu erlangen meinte.

Die Linien einer fiolclien Aufnahme werden im Allgemeinen

stets an Unschärfe lüden. Gruppen dichtstehender Linien,

besonders wenn sie einen nebeligen Chaiaktw haben, werden
darauf zusammenschwimmen nnd so jede Verwendung einer

solchen Platte für Ausmesszwecke illusorisch machen. Idan

hat diesen Uebelstand zuweilen auf eine Eigenthümlichkeit des

betreffenden Spetrnms zurückzuführen gesucht, und in der That

trifft man allenthalben auch Linien an, die piät-iser Definition

beharrlich zu widerstehen scheinen. Ich habe mich aber über-

-zeugt, dass diese mangelhafte Schärfe weit öfter aus der War-
tung des Apparats, denn aus dem Charakter der Lichtquelle

resnlfiri

Zar Erlangung scharfgezeichneier Speetrambilder ist Bnhe
der Lichtquelle unbedingtes Erforderniss. Es können unter

Umständen schon kleinere Bewegungen der Lichtquelle von
Nacbtheil auf die Bildfläche sein. Jede Richtiingsverändernng

des Lichtkegels im Collimator gelangt mehr oder weniger im
Bilde zum Ausdruck. Es genügt keineswegs, dass man die

Lichtquelle in die CoUimatoraxe bringt; man niuss vor allen

•^Dingen auch dafür sorgen, dass ihre liulie gewahrt wird.
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Eine schembar leicht zu erfüllende Bedingung. Aber leider

nur scheinbar, denn fioiade in der Fixirung der Lichtquelle,

besonders beim Funke nli cht, liegt das Haupterforderniss für

die Erlangung einer seliarfen Spectrumaufnähme.
Der elektrische Funke arbeitet niemals ruhig. Mag man

anoh die StromBtftrke, Fkweliengrösse, die Dieke und den Ab*
»tand der Eiectrodeu neeh so gat miteinander in fiinklang

febraebt haben, nie wird der kleine Liohtball, dessen Gestalt

ann der Funke gewi)hnlich annimmt, den Raam iwiaoken den
beiden Drähten danercd centrisch ausfüllen. Gern nimmt er

eine tanzende Bewegung um die Axe dei Eleetroden an. Ebenso
breitet er sich aber auch häufig längs d( r Paldrähte aus. Er
thut das besonders gern bei sehwachen Drähten. Je energischer

der Strom, desto früher verliert der anfänglich stabile Funken
seine Ruhe.

üngleteh Tortlieilliafter wirkt das lieht einer Entladangs-
röhre, znmal wenn es in loiuatodinaler Kioktung naeh dem
Oollimator geführt wird. Der Umstand, dais man es hier bei*

nahe buchstäblich mit einem Lichtpunkte zu thun hat, kommt
der Definition des Spectrums noch besonders zu gute. Doch
bietet auch die Entladungsrohre keine voMe Garantie für die

Ruhe ihres Liehtes. Bei starkem Strom erhitzt sich der
capillare Theil der Röhre und zwar nicht gleichm'ässig. Die
uogleicliiiiää&ige Eiliitzung hat aber eine Formveiänderung der

Blwre. im Gefolge nnd mit ihr in innigem Znsammennange
iteht eine VerBchiebung der lenehtenden Capillare, wenigstens
so lange, alt man letatere nieht eieiher in der Collimatoraxe an
befestigen vermag.

Bei Sonnenlicht sollte man meinen, kannten Naehtheile,

.wie die vorgenannten, nie zu Tage treten.

Wenn man den Heiiostaten nicht missen kann und die

Belichtungszeiten nicht allzu grosse sind, dann kann man ein

reingezeiehnetes Sonnenspeetrnm erwarten, andernfalls ver-

mögen aber schon kleine Unregelinäääigkeiteü iiu Gange des

Uhrwerks znm Wandeln des ^»eetmmhildes anf der empfind-
lichen Platte Änlass an geben.

Bei einer Einzelaofnähme Iftsst sich die Verscbiebnng des

Sjpeetrumbildes kaum sicher nachweisen. Fallen aneh die

Fraunhofer!inien einmal minder scharf aus, so weiss man nie,

ob die Unsehäife ans dem Instrument, wozu ich in diesem
Falle auch die empfind Ii ehe Platte zählen will, oder aus der

jeweiligen Beschaffenheit der Atmosphäre resultirt. Sichern

Aufsohluss hierüber gibt nur eine Reihe von Spectren, die man
• ohne Verschiebung der Platte, mittels Wechsel der Spaltöffnung,
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dirht untermnnnder photograpbirt. Hierbei ist es mir wieder-
holt vorgekommen, daes benachbarte Spectra sogar um raehrert

liuüderttheile eines MillimeterB seitlich rerschoben waren.

Es ist klnr, dass man den Gang eines Heliostaten nach,

dem Reflexbilde, welches sein Spiegel entwirft, nie sicher be-

urtheilen kann. Ich bediene mich dazu einer Sammellinse ¥on
langer Brennweite (2^/2 m) und beebaohte dae Sonnenbild,

welehee tie anf einem vertiealen Schirme etthrirft Beeaer
noch fand ich ein Diaphragma, welohes in den Gang der
fitralilen eingeechaltet wurde. Bin eolebes benntae ieh aoeb,
wenn ich Sonnen- und Funken-, reap. B9brenapeeto nntar«

einander photographire.

Die Naehtheile der ünrnhe der Lichtquelle würden sieh

am sichersten dadurch beseitigen lassen, dass man Licht und
Spalt möglichst von einander entfernt. Dann würde nur ein

verschwindend kleiner Theil der Lichtquellenbewegung im
8pectnimbilde anm Auadmok gelangen kdnnen. AU^ dieaea

Mittel warde Tieliaeh zu überaua langMi Beliebtungasdton
ft&hren, und da der Bpeeiroacopiker dieae naoh Möglichkeit

Termeiden muss, ao gelangt man auf dieaem Wege nur in den
aelteneren Fällen zum Ziele.

Loekyer hat sieh bei seinen Aufnahmen mrhiorf r Linien

von sphärischer Form bedient, die er zwischen Spall und
Licht(juelle einschaltete. (Loekyer, Studien Speetralanalyge,

Leipzig, 1879.) Ich habe mich für Lockyer's Einrichtung nie

«rwarmen können. Fttr millimeterdieke Linien, wie solche

Loekyer*a Speetra aufweiaen, mag aie genügen, für Aufhabnieii

Ton microaeoplach feinen Linien hingegen fand ieb aie weniger
geeignet Dafür hat mir mein aus zwei Oylinderlinaen be-

stehender Condensator weit bessere Dienste ireleistet (Konkoly,

Practische Anleitnng zur Himmelsphofoirrapbio, pag. 16ö, Halle,

1887. — The American Annual ot Photographie, pag. 186,
New-York, SeoviU Manuf. Comp. 1887.)

Der Condensator wird aus zwei Cylinderlinson aus Berg-

crystall gebildet, die rechtwinklig zur optischen Axe aus dem
Orystall geschnitten sind. Ihre Oylinderaebaen kreuzen aioh.

unter einem Winkel ven 90 Grad. Eine jede iat 40 mm im
Quadrat, die erste ist bicon?ex und bat 80 cm Brennweite,
welche scheinbar für den langen Cendenaator yiel au kurz ist;

die andere Cylinderlinse ist planconvox und hat die doppelte

Focallänge. Jene steht senkrecht und ist 110 mm von der
Lichtquelle entfernt, diese liegt horizontal und hi dem Spalt

um 95 mm näher. Spalte und Lichtquelle haben 40— 41 cm
gegenseitigen Abstand. Jede Linse hat ihr eigenes Teller-
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Stativ, beide sind drehbar und lassen sich daroh von einander

imnbhfingige Schlitten auf einer gemeinschaftlichen Bahn in

der Richtung der Coilimatorachse um mehrere Centimeter ver-

schieben Die gemeinschaftlicho Bahn, eine genau gearbeitete

prismnriRche Schiene, ruht auf einem mittels Trieb- und Zahn-

stange vertical Terstellbaren Dreilusa-ÖLativ (Fig. 68). In der

ilg. 69 ist ersichtlich, wie die Geissler^idiA B0äre hierbei

ugebradit wInL

7ig. 68.

Wenn nun auch mein Coadensator die Unruhe der Licht-
quelle nicht zu beseitigen vermag, so eribt er mir doch Auf-
Bchlass über das Mass und die Ikichtim^ ihier Bewegung.
Dem da die Brenofliehe deeetlbtti ein sehmftler eelian*

begieniter 8treifea iil— seine Breito wiirt tob einenn hilben
bis SS mehreren Ifillimetern so kann ich die Lichtquelle,

insonderheit bei Funkenliolit, von Zeit zn Zeit auch w&br«id
der Aufnahme dergestalt reguliren, dass die Lichtstrahlen

immer conaxiai mit dem Collimator einfallen. Das Verfahren

nag etwas umständlich erseheinen. In der Praxis gestaltet es
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tioli aber wesentlich einfacher, lumal eich vielfach die Re-
gnlirtinir ^pt T.iohtqueUe w&kresd einer eiDselnen Aufnaliai«

als unnöthig eiwoi^t

Diese Art (Us Kinstellens der Lichtquelle genügt für eine

Einzelautnaliiiie vollständig, nicht aber mm Nachweias von
Coincideuzen der Linien. Hierzu ist eine noch weit genauere

Einstelinng erforderlieh.

Ein raar pylinderlinsen, deren Azen einen Winkel Ton
90 Grad mit einander einsohlienen , haben im Allgemeinen
swei Brennlinien. Bei meinem Condeniator ftllt die eine

Brennlinie auf den Spalt, wenn die andere, welche rechtwinklig

zur ersfon . 9io"h zw!so"h^>n Cnllimatorlinse und Prisma V*ildot.

Bei ordnungsgemässer Kinstellun^: ?ol] die letztere durch die

Linsenaxe gehen. Dies zu ermitteln, dazu ist an meinem
Apparat ein kleines Spiei^elrohr angebracht. (Konkoly, pract.

Anleitung zur Himmelsphotogiaphie, pag. 176) Ihks Kohr ist

TerBcliielM>ar Kaoh dem NiederieUltben nimmt ee die Tom
Goliimator kommenden Strahlen aof nnd »igt mir dieaelben

dann in Gestalt eines inteneiT lenehtenden Streifens. Dieser
Streifen muss nun bei allen aufeinanderfolgenden Aufnahmen
durch das Spiegelmittel laufen, wenn Linien gleicher Wellen-
lfin?e coincidiron sollen. Das Spioixolmittel ist markirt durch

ein Schattenkreuz, welches ein hinter d^iii Objectiv lipfindlicliGS

Diaphragma erzeugt. Beim Wechsel der Lichtquelle darf der

Condensator nie in vertiealer oder horizontaler Richtung ver-

stellt werden. Erscheint der Lichtstreifen nicht genau im
Spiegelmittel, so ist die Einstellnng nnr am SCatiT der Lieht-

qnelle ta bewirken. An meinem Apparat genügt hiersn einzig

nnd allein eine verticale Verschiebung desselben.

Der Oylindercondensator dient aber nicht nnr mm scharfen

Nachweis der Coincidenz, er erhöht auch dio dofinirende Kraft

des photographischen Spectralapparats und das in erhöhtem
Masse. Der Liehtkogel, welcher die Spaltöffnung des Colli-

mators durchsetzt, trifft das Objectiv in Uestalt eines schmalen
Streifens, dessen Intensität beiläufig nach den Enden hin etwas

abnimmt. Es wird sonach von den beiden Linsenflächen nur
ein Terhftltnissmässig kleiner Tkeil Ton dem Lichtkegel ge*
troffen. Der Elnfluss der Engelgestalt der Linse anf die Bild*

schärfe mnss mithin aneh wesentlich kleiner sein, wie bei

voller Beanspmchnng der Objoctivfläche. Das ObjeoÜT verhftlt

sich dem<rcmäss bei voller Oeffniing genau so, wie ein ab-

geblendetes, nur mit dem Unterschiede, di?? dnr Condensator
nahezu alles Licht, was den Spalt dureiisetzt, dem Prisma
zufuhrt, während eine Blende, bei Ausschlnss des Oondensators,
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den gr^Bten Theil des Lichts zurückhält. DMk die Mindenmg
der fpbansohen Aberration ist nicht der einzisre Vorfheil, der
aus der Anwendung des Cylindereondensators entspringt.

Ebenso wie die Collimatorlinse werden aueh die breehenden
Flächen der Prisiueu nur zu einem kleinen Theile beansprucht,

und es ieuektet ein, dass auf diese Weise auch der Einfluss

der beim Poliren der Prismen zurückbleibenden, unvermeid-
Hellen FlSebenfehlet auf ein Ifiainram rednoirt wiid. Man
kann llberiianpt daran festiiaHen, daet bei der pbotograpbieehea
Anfiiabnie ein um so schärferes Speotmm resnltirt, je mehr
man den Farbenfächer bei seinem Laufe dureh den Prismen*
satz 7iifftmmondrüTi<Tt üder w?is d^sfplho ist, einen je kleineren
Theil der brechenden Fläche mnu benutzt.

Es lässt sich nun die Liniensehärfe noch weiter erhöhen,

wenn man eine Blende einsetzt, wodurch die Strahlen des

Brenastieifens, welche die Randzone der Linse treffen, vom
Prisma fern gehalten werden. Und hierbei erst kommt die

gQnstUe Wirkung dee Condensaters Toll snr Geltung. Bei
«ner klttneren BlendOffhnng weit mehr wie bei einer grosseren.

Denn wie leicht einzusehen, verhalten siob die Expesitions«
Zeiten hier nicht wie die Quadrate, sondern nahezu wie die

Halbmes'^or der Blendöffnungen. Und mehr noch, dfi die

Intensitiit de> Liohtstreifens in der Nähe der 01)jectivaxe am
grössten ist, so folgt weiter, dass die Expositionszeit bei

kleineren Blenden eine relativ noch kürzere werden muss. Der
Effect ist in diesem Falle, wie mir Reihenaufnahmen gezeigt

haben, ein ganz überrasohender. Bei verhältnissmässig kurzer
Bsliehiangsdaner erb&lt man so Speetmmanfnalimen von tadel-

loser Schärfe.

Die Verminderung der BlendenOfTnnng bat jedoch ihre

Grenzen. Ich habe die Blendendurchmesser bis auf V70 der
der Collimatorlänge verkleinern können. Der Erfolg war dabei

noch pin ausgezeichneter. Bei weiterer Verkleinerung der
Oeffnung geht jedoch die Definition bald zurück und bei

War der Einfluss der Beugung ganz empfindlich fühibar. Die
Spectrumlinieu erschienen dann nicht mehr mit scharfem, son-

dern mit Terwasebenem Bande.

Ueber Farbenllehtdrack.

Von Robert Sieger in Wien.

Wirklieh überraschende Resultate auf dem Gebiete des
Farbenlichtdruekes hatte ich Gelegenheit in den Ateliers der
Firma Eduard Sieger in Wien zu sehen. Dieselben sind
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ttach dem Tielstaatlich privilegiiten Systeme des J. C. Hösch
hergestellt, welcher iu VerbinduDg mit obiger Firuia den
Farbenlichtdruck geechäftlioh aoBüU. Da dieses Verfahren

«ise imetisohe, geschftfismSMige AmniltiaDg ztütat» überhaupt
das einsiga mir bekannte Ver&hren ist, welche« die einzeln«!

Farhplatten auf photographigcbem Wege erzeugt und demzu-
folge jedwede Originalcharakteristik wie Aquarelle und Oel-

bildor mit erstaunlicher Gctroiihoit wiedergibt, so dürfte es am
Platze sein, eine allgemeine Begchreibong dieses ii'arbealiQht*

druckes hier folgen zu lassen.

Zur Erzeugung der mannigfaltigen Farben- und Ton-
mischuugen, wie dieselben in der Natur und duich directe

Farbenmischung entstehen, braucht man die Grundfarben „Gelb,

BImi, Both" lud all Unterstfttsungsteban snr Yerst&rkoDg der
Kraft nnd für ^ue Tdoe eine neutrale sehwarse Farbe, eveu«»

tuell noch eine der Originaleharakteristik entsprechende Ton«
färbe. Mittels dieser Farben laset sieh jede Farbenwirkong
darstellen, Um nun irgend einen Geirenstnnd photographisoh

getreu ffuliii: wiederzugeben, benöthigt man, je nach Farbeii-

reichheit desselben, vier bis sieben pbotographiseher Druck-
platten, bez. vier bis sieben photoffrap bischer Negative zur

Erzeugung dieser letzteren. Diesie Negative miissen alle voll-

kommen gleich gross sein, damit alle Punkte auf jedem der

einzelnen im Zvjuimmendraek genau aufeinander fallen «nd
ssQesen derart abgeetnfl sein, daes dieselben in der ent-

spreehenden Farbe anr bnnt&rbigen Original'GesammtwirkiiBg
beitragen.

Am gewöhnlichen Negativ könnoii nur Töne heller ge-

macht werden dureii Aufsetzung transparent'^r Di'ckmittol,

während umgekehrt Stellen, die am Negativ theiiweise o l<?r

ganz lichtundurchlässig sind, nicht durchlässiger gemacht

werden können, also Töne am Druck beibbi mclit erzeugt

werden kSnsen, wesbalb diese Negative tta Torliegende Zweeke
nieht. verwendbar sind.

Um beispielsweise ein Oelgemalde zn reprodudren, ver-

l&hrt man nach vorliegendem Verfahren wie folgt:

Man nimmt Ton demselben ein gewöhnliches Negativ und
copirt dio?ps vier- bis siebenmal, je nach Bedarf, auf Emul-
sion??!] ^erplatten. Von diesen Negativen erhält man auf nassem
Wege durch Einstellung in die Camera die gleiche Anzahl

von Diapositiven. Diese Diapositive bieten das umgekehrte

Yerhältniss zum Negativ. Man retouchirt dieselben mit trans-

parenten Dedunitteln derart, dasi man unter Bewahrung der
photographiscben Treue alle jene tiefen und mittleren Töne
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illr die Farben G«ib, Eoth, filan, Neutral, Schwans mid die
«nentuellen Ergäuzuugsfarbea am positiven Glasbild erzeig

Nnn oopiit man diese so hergerichteten Diapositive wieder
fiuf Sil tH'reitiulFionsplatten um und erbält dadurch die far

diese Zwecke volikommen verwendbaien Negative für die ent-

ßjjrechenden Farben, welche nach Retouche die genau ent-

wickeiien xse^iitive zur Herstellung der photographischen Drucke
platten f&r die* Farben 6e]b, Roth Blaa, Sehwa» ete* geben«
pMie Negative, kaan man anch auf naasem Wege durch Ein*
iitellung ia die Camera erzeugen. Die Droekplatte, welehe
mit dem Negative, z. B. für Gelb, erzeugt wurde, wird corre-

spondirend mit Gelb gedruckt, ebenso die iibrigen je mit der
jßorrespondirenden Farbe. Da die Negative unter ganz gleichen

Verhältnissen entstanden sind, wie die Diapositive, und diese

Bämmtiich von demselben directen Original - Negativ umeopirt
wurden, so passen dieselben volll ommen aufeinander und der

Diuck kann aul liaud- oder Schuellpresseu äiehei ausgeübt
werden.

Mittels dieses Verfahrens lassen sieh, je nach l^handinng
und Anfertigung der Lichtdruckplatten, starkkörnige Dmeke
erzeugen, welche zum Umdruck auf Stein, Zink oder anderes
druekfähiges Material zur Herstellang von Drnekplatten ger

eignet sind.

Die Resultate von Reproductionen nach Aquarellen, Oel-

biidern, Naturansichten, welche auf Schnellpressenwege mit

äusserst geringer Farbplattenanzahl in der Anstalt der Firma
Eduard Sieger in Wien gefertigt wurden, siud überraschend

gelungen nnd dürfte diesem Zweite der vervielfältigenden

Knnst eine bedeutende Zukunft sicher sein.

Die Ltelitverthellang auf der ErdoberflSefae.

Von B. Spital er, Assistent an der k. k. üniversifötssternwarte

in Wien.

Die Verschiedenheit der Lichtintensität, wie sie durch
den stets veränderlichen Sonnenstand bedingt wird, ist in der

Photographie von grösster Bedeutung. W&hrend bei selir

niederem Sonnenstande, wo die Lichtstrahlen einen weit grosseren
Weg durch die Atmosphäre zurückzulegen haben, als beim
Zenithstande der Sonne, fast der grdsste Theil der chemisch
wirksamen Lichtstrahlen von der Atmosphäre verschluckt wird,

wächst die Intensität derselben mit der Höhe des Sonnen-
standes.

24
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Noch Tor Kaneni mhm mui M den üntenmoiiQiigeii

llb«r die Atiorption des Lichtes und der IPRlnDe durch die

Atmoephire fir alle Strahlen einen Absorptionscoeffioienlea

an. Dem amerilianischen Forscher Lnngloy*) ist es aber jsre-

Inngen, Klarheit in die Fragen über die Absorption der

Sonnenstrfihlpn in der Atmosphäre zu bringen. Durch die

Grossmuth eines Pittsburger Bür^iers, der aber durchaus nicht

genannt werden will, wenngieieli dessen Name als der eines

Mäcens in den Aunalen der Wissenschaft yerewigt zn werden
Terdiente, wurde Langley in den Stuid gesetzt, seine ersten

Arbeiten nnf diesem Gebiete in Allegheny doreh eine Expedition

nuf den Mouni Whitney in der Siem-Newadn-Kette Ton 8fid-

californien niolit nur zu bekräftigen, sondern in manchen Be*
Ziehungen zti vorvollständigen. Es wurden dnmit die ersten

Anfänge anf diesem Gebiete eines Sir John Herschel, Pouillet,

Forbes, Kiimtz, Soret u.A., sowie die weiteren Fortschritte

bierin von Crova und VioUe erweitert und durch ganz neue,

äusserst wichtige und interessante Thatsachen bereichert.

Ana seinen Tielen interessanten Sätzen will ich nur die

ftr die Photographie wichtige Thatsaobe hervorheben, dass

die Tersehiedenen Streblengattnngen in Tersehiedenem Masse
durch die Atmosphäre hindurchgelassen werden , n. s. werden
die Tioletten Strahlen am meisten absorbirt, die grünen, gelben,

rothen immer weniger, die dunklen Wärraestrahlen am weniirsten.

In Froeenten ausgedrückt, werden folf^endn Mengen der ein-

zelnen Strahlengattungeu durch die Atmosphäre hindurch-
gelassen.

Ultraviolett, Violett, Blau, Grünli^hblau, Geib, Roth, Ultraroth.

% 39 42 48 ö4 63 70 76

Es ist nun von groFsem 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 vertheili t^md, da ja die Sonnenhöhe im Laufe des Jahres

für einen beliebifren Ort der Erde sieh beständig ändert, je

nachdem die Sonne nördlich oder südlich vom Aequator wandert.

Es fr^t sieh mit anderen Worten, wie ist die ron der Sonno
gespendete Idohtmenge an einem beliebigen Orte der Erde im
Xianfe des Jahres und wie ist sie an einem beliebigen Tage
des Jahres Uber die Erde vertheilt.

S. P. Laogley. Beseuohea on solar beat and iU absorptiou bf
the Earth'« «tmotph«««. ProfettloDal papeta of ^hB Signal SarrlM n. XT.
Waahington 1884.
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Wenn man die Absorption der Lichtstrahlen durch die

Atmosphäre unberiieksichtigt läset, so ist die Lö?nn*^ der

Aufgabe ziemlich einfach, zamal da die Lichtvertheilung strenge

an die Breitenkreise gebunden iet, während beispielsweise bei

der Yertheilung der Lufttemperatur eich durch Luft- und
Meeresströmungen u. dgl. ancli Untersehiede in demselben
BreitenkreiM, also swisehea Ost nnd West, ftlilbar machen.
Cime Ber&cksiehtignng der Absorption erh&lt man aber Be-
•nlta^, die mit der directen Beobachtung oft geradezu im
Widerspruche stehen. Sollen die thatsäehlich vorhandenen
Verhältnisse dargestellt werden, so muss unl^edingt der Betrag

der Absorption in Rechnung gezogen werden. Dadurch wird

aber die Lösnnsr der Auffrabe so schwierig, dass sie bis jetzt

direct nicht gelöst weiden konnte. Der französische Meteorolog

Angot hat in einer sehr interessanten Arbeit iiieria Bahn
gebrochen, indem er die M&he nicht aehente, die Aufgabe
indirect sn Idsen.

Es ist mir aber geglückt, auf directem Wege ebne gar
welÜftnfige Beohnungen das Problem mit der Genauigkeit zu

lOsen, wie sie der Unsicherheit der Eenntniss des Absorptions-

coefficienten hinlänglich genügt. Die nähere An^einander-

ßetzuno- wurde liit^r wohl nicht am Platze som und wird an
passender Steile veruii'fcntiieiit werden. Hier sei es mir nur
gestattet, jene Resultate anzufahren, die dem Photographen
von Interesse sem niügen.

Ich habe mit dem Absorptlonscoeffieienten Ofi, wie er

.etwa den Strahlen des mittleren Theils des Speetmms entsprioht,

f&r Jeden 10. Breitenkreis der Erde und fttr je einen mittleren

Honatstag des ganzen Jahres die Lichtmenge berechnet, welche
von der Sonne der Erde im Laufe eines Tages zugestrahlt

wird. Man erhält dadurch ein Bild über die Lichtvertheilung

auf der Erde im Laufe des Jahres. Als Einheit dieser

Zahle nwerthb habe ich jene Lichtmenge gewählt, we] 'lie ein

Punkt des Aequators während eines Tages zur Zeit des

Prühiingsä^uiuoctlums bei der mittleren Entfernung der Erde
Ton der Sonne ohne Vorhandensein einer Licht nnd Wärme
absorbirenden Atmosph&re erhält und diesen Betrag mit 1000
bezeichnet. Es sind somit die Zahlen nur Belativzahlen, die

mit einem constanten Factor multiplieirt werden mfissten, vm
sie in irgend welchen Lichteinheiten auszudrücken.

Ich gebe auch der Einfachheit wegen die Tabelle nur
für die nördliche Hemisphäre, da sie mit kleinen Verände-
rungen, die von der wechselnden Entfernung der Erde von

der Sonne herrühren, und mit passender Aenderung der Jahres-

24*
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Zeiten, Jatiuai statt Jul^i u. .s. w. mich Air öic^udiicha Hemi-
sphäre gilt.

OeogT. Bniu
•

•

Q» 10" i 20"
1

*

30" t/Ml40" 6"" 70»* 90^

Januar . . 408 832 250 161 80 22 1 —
Februar 437 '^<o 315 232 146 68 15 0

451 483
1

39

1

9M U
April . . 483 451 i 44Ö 414 361 288 203 113 31 24
Mai . 3% 442 465 464 438 388 315 212 195 203
Jani . . 373 430 467 481 469 432 367 280 313 ,324.
Juli . . . 884 4321465 471 452 406 840 222 250 259
August. . 418 446! 451 431 3^8 323 242 150 69 72
September. 444 438 -108 356 286 204 119 45 0
October 441 399 338 261 176 94 30 2 0
Novemher

.

41r) 348 2Hf) 178 9f) 32 2 0
Pecember .

:

3y7 |3l9j23i 142
j

64 U.|

Jahres-

Mittel
,416

i

40ö| 374 327 267 ,203 146 • 87 72 74

ADiuerkuDg: Wo in dar Bubrik eia Strieli ist, findet ab«rh«apt g»r
k«ln« Bettrsblnng tuktt.

Ein vinl übersichtlichf re^ RÜd der Lichtvertheilung auf

der Erde erhält man. wenn man diese Zahlen durch Curven

darstellt. In nmstt'hender Zeichnmiir veranschaalieht daa e.im

Curvensystem (Fig. 7U) die Liehivortheilung auf den einzelaea

Breitenkreisen im Laufe des Jahres, das andere (Fig. 71) die

Liehtvertheilung ia den einzelnen Monaten über die ndrdUobe
Hemiephäre. £!b wurden beim zweiten Carvensystem , um
das Bild nielit unnOthigerweise zu überladen, nur die Linien

vom Januar bis zum Juni eingezeichnet, indem die Linien

der folgenden Monate einen ganz älinliohen Verlauf nehmen.

Dem Laufe der Sonne 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 Lielitwirkung, für den Aequator im März
und September, für den 10. Breitengrad im April und August.

Am 20. Breitengrad sind die beiden Maxima schon in ein

einziges im Juni zusanimengeflossen; es verläuft aber die

Onrve von Mai bis Juli sehr flacli. Je weiter wir gegen
höhere Breiten fortschreiten, desto steiler werden die Curven«
zumal aber am 70. und 80. Breitengrad, sowie am Pol selbst»
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indem eine Zeit lang die Sonne gar nicht über den Horizont

herauf liommt.

Sobald aber die Sonne in diesen Gegenden über dem
Horizonte heraufgerückt ist, dann geht sie auch den ganzen
Tag nicht unter, sondern weilt während des ganzen arctisehea

Sommers über demselben. i

Betrachten wir aber den Verlauf der Liehtcnrven ölber

die verschiedenen Breitenkreise in den einzelnen Monaten] so

sieht man, dass das Maximum der täglichen Lichtwirk öng
vom Aequator, wo es vom September bis März geweilt hat,

wenn wir die südliche Hemisphäre ausser Acht lassen, all-

mählich gegen Norden rückt und im Juni seinen höehäten

Stand bei 30^ Breite erreicht, entsprechend der langen Tages-
dauer um diese Zeit in dieser Breite. Am Pole und den be-

nachbarten Breitenkreisen erkennt man einerseits am Fehlen
der Curve den Polaiwinter ohne Sonnenstrahlung, andererseits

an der Abnormität der Curven die 24stündigo Lichtwirkiing

der Sonne im Sommer.
t

Es ist aber wohl zu beachten, dass diese Zahlen für die

direote Sonnenstrahlung bei ganz heiterem Himmel gelt-en.

In Wirklichkeit wird ein Theil der Strahlung, welcher der

Erdoberfläche durch die Absorption in der Atmosphäre eint-

zogen wird, derselben wieder durch das zerstreute Lieht er-

setzt. Feine in der Atmosphäre schwebende Theilchen, ivie

kleinste Wassertropfen, Staub n. dgl. retleetiren und zerstreuen

das Licht und machen dadurch die Atmosphäre selbst zu eiher

Lichtquelle, die zumal in höheren Breiten von grösster Wichtig-
keit werden kann. t

Auch feine Wolken, besonders dann, wenn sie wie $e-
fleetoren günstig der Sonne gegenüberstehen, können die Lioht-

, Wirkung ganz erheblieh erhöhen. i

Nach Bunsen und Roscoe ist die chemische Wirkung des

zerstreuten Tageslichtes so gross wie die direete Strahlung

der Sonne bei einer Höhe von 19^. Es ist leider bei den
meteorologischen Beobachtungen noch nicht die Einrichtung

getroffen, die optische Helligkeit des HimmeU und der direcjten

Strahlung unter verschiedenen Breiten zu bestimmen, so d}is8

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 Roscoe.^) Aus ihren directen Messungen der

Siehe hlerübor Eder, Handbuch der Photographie, I. Band. Hiille,

1882, sowie Hann, Handbuch der Kliuiatologie. Stuttgart. 1883.

t

t
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oheiBiselien Inteiisitäl des zerstreuten Tages- uud des dire^teti

Sonnenlichtes wurden die Lichtintensitäten für versohiedene

Breitengrade mit grosser Annäherung an die Wirklichkeit

benefanet; Man erhielt für einen gansen Tag znr Zeit d«
lY&UiogeneqninootininB folgende RelativiaUen der geBammtm
ohemisoheai Strablnng des Himmels ond der Sonne: i

Ort

1
,

Breite i

{

Chemisohe IntensitSt

dU 8oMie{d.]BBaim«l« Total

Pol .... 0 20 20
Melvillc-Insel 75« 12 106 118
Reykiaviir 64« 60 150 210
Petersburp . 60" 89 164 253
Manohester . 53" 145 182 327
Heidelberg . 490 182 191 373
Neapel . . 410 266 2C6 472
Kairo . , . 30" 364 217 581
Bombay . . 19" 4:^S 223 661
Ceylon . . . 10" 4?:) 226 701
Borneo . . 0"

1

1

4ÖU 227 716

Vergleicht man diese Zahlen, welche dem Handbnohe
der Klimatologie von Hann, entnommen sind, so findet man
mit meiner Tabelle für den Monat Mära (Zeit des Frühlings«

aeqninoctiums) eine ganz gute Uebereinstimmung, so da^s uns
obige Tabelle thatsächlich ein Bild der direct von der Sonne
herrührenden chemischen Lichtvertbcilung auf der Erde gibt.

Es würde sicherlich aneh keine ^ro??o Schwierigkeit machen,
aus diesen Zahlen empirisch auch die Intensität des zerstreuten

Lichtes abzuleiten, um durch Vereinigung der beiden Zahlen
ein Toli&tändigos Bild der gesammten chemischen Lichtver-

theitang auf der Erdoberfläche au erhalten. Darauf noch elii^

zngehen, wfUfde Ober den Rahmen dieser Zeilen hinausgehen,

weshalb ich mir die Fortsetzung dieses Themas ftuf tia

anderesmai hinterlegen muss.

Nciier«ig€ii Im PosUiT-Terfahrfii*

Von C. Srna in Wien.

Anknüpfend an meine Mittheilungen im Jahrbuch d§r
Photographie 1887 will ich sur Vervollst&ndigung derselbML

,

einige interessante Neuerungen, welohe in ji'ingster Zeit ven

I
*

i
! - . ' A
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diversen hetvorragenden Fachmännern bekannt gegeben wurden,
Mer in Kurze recapitnliren.

Was das schon vielfach besprochene und beschriebene

Eastman-Papier
«nbelangt, so hat Herr Prof. Dr. H. W. Vogel eine tfetiio^e

jur Enielung eiaes brännlioiieD Tooea angego^n.

Man ]58t zu dieiem Zweelre:

L salpeterBaures üranoxyd 1 Theil,

Wasser 100 Theile und
^

IL rothes Blntlaagensalz 1 Theil,

Wasser 100 Theile,

mischt Lösung I und II zu gleichen Theilen zusammen, legt

die fertigen Bilder hinein and unterbricht bei £rhalt des ge*
wünschten Tones den Process.

Ein gutes Auswaschen der Bilder ist erforderlich; man
wäscht am besten so lan^e, bis das abtropfende Wasser eine

KisenohloridlSsnng hieht mehr blänt.

Da das rothe Blatlaugensalz durch eine längere Belichtong
mehr oder weniger in gelbes umgeführt wird, so ist es an-

gezeigt, vor der Verwendung desselben die Krystalle dureb
einiirc Zeit in kaltes Wasser zu legen, um durch Auflösen
des gelben Blutlaugencnlzo? dasselbe zu entfernen, das zurück-

gebliebene min gereinigte Salz mit Filtrirpapier abzutrocknen
und erst dann zum Gebrauch abzuwiegen.^)

Das fertig gemischte Tonbad muss vollkommen klar bleiben.

Kin Haupterforderniss zum Erzielen tadelloser Bilder ist

die Beinliehkeit der Finger.

^Jn ^em fprbesehriebenen.Bade können anoh Platinoopiea

getent werden, döcli. geht der Process in diesem Falle be-

deutend langsamer vor sich.
,

j

. Ein Weiteres sehr interessantes Verfahren ist die ' V
Umwwdlung von Eastaaa« in. Fi^iin-Brldor. ./>

L^on Vidal beschreibt im „Monitenr Is Photographie^

Aeses Verfahren wi^s folgt: • ' • V •

Nach ' eifdlgter Entwicldnng' de# EastnianbflOee wasch!
man in dem erforderlichen angesStierten Wasser. tuid bringt

die Oopien in ein Bad von \ >
r,

: i

' ' Plntinbichlorid lg.
deßtiilirtes Wasser 2000 com, . • . .

-

reine Salzsäure 25 ccm.

Pbotogr. Wochaablatt 1887, pag. 116.
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Zwauif bii dr^nig HUuiten genagen^ im dia Bild«r ctntlgftiid

Bit Plftttn in fonia. D» bei dem Tonflo in bängtem Bnd«. din
Copien nrüokgehen, to mnss man dieiniben etwns über* be-
ilehnngtwniie kräftiger entwickdln*

Sodann nird wie gewOJmlioh gewMohenf fizirt nnd wieder
gewaschen.

Behufs Gerbung der Gelatineeebiohte bringt nu^n die BUdei
weiter in eine 5 proc. Alauaiösung.

üm sieh genau von der Wirkung des Tonbades zu über-

zeugen, schneidet man einen Theil des Bildes ab und taucht

diesen in eine Spree. EnpfereliloridlOinog; ist des Bild ge-

nügend getont, d. b. wenn allei Silber dnreb Platin enetit

ist, so bleibt der abgeschnittene Theil in der Eupferchlorid-

lösung unverändert, verschwindet jedoch im anderen Falle

infolge Umwandlung des Silbers in Chlorsilber fast gänzlich.

£in derartiges Chlorsiiberbild lässt sich jedoch mittels

Oxalatentwickler wieder vollständig hervorrufen.

Durch das Tonen uut Fiatin erzielt man eine schöne
sehwarzblaue Färbung.

Herr £. Vogel jr. modificirt dieses Verfahren, indem, er

die Eaitmanbilder TOllstindig in Piatittbilder ftberfftbrt» we«
dueh der Ton denelben bedeutend winner nnd viel weieber
werden eoli.^)

Zn diesem Bebnfe werden die fertig fiiirtea nnd ge^
wasebenen Bilder (30 Minuten genügen) in ein Bad Ten

bUnrnplatineblorlkr 1 g,
destillirtes Wasser 1000 oem,
reine Salasftnre 10 eem

dnreh 15 bis 20 Bfinnton mit der Schichte nach unten gelegt,

•edann beransfcenemmen, körte Zeit gewasehen und dum u
eine 16 proc. Knpferebloridldsnng gebraebi Das neeb vor-
bandene Silber wird in diesem Bade in OhlorsIIber QberfÜhrt;
der frühere kaltschwarze Ton bräunlich, das Bild weieb; sollte

das Letztere im Kwpfcrchloridbade zu hell werden, so ruft

man dasselbe mit dem Fohon benutzten Oxalatentwickler am
Tageslicht wieder hervor, wäscht gut und tont von Neuem bis

das Bild selbst nach langem Liegenlassen ün Kupferehloiid
genügende ii^ralt behalt.

Um das eiitetendene Gblorsilber zn entfernen fixirt man
sodann dnreb eliea 6Minaten.

1) SlMtOffv. HttHMttaagM ISSS^ISS?,^ &
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Schliesslich badet man in mit Salzsäure angesäuerter

Alatmlösang und wäscht duroh eine viertel Btimde, wodurch
die Procednr beendet ist.

Das Tonbad kann öfters gebraucht Vierden und setzt man
nötbigenfalles etwas neues EaliumplatinchlorQr binzn.

Oelbf&rbttiii^ der Weissen auf £»stm»npapier

werden naeh Ino Yasant enÜBrni, indem man die mil dietem
Felller behafteten Copien nach dem Fiziren nnd Waseben in

eine Ldsnng Ton 1 g Oxalsäure auf löO Wasser bringt nod
so lange in denelben beläast, bis die dnrch den Oialatenfe»

Wickler herrorgemfene Gelbftrbnng der Weissen wsohwnn-
den ist

Platindrnck.

Bntwieklnng von Flatinotypien mit kalter Oxalat*
Idsnng.

Die Herren Dr. F. Mallmann und Gh. Scolik gaben
in der pbetographisohen Bondseban, Heft YII, pag. 167 dieses

Verfahren bekannt.

Da ich bei den betretenden Versuchen zugegen war, so

überraschten mieb die Erfolge, weiche in dieser Besiehimg
erzielt ^vurde^.

Die kalte Entwicklung vereinfacht die ganze Manipulation

wesentlich, denn da sonst nach Vorschrift die OxalatlOsung

eine Temperatur von 80—lOOGiad C. aufweisen mnsste, er»

spart man bei Anwendung kalter LOsnog nicht nur das um*
stfindliefae Eiwirmen, sondern aueb die hienu natblgen Vor-
riebtnngen.

Der Ton und die Brillanz der Bilder sind gerade so gut,

wenn nicht besser, als bei der warmen Entwicklung und hat

man bei kaltem Hervorrufen noch den grossen Vortheil, stark

übereopirte Bilder retten zu Isünnen. Bei dieser Art von Ent-

wicklung genügt nicht einfaches Durchziehen, sondern es mues
gleich der Entwicklung von Negativen die Copie so lange in

der Oxalatlösang bleiben» bis das Bild gehörig ersehienen nnd
die erforderliehe Kraft erhalten hat

Herr Baron Alfred Liebig, weleher mit dem kalten

Rnfer dieselben Resnltate erhielt, hat ausserdem gefunden,

dass der Coneentrationsgrad der Oxalatlösnng von grossem
Einfluss auf die Regulirang der Entwicklung ist. Es ist

demselben durch starke Verdünnung der Kalioialatlüsung

gelungen, Copien, welche sonst unfehlbar verloren gewesen,
zu retten.
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Weiter consfatirte genannter Herr, dass kalt« Entwiek-
Inng and Yerdünnnng der Oxalatl&'sang das eiofaehste Mitt^
sei, um mit altem verdorbenen PIntinpapier, ohr^e lieber*

oopieren, noch ausgezeichnete Bilder zu hekominen.

Bei einem in dieser Beziehung unternomnienr'n Versuche

wurde eine, auf sonst unbrauchbarem Platinpapier geiTi u iite

Copie in zwei Tlieile geschnitten und der eine Theil iiack

Vorschrift warm, der andere jedoch kalt in veidünnter Oxalat*

Idssng enhfiekdt.

Als Besttltat ergab der «ratere warm entwickelte Theil «ia
graues, monotones, der letitere jedoeh ein kraftiges Bild mit
brillanten Weissen.

'

üeber Prftparation von Platinpapier mit Arrow-rodt!
1- iir jene Amateure und Fachphotographen, welche sich das

Platinpapier selbst bereiten, durfte die von Herrn E.Togel'jr.
besohriebene Methode der Yerwendnng von Arrow -root anstatt

der gebr&Qohliehen Gelatine «nr Herstellnng Ton obigem Papier

TOn Int«re8se sein.

Nach Angabe des Autors übertreffen die auf Arrow -root-

Papier erzeugten Platinbilder, was wärmeren Ton und Intensität

anbelangt, bei weitem die auf Gelatine hergestellten und ist

die PräparatioQ der ersteren viel leichter und billiger, als die

der letzteVen. ^

Behufs Her&teiiuLig des erwähnten i'apieres befestigt man
den zn präparirenden Bogen Rohpapier (starkes maeefciiMii«

rathes Steinbaefapapier^), da anf giattran Pttpier das gleieh-*

m§8Sige Vertfaeilen der Sensibilisirangslösung' sohwierig ist)

mit Reissnägeln auf einem Reissbrett oder ebenem Tisch nnd
streicht die Arrow -root -Lösung mittels eines weichen Borsten-

pinsels gleichmässisr a'^f Die Arrow -root- Lösung wird nach'

dem Recepte von Herrn Hauptmann Pizzighe 1 H hergestellt,

jedoch ohne Znsatz von Alkohol, so zwar, dass man 10 e:

Arrow- root in einer Reibsohale mit etwas Wasser anreibt und

dann unter stetem Umrühren allmählich in 800 ocm siedendea

Waesef gieest. Kaoh einigen Wailnngen wird dia Ltoang vom
Fener genommen und dnroh Lelniwaiid ültrkt^ * • •

Sobald» naeh dem Anftragen vorbenaiinier Lösung; die

Feuchtigkeit vereehwunden ist, wird der* Bogen mitteis- KiaoH
mern zum Ttockuen aufgehängt.

Die Sensibilisirnng erf^^lirt sodauv .n«(eh- der von Herrn
Pizzighelli beschriebenen Weise. < .

- - .:j *
, : . .u ,.i

' f - . ' > . . ^
-

1) Zu besiehen von Gustav Wet&«r la BerUn, OiaotoBBtCMie ,183,

pro Qoadntmcur su dO ff«.
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BesUurirung von verdorbenem Platiupapier.

Unbrauchbar ge^^rdenes Plfttinpapiet wird naeli fi. B^rj
auf folgende Weiöe restanrirt:

I bis 1 g ckiqraaares Kali wird in 100 g desüliirteiA

Wasser gelöst; ferner '

II. Chloiateisenlösung, wie dieselbe zur Herstellung des
Platinpapieres gebraucht wird.

Zorn Gebranolie miseht man I and II zu gleichen IFbeilen,

trftgt die Ififlohnn^ wie b«m' Senaibflleiran des Platiapapiem
anf und trocknet schnell.

Selbst schon einmal ezponirtet Papier loU man auf dieie

Weise restauriren können.

Nach H. M Hastings errpieht man denselben Zweck,
wenn man bei Entwieklnns: Ton Copien auf schon verdorbenem
Platiüpapier, dem Entwickler eine Spur von unterehlorigsaorem

Kalk zusetzt; ea ist jedoch erforderlich, dass man die Bilder

übercopirt.

lieber JBigensebaften optischer GlUser*

Von Dr. Adolph Steinbeil in Mftneben.

Das gröaeie HinderaisB bei der Herstellung gnter optischer

Insimmente ist lange Zeit die Beschaffenheit der Ol&ser ge-

wesen und swar war es banptsäoblich die ungleiche Dicbtig-

beit (XJnbomogenität) verschiedener Stellen in derselben Linse,

wcdebe genaue Vereinigung der Strahlen unmöglich machte.^)

Der erste, rlem gelang, diesen Fehler der Linson zu
beseititren, war F ra u ii liofer, der die Ursache der Ki s^'lieiiiung

in ungenügender Mischung des Glases erkannte und durch
neue Productionsmethoden beim Schmelzen des optischen Glases

zu yerhüten verstand; es werden seit Franühoier nur Linsen

ans bomogenem Glase znr Herstellung guter ObJe<^Te ?er-

wendet, d. b. ans solobem Glase , das frei von ,Wellen^ (wie

diese Stellen ungleicher Dicbtigkeit schon von iVannbofer ge«

nannt worden) ist.

Auf diesen gefährlichsten Fehler lassen sich Objective

leicht von Jedem, der mit denselben arbeitet, nntersuchen und

^) Die gleiche Er?rlu'inuii ? wie man sie bei unhomogenem Glase hat,

kajw man &uoh in Fiiisaitfkeiteu beobachten, z. B. in Zuokerwasier,
weichet vum untrOhrt , wihreod eich der Zueker In Auflösung beflndet,

wobei Streifen von anderer Brechbatkeit entsti^hHii die erst verschwinden,
wenn der Zaokev TolUtändig gelOat und die J:iü8sigkeit griindUcb ge-
mlNM let
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es ist dazu nnr nothwendig, das Objecti? nach einem in
grösserer Entfernung (etwa das sechs- oder mehrfaclie der
firamnrsito detfelben) aaih[efltellte{i Lichte zu richten, und mit
d«m Auge, dM in dMi Breniipiinkt dm Objeotiyes gebracht
wird^ dMMlb« s« iMobMhieii, wobei die gtnie Llnee gleieik-

aMie erleuchtet erscheint. Haft die Linse Wellen, lo ift an
diesen Stalien die Liöhtintensit&t eine andere, ak an den
übrigen und min Bieht Streifen die sehr verschiedener Art
sein können. Sind dieselben nur vereinzelt und fadenförmig,
80 dass sie nur einen kleinen Theil der Linse einnehmen, so
sind sie ziemlieh unschädlich, je breiter sie sind und in je

firöaserer Zahl sie auftreten, um so schädlicher ist ihre Wirkung
auf das Bild, welches vom Objectiv entworfen wird. Objective

mit WeUoi sind stets als solche geringem Qnalit&t zu be-

leiohnen.

Ein zweiter Fehler, der jedoch nicht so nachtheiUg wirkt
wie das Vorhandensein von Wellen, ist das Vorkommen von
Spannungen im Glase in Polire nnriehtiger Kühlung desselben.
Die iinregelmässige Ablenkung, welche die Strahlen in Folge
von Spannungen in der Linse erleiden, ist eine sehr viel

geringere, als die durch Wellen verursachte und es ist des-

halb dieser Fehler hauptsächlich gefahrlich bei grösseren

Fernrohrobjectlven, bei welchen starke YergrOsserung an«

gewendet wird.

Die üutersnchnng des Glases anf diesea Fehler ist eine

schwierigere und braucht besondere Einrichtungen, so dass

dieselbe in den optischen Werkstätten, welche die betreffenden

Linsen bearbeiten, oder in den Glasfabriken selbst Torgenommen
werden muss.

Um richtige Objective constnüren zu können, sind ver-

schiedene ülassorten noth^vondig, bei welchen die Brechung
in anderem Yerhältniö^e ändert als die Zerstreuung. Dies

bedingt uothwendig verschiedene Glassätze (d. h. Materialien,

ans denen ein Glas hergestellt wird). Ein grosser Theil dieser

Glassätze liefert Glasflttsse, welche nicht Inftbeet&ndig (hygro*

soopisch) Find und dies sind gerade solche, die leichtflCissiger

sind nnd deshalb leichter homogen gema<iht werden können.

Dieser Fohler nncgert sieh dadurch, dass die polirtcn

Fiäehf^n der Linsen aus solchen Gläsern sich leicht beschlagen

und der Beschlag nicht von selbst verdunstet. Wenn er längere

Zeit auf den Flächen bleibt, erhält er einen salzigen Geschmack.
Glaber, die diese Eigenschaft besitzen, müssen viel öfter als

andere geputzt werden und es leidet mit der Zeit die Fläche
damnter, welche angegriffen wird nnd Flecken oder nndarch*
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•ichtige Punkte bekommt frerwitlert). — Alle solche Glassätzt

mössen bei der Herstellung von optischen Li nsensynteraen am-
gÄBchlossen werden, wenn letztere dauerhaft sein sollen.

Eine weitere Anforderung, die in vielen Fällen gestellt

werden muss, ohne welche aber doch Linsen von guter Wirkung
ftngeferiigt werden können, ist die Farblosigkeit der Gläser.

Diese Bedingung ist wichtig, wo ei Mi dmm handelt , ton
dem Lieht, das ein Objeotir MiR, mdgliehst Wel vm Bilde in
Tereinigen, was haaptsäohlich bei photographi sehen Ot^eoliTeii

mit möglichst kurzer ISxpositionszeit der Fall ist

Unter den vielen versehiedenen Glassorten ist fl^r Objective

guter Constniotion strenge Auswahl zu treffen, um solche Gläser

zu comtnniren, mit welchen bei Anwendung von möglichst

wenig getrennt stehenden Linsen, gute Bilder erzielt werden
können. Sowohl in Beziehung auf Brechung als in Bezug
auf Ausdehnung der einzelnen Theile des Sjpeetrums können
die Glassorten differiren. Diese Elemente sind von grosser

Bedeutung fftr Herstellung der Oonstmetionen und Kennen
besser ais früher verwerthet werden, seit die in Jena errielitete

Fabrik für optische Gläser (Glastechnisohes Laboratorium
Schott & Gen.) besteht, welche im Stande ist, innerhalb

gegebener Grenzen Ghissorten herzuBtollen , welche vorge-

pehriebene Brechung und Zerstreuung besitzen. Die Gren/.en

gind bestimmt theils dadurch, dass die Glassorten bei höheren
Anforderungen uiidauerhaft wurden, theils dadurch, dass sie

2U schwer blasenfrei zu bekommen sind. Die günstigsten Glas-

si^n liegen leider gerade in der Grense des Emiolibaren.
Hierdnreh tritt hftafig der Fall ein, dass der rechnende Optiker
gezwungen ist, zwisehen zwei Glassorten zu wählen, Yon denen
die eine ungünstige Form der Objective bedingt, die andere
sehr schwer ganz steinchen- oäer blasenfrei herzustellen ist.

Wohl ist es wünsche nsw erth aber für gute Leistuno:
nicht nothwendig Objective frei von Steinchen oder Luft-
blasen im Glase zu hekonimen, wenn nur die früher ansre-

fühiteu wesentlichen Bedingungen erfüllt sind. Blasen und
Steinehen wirken n&mlieh nur dadurch störend, dass ein Licht*

yerlust eintritt, als ob die Fl&ehe des Objectives nm so viel

kleiner wirkt als die Snmme der vorhandenen BIftsohen und
8teinehen ausmacht, während die Vereinigaug der Strahlen
vollständig genau bleibt. Von welch geringem Einfluss das
Vorhandensein einiger Bläschen in der Linse ist, können am
Besten die folgenden Zahlen veranschanlichon

:

Hat z. B. ein OHjectiv einen Linscndurchmesser von f>Omm
(ca. 26 Linien), so beträgt seine Fläche 2827 ^mm. Macht
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man denselben jedoch ringsherum nur um ^/jo mm grösser,

60 dass der Durchmesser 60,2 mm wird, so ist die Fläche

schon 2S46 411111], so dass ein Olvjectiv von 60,2 mm OeiOfnung,

welches Blasen besitzt, die 19 qmm der Fläche bedecken (ein

Fall der aieber Diemals Torkcmint), eben so viel Lieht durch»
lässt, wie ein ObjeetiT Ton 60 mm Oeffnnng» welches keine
Blaeen hat.

£s ist also sicher im Interesse der Abnehmer, ein Objectiv,

das alle wesentlichen Bedingungen mögliehst gut erfüllt, jedoch

einisre kleinen Bläschen (Schuuhr iisfehler) besitzt, nicht 7.u

beanstanden und dadurch der Leistung des Objectives den
Yonug vor dem äusserlichen Ansehen desselben zu geben.

Uelier ProJeeticnsmikrMkope mit elektrisd^m Lichte»

Von Hofrath Dr. Theodor Stein in Frankfurt a. M.

Auf der im September 1886 stattgefundenen 59. Ver-
sanimluns' deutscher Naturforscher und Äerzte in Berlin hat
in einer der olientlichen Sitzungen der Professor des physio-

logischen Lehrstuhls au der Universität Wien , Herr Dr.

S. Stricker, den versammelten Facbgenosseu eine Vorstellung

mittels des von 8. Plössl & Co. in Wien Dir Yorlesungszwecke
Gonstniirten elektrischen Prcjectionsmikroskops gegeben und
durch die Klarheit und Schärfe der in kolossaler VergrOssernng
an die Wand des Auditoriums geworfenen Bilder seiner mikro«
skopischen Präparate hohes Interesse bei allen Anwesenden
erregt. Die Nachricht von diesem merkwürdigen, angeblich

noch nie d?^!?ewesenen Instrumente ging nicht nur durch die

gesammte elektrotechnische, sondern auch durch die Tages-

presse des In- und Auslandes. Man glaubte hier eine in allen

ihren Einzelnheiteu vollkommen neue Erfindung und An-
wendung des elektrischen Lichtes anf dem Gebiete der nator*

wissensimaftlichen Forschung vor sich zu haben. Die Aus*
führung des in Kode stehenden Instrumentes durch die berühmte
Wiener Firma darf eine ganz ausgeaeichnete genannt werden;
es soll jedoch auch den Vorgängern anf einschlägigem Ge-

biete und deren früheren Leistungen Erwähnung geschehen.

Zweck di^^ser MittheiluriL'-en ist demnach, das, was in der

nukrobkopibciien Projo« tiuiiskunst dem Keferenten, welcher sich

selbst mannigfach ma diesem Zweige des naturwissenschaft-

lichen Unterrichts befasst hat im Laufe der letzten Dezennien
an Apparaten und Methoden bekannt geworden ist» mitssutheilen*
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Da88 man bei schwacher Vergrösserung Abbilduagen von
anatomischen Präparaten objectiv mittels Projectionsapparaten,

2. 6. dem Petroleum -Skioptikon, oder mit fiilfe 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 Kondeusationslinsen c (Fig. 72) ein kleines mit

einer Hülse versehenes Vergrösseruugsobjectiv o gebracht wird,

Mnter 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 Beleuchtungsspiegel (Fig. 73) an
dem Projectionsapparat befestigt werden. Rechts wird ein

Mikroskop an Stelle des gewöhnlichen Objectivs aufgesetzt.

Hinter den Objeetivlinsen befindet sieh ein mit Klemmschrauben
versehener Objecttisch. Die enorme Hitze, welche bei der-

artigen Apparaten auf die Objecte 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 Objeetivsysteme bei Pro-

jectionsmikroskopen hat Dr. Hugo Schröder (früher in Ham-
burg, 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 ans Wien
in Berlin vorgeführte grosse Projectionsmikroskop, über das

Fig. 73.

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 construirt, wie der in No. 9, Seite 137, 1884 der

l) Vgl. die optischo Projectiouskunst von Th. Stein 1887 (W. Knapp,
Halle a. S.\ Seite !)3, in welche iii Werke dea Verraasera obiger Notizen
dieaea Tiieina ausnihrlicher beliandeit iat.
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„Elektrotechnischen Rundschau" abgebildete elektrische Hand-
regulator voü Sautter- Lemoriüier, welcher für die Pro-
jections- Beleuchtung feindlicher Kriegsschiffe bekanntlich schon
seit mehreren Jahren eine grosse Bolle spielt. Der Begulator
(Fig. 74 X) besteht ebenfalls aus einer Spindel, auf welohe ein

doppeltes Schranbengewinde m und eingeschiiitteii ist Die
oben rechtslänfige und unten liukslftofige Schiaabe verhalten

sieh in bezug auf ihre Foiibewegung wie 2 : 1 gemäss dem
ungleichmäesigen Abbrennen der beiden Kohlenstifte und werdea
bei A regulirt Die Klemmen KK' (Fig. 74) tragen die Kohlen-
Stäbe, die Schraubet dient zum Heben und Senken der Lampe,
während die Schraube C zum Verschieben derselben nach, reeh-ts -

und links, die Schraube D zum Fortbewegen des Handresjulators

iiacii vorn oder rückwäits beslimmt ist. Der Kasten A ist aus

Eiehenholz gefertigt, 45 em hrelt, 74 em lang und 90 cm hoch.

Die Seiten sind mit grossen ThÜren and rnnden, mit rothea

Scheiben ansgefilllteu SehSffnnngen versehen. Infolge der
Grösse des Kastens werden dessen Wände nor wenig erhitzt.

Zudem sind oben und unten Oeffnungen angebracht, damit
Luftzirenlation stattfinden und die heissc Luft nach oben ent-

weichen kann. Die Camera jV^ ist auf einen mit einer Klappe
versehenen Eolltisch V V fest aufgeschraubt. Die an dem
Kasten N vorne angebrachte Schraube E dient zur Verschiebung
einer hinter der Beleuchtungslinse belinduchen Blendung. Die

Blendungen von verschiedener Grösse sind in die OrehsebeibeD
oingeschnitten. Die Präparate werden durch die Seheibe W
mittels des federnden Halters M festgehalten und ist auch bei

W eine Vorrichtung angebracht, um lebende Präparate unter

dem Einflüsse eines schwachen elektrischen Stromes beobachten
zu können. Bei 6' befindet sieh eine Flügelschraube, mittels

deren die Lampe in beliebiger Neigunj^ fixirt wird. Zwischen
den Beleuchtungslinsen (Condensatoren) rs und dem Mikro-

skope M ist ein konischer Behälter R angebracht, der immer
mit Wasser gefüllt ist, um ausstiuiilende Wärme zu absorbiren

nnd demgemäsB die Präparate vor Zerstörung zu wahren. Bei
TT wird dieses hermetisch schliessende und sehr exact ge*

arbeitete Wassergefäss geftLllt, bei dem Hahne T" kann das

Wasser abgelassen werden. Auch ist es mittels dieser Vor-
richtung möglich, bei übermässig grosser Wärmeentwicklung^
einen perpetuirliehen Wasserstrahl mittels anzuschraubender
Gum misch liiuclie durch das vollkouinieu geflillte Gefass R
gehen zu lassen, um solches fortwährend auf gleicher Tempe-
ratur zu erhalten. Die Länge der Wassersäule Ii betiiigt

oa. 30 cm, die vordere und hintere Wand des Wasserresevoira

sind ans planparallelen Spiegelgläsern hergestellt.

25*
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Miloroskop selbst entspri^t in seinem Bftat ToUstiii«

4ig dem in Fig. 73 abgebüdeten lüstniiDeate. Es gleieht einsm
orsOgUcben aohromatiseliexi lonsen versehenen Sonnen-

mikrofikop. A stellt den Tnhm znm Anschrauben der Objeotive

dar, B ist der Trieb zum groben Einstellen, C die Mikrometer-

schraube, D ist eine vor dem Objecte je nach Bedarf anzu-

bringende Blende. Bei den Experimenten, welche mit dem
Plössl'schen Bild - Mikroskope zu Wien angestellt worden sind,

liat sich heransgestellt, dass bei Benutzung der K&hl?orrich-

tung 68 QberflOsslg ist, dem Wasser noch Alaan zuzusetsBen.

Die Lampe wird in des Kasten N sohief gestellt, weil

der das meiste Licht gebende Krater an der oberen Kohle
sich befindet und durch die Schiefstellung des Apparates sein

Lieht seitlich rih^ipht, während bei gerader Stelinnjr das

Licht 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 Yerschiedenaitige Hm-
nnd Herbewegung des Lichtpunktes wird der auf das Object

fallende Lichtlcegel in einer dem Brennpunkte näheren oder
entfernteren Stelle dnroh das Präparat abgeschnitten. Je
grösser die Präparate sind, desto kürzer wird der Lichtkegel,

desto grösser die Fläche des Kegelsohnitts und desto geringer

darf die Intensität der Beleuchtung sein; je kleiner aher die

Präparate sind, je stärker infolgedessen die Vergiösserung sein

uiuss, um so länger wird der Lichtstrahl werden müssen und
um so kleiner, aber auch heller die Abschnittsstelle des Licht-

conus, welcher das Piapaiat zu beleuchten bat. Die betr,

yorriohtangen machen es möglich, selbst mit den stärksten

Imm^rsionssystemen hinreichend lichtstarke Bilder auf der
weissen Wand des Anditoriiuns an erzeugen. Die Wand besteht

im Wiener Institut unter Vermeidung von Leinwand oder Papier
aus fein präparirtem Gyps, der in einen starken eisernen Ring ge-

gossen und auf seiner ganzen Fläche auf das Feinste geglättet ist.

Die Ermittelung der VergrösFonmu p'm^^ Ohjpft?; durch
ein bestimmtes Objectiv wird in der Weise vorgriiDiu ih.mi. dass

man ein Glas -Mikrometer als Object in das Miki osko|j bringt,

die auf der weissen Wand vergrössert erscheinenden Theil-

etnche abmisst nnd in das Mass den Purcbmesser der Mikro-
metertbeilnng diyidirt. Mit dem geseiiilderten Instrumente
können Vergr^tssernngen von 370 bis 8000 linear bei einer

Schirmdistans ven 435 cm erzielt werden. Um die feinsten

Details auch von der Ferne zu erkennen, ist es empfehlens-

werth, sich guter Operngläser bei den einschlägigen Vorstel-

lungen zu bedienen. Ein rothes Blutkörperchen des Menschen
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orMheint z. B. als eine Scheibe von 6 cm Durchmener; ftrb*

loM Blutkörperchen haben bei gleicher Vergrössernng (tm*
mersioDBÜnse No. 10 yon Seibert) einen Durchmesser von
12 bis 18 om und kaon man die lebhaften amöboiden Be-

wegungen eines solchen Gebildes sehr dentiieh Ton allen

Stellen des Anditorinms ans wahrnehmen.
Sollen Körporohen in Flfissigkeiten, kleine zu physiologi-

echen Experimenten benutzte Thiere oder lebende Embryonen
mittels des geschilderten Instrumentariums untersucht oder ge-

zeigt werden, so wird an Stelle des horizontalen MikroskopsM
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(Fig. 74) die Prismenvorriohtang PP' (Fig. 75) angeseliraabi

Jj sind dio Belenehtiingslinsen, M das mehrerwähnte Wasser-
gefäss, F das untere Prisma oder an dessen Stelle ein gut

geschliffener Planspiegel, darüber der Objecttisch T, dann folgt

das Objectivsystem 0. und schliesslich P' das obere Prisma.

Die Lichtstrahlen werden von dem unteren Prisma total reflectirt,

darch das Präparat, das hier durch einen Pfeil bezeichnet ist,

hindurehgeleitet, dM Bild des Prftparatos dtueh die Linse ver-

grdssert und mittels des oberen Prisma P' auf die weisse

Wand des Auditoriums nach T* geworfen.

In Fig. 76 ist eine weitere Vorrichtnng abgebildet, welche
für die Projection grosser Präparate z. B. von Hirnschnitten

oder Durchschnitten von ganzen Organen, sowie von durch-
sichtigen Abbildungen sich eignet. An dio Beleu^htungslinse L
wird das Wassergefiiss R angefügt, vor dem sich das zu ver-

grössernde Bild, hier ein Pfeil, befindet Vor das Bild setzt

man das Objectiv, am besten ein photographisches Porträt-

objeotiv, das mtttdlt des Blasebalges B
dem Objecto P gen&hert werden Itann.

Die feinste Einstellung des Objectivs 0
gesohieht mittels der Schraube T.

Abgesehen von dem Bekanntwerden
des geschilderten vortrefflichen Instru-

mentes der Firma Plössl & Comp, in

Wien hatte der Vortrag des Professor

Stricker den Vortheil, dass die Fach-
genossen auf den hohen Werth der

optischen Projeotlonsknnst znm Zwecke
des naturwissenschaftlichen Unterrichts

mit Erfolg hingewiesen worden sind.

Es ist aber nicht einem jeden In-

stitute, besonders nicht den mit verhält-

nissmässig geringen Mitteln für den ein-

schlägigen Unterricht dotirten Bealschulen vergönnt, sich kost-

spieli.jze Instrumentarien, wie dasjenige, welches Prof. Stricker

in Berlin vorzei gte, anzuschall'en. Diese Institute besitzen zumeist

das in den jüngsten Jahren zn allgemeiner Yerbreitnng ge-

kommene amerikanische Skioptikon mitPetrolenm-Belenchtnng.
Solche Apparate sind yollkommen hinreichend für die Projection

natorwissenschaftlicher Photogramme, jedoch für mikroskopische
Präparate ist die Lichtstärke eine bei weitem zu schwache;
für diesen Zweck kann nur Drummond'sches Ealklicht oder
elektrisches Licht ausreichen.

Zur Ei-zeugung von Projectionsbildern mittels elektrischen

Lichtes kann übrigens, da dasselbe, wenn richtig gebandhabt,
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ftOMVioher ist, ein jeder kuhische oder rechteekige Holskuten,
oder eine ganz gewöhnliche hohe Blpohlaterne, Fig. 77, ver-

wendet werden. Ein selbst regiiiirender oder mit Hnndregulator
versehener Ständer für das elektrische Licht wird in den Innen-
raum der Laterne so gestellt, dass das Licht der beiden Kohlen-
•pitzen auch hier gerade im Centrum der hinter dem Objective

»nzabrlngenden Kondensatoren sich befinde. Für alle Fälle

l'fg. 7».

masB die eine Seite der Laterne leicht zugänglich, bei dem
Gebrftnche aber mit einem lichtdiohten schwanen Tnehe er*
h&ngt sein, um Unregelmässigkeiten im Abbrennen der Stifte

dnrch Nachhelfen mit der Hand ordnen zu können.

£ine für die in Bede stehenden Zwecke in hohem Masse
geeignete Projectionslampe ist das bisher unübertroffene
Pinakoskop von R. Ganz in Zürich, welcher Apparat, mit

seinem Liehtabhaltiingskasten und Petroleum licht versehen,

auch den besten mir bekannten Vergröss e rungapparat
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fftr Photographen darstallt Für dieses luBtrament, welehes
allen Anforderungen Genüge leistet, habe ieli mir eine grosse

200 kerzige Glühlichtlampe anfertigen lassen, welche in ein-

fachster Weise nach Herausziehen der Petroleumlampe an
deren Stelle eingeschoben wird und mittels 40 Grove-Elementen
ein ganz vorzügliches regelmässiges Lieht für Projectionsbilder

abgiebt, so dass letztere von einem sehr grossen Auditorium
in vortrefflicher Klarheit gesehen werden können. Dass eine

derartige Lampe ganz besonders da am Platze ist, wo über*
hanpt elektrische Glfihlioht-Belenebtnng Torhanden, ist klar.

Dieselbe hat eine Spannung von 100 Volts und da die meisten

Flg. 7d.

GlOhliehtlampcn für gewöhnliche Beleuchtungen, z. B. die

Edisonlampe, eine gleiche Spannung, um zu voller Liehtkraft

zu kommen, benöthigeri, so kann meine Projections - Glühlampe
in den bei Beleuchtungsinstallationen, wie solche neuerdings

in mehreren wissenschaftlichen InsÜtaten vorhanden sind,

flbliehen Stromkreis leieht eingesehaltet werden.
Auf diese Weise wird mit dem Yoranschreiten der elektri-

sehen Beleuchtung im allgemeinen anoh das elektrisohe Lieht

zu ünterrichtszweoken immer mehr nnd mehr herangezogen
werden können um zur endgültigen Feststellung der Natur-
wahrheiten das eeinige beizutragen.
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PhotograpWseUe Gclieim- Camera.

Von Budolt Stirn in Berlin.

Fabrik und Specialgeschäft fiir Amateur -Photographie.

Von besonderer Tragweite dürfte f^r viele Bemfezweeko
eine der jüngsten Erfindungen auf dem Gebiete der Photo-
graphie, die G. P. 8tirn*8 patentirte photographiscbe Geheim-
Camera, werden, welche ohne PlattenWechsel sechs Moment-
phofog:raphien hintorr^lnander aufzunehmen ermöglicht. Der
Apparat kann unbemerkt von den Umstehenden getragen
werden und die lichtem pfindliche Platte wird durch Ziehen an
einer Schnur im gegebenen Augenblick momentan entblösst,

worauf durch Drehen der Platte an einem Knopf diese für

eine zweite Aufnahme eingestellt wird.

Die innere Einrichtung des Apparates geht ans den Ab-
bildungen, Fig. 80—83. deutlich hervor: Derselbe bildet in ge-
schlossenem Zustande (Fig. 80) eine Seheibe yon ea. 160 mm
Durchmesser und ca. 20 mm Dicke.

Bei a und b (Fig. 81) ist eine F^r-hnur befestigt, welche der
Photograph nm den Hals hängt, so dass er den Apparat bequem
unter dem Pocke tragen kann; unten tritt bei c eine Oese durch
den Rand, an weleher gleichfalls eine Schnur befestigt ist,

bei deren Anziehen eine Scheibe m (Fig. 82) im Innern des

Gelülnses bewegt und dadurch eine Stelle der lichtempfind-

lichen Platte einen Moment beleuchtet wird. WiUirend die
Hinterseite des Gehäuses ganz glatt ist, trägt die Vorderseite

desselben (Fig. 81) in der Mitte einen Knopf und mit dieeem
drehbar einen Zeiger z. Letzterer zeigt auf einem Zahlenkreise

an, die wievielte Stelle der photographischen Platte vor dem
Objectiv des Apparates befindlich ist. Senkrecht iiber dem
Drehknopf p erhebt sich ein trichterförmiger aufgeschraubter

Metallstutzen, welcher in seinem oberen Theile bei o die Linsen
zur Verkleinerung, resp. Vergrösserung des aufzunehmenden
Bildes enthält. Dieser obere Theil ist wie ein Knopf gefonnt,

so dass man den Apparat, unter die Weste oder den Book
geknöpft, verdeckt tragen kann, wobei man nur das Objectiy

durch ein Knopfloch hervorsehen lässt, was wegen der Form
des ersteren durchaus nicht auffällig ist. Hinter dem Gehäuse-
deokol befinden sich zwei Scheiben m und m, von denen die

erstere beweglich, die zweite aber fest ist. Die feste Scheibe

hat oben genau hinter dem Linsentrichter o einen krei»runden

Ausschnitt h, welcher die Grösse der Bilder bestimmt, weil

dicht hinter derselben die lichtempfindliche Platte eingelegt

wird. Die Scheibe m dient dazu, die Bestrahlung der photo-
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gr&piliflohen Platte durch die Oeffnting h innerhalb sehr kurzer

Zeitzu gestatten und ist deshalb mit drei Ausschnitten g^, g^, g^
(Flg. 82) versehen. Ausserdem ist auf m eine Kapsel die

eine Feder enthält, aufgeschraubt und nahe dem Rande sind

in gleichen Entfernungen Anschläge { befestigt, von denen

Bloh immer einer gegen die Feder, mit dem Haken f legt.

Fig. 82. Fig. 83.

Die Feder in der Kapsel h wird doreh Drehen des Knopfes i»^

der anf dem Zapfen % sitzt, Ton aussen aufgezogen. Wird
alsdann bei c gezogen, so giebt der Haken f einen der An*
sohl&ge l frei nnd die Scheibe macht eine Örittelomdrehang,

weil sie schon durch den nachfolgenden Anschlag l von dera

Haken r wieder festgehalten wird. Bei dieser Drehung wird
jedesmal einer der Ausschnitte g an der Oefihung h vorüberr
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fsfUurt, M dMs diim km« Zeit frei wird, wihrend sie soofll

durch die Scheibe m yerdeekt isi In der festen Scheid ewf»id n
<Fig. 83) mHzt, oentrisch zum guisen Gehäuse, eine Scheibe 8,

welche einestheils dazu bestimmt i^t, die eingelegte licht-

empfindliche Platte durch Reibung: untzuuehmen nnd andern-
theiis am Rande verzahnt, als Sperrrad für die Feder in der
Kapsel k und als Stellscheibe für die photographisehe Platte

dient, d ist die Sperrklinke, welche durch die Feder e gegen
die Sperrscheibe 8 gedrückt wird.

Dieser einfache Meohanismns fnnetionirt in gewisser Be-
liehnng selbstth&tig nnd man hat nnr nöthig, die lieht-

empfindliche Platte nach Oeifnen des hinteren Deckels in das
Gehäuse einzulegen, dasselbe hierauf wieder zu eohUessen
und den Apparat in der anfreirebenen Weise umzuhängen, um
stets zum Photographiren bereit zu sein T\m der Aufnahme
einer beliebi;;en Person oder irgend we!> In n Gegenstandes ge-

nügt dann ein Ziehen an der unteren Schimr und darauf das
Verstellen des Zeigers um eine Nummer weiter, worauf sofort

eine zweite Aufnahme erfolgen kann.

Die G. P. Stirn*8 photographische Geheim-Oamera» welche
nur allein durch Bndolf Stirn, Berlin S., Fabrik und
Specialgeschäft für Ämatenr-Photographie fabricirt wird, eignet

sich nicht allein zur Aufnahme feststehender, sondern auch
besonders bovvT';^*rvr nhjecto und kfinn bei einiger üebnng selbst

von Laien mit Erfolg gehnndhabt werden. Maler, Künstler,

Gelehrte, Offiziere, Beamte u. s. w., besonders aber auch Archi-

tecten und Ingenieure finden mit dem ingeniösen Apparate

für viele Falle ein willkommenes Hilfsmittel, i^ur Aufnahme
on Personen, Terrains, Landschaften und Gegenständen jeder

Art. Die Negative haben eine solche Schärfe, dass yon den-
selben 15fache Vergrössernngen erzielt werden können, ein

speciell hierzu passender Vergrösserungs-Apparat ist ebenfalls

durch Rudolf Stirn, Berlin, zu beziehen. Dabei ist der Preis

von Stirn's Geheim-Camera 30 Mk. für den completen Apparat
inel. () T locken platten zu ü6 Aufnahmen als ein sehr massiger

zu bezeichnen.

Lack für Collodioii- Negative.

Von Dr. J. Szekely in Wien.

Wenn auch seit Vervollkommnung der Gelatine- Emulsions-
Platten die Photographie auf nassem Collodion immer grössere

Einschränkung findet, wird nichtdestoweniger zu gewissen

Arbeiten dies letztere Verfahren seinen altbewährten fiang be-
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haupten, so dass man trotz der immensen Fortschritte ia der

Fabrikation voa Gelatme-Emulsious- Platten noch immer so-

wohl in Poitr&t-Ateliers bei Anfertigung von Yergrösserongen

in Ck>mbinatlon mit dem Pigmfnidraelr, wie snoh bei Repvo-
doetionen znm Zwecke der Vervielföltigiiog durch irgend ein

graphlsclies Verfahren, hauptsächlich Lichtdruck, Photozinko-

graphie und Photolithograpnie, die Hersteliang der Negative
oder Diapositive auf nnssera Collodion he^orzugt.

Zum Schutze solcher Collodiou- Platten einen verlässlicheii

Negativ- Lack zu besit/^en, welcher das zarte Collodionbild vor

allen Zufälligkeiten mösrlichst sehützt. sieh im Verlaufe von
Jahren weder in der i'aibe noch in der Festigkeit verändert,

wird gewiss ein berobigendes Gefftbl für jeden Photographen
sein, indem dndareh seinen Erzeugnissen die hdohste erreioli-

bare Dauer gewährleistet wird.

Es konnte mir vielieicht eingewendet werden, dass die

Substanzen, welche ich zur Lackbereitung verwende, alle zu
diepom Zwpcke vielfach verwendet und angepriesen wurden.
Barauf ei l ;i übe ich mir zu bemerken, dass die Güte des Lfickes

hauptsächliclj in den Verhältnissen liegt, wie selbe in der

Mischung vorkommen. Ich würde auch mit dieser Vorschrift

mcht hervortreten und die Anzahl der Kecepte noeii vermehren,

w«nn ioh nieht von Collegen, welchen idh in meinem Ateli«r

«inxslne Probeanfnahmen damit laekirte, sdion beim Betonehtren
der Negative anf die besonderen Eigenschaften des Lackes
anfmerksam geworden w&ren nnd diese mich um die Vorschrift zu
demselben ersucht hätten, nm ihn in ihren Ateliers einzuführen.

leh verwendete früher seit Jahren einen Lack ans

Benzoeharz 600 g,
Sandarak 150 g,

welche Harze nach der Zerkleinerung sich dureii öfteres

Sehflttaln in zwei Liter Alkohol im Yerlanfe eines Tages Toll-

kommen Idsen.

Man thut gut, den Lack von der nioht nnbeträchtlichen

Menge von Hindentheilen noch denselben Tag abznfiltriren,
*

damit das Pigment der Rinde möglichst wenig vom Alkohol
ausgesogen wird , wäscht die Binde im Filter mit Alkohol
nach nnd ergänzt das Filtrat auf 2800 g.

Dieser Lack gibt einen guten glänzenden üeberzug,
welcher neben seiner guten Eigenschaft, die Bleistiftretouche

leicht anzunehmen, den Nachtheil hat, dass er nach Jahren
sprOde wird nnd bei sp&teren Nachbesserungen in der Betoneho
leioht die Schichte abspringt.
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Es wüide in eiüem der fiuheren Jahigänge der Phot.

Oorresp. ein besonders daaemd sehmiegeam bUlbender Neg&tir-

Liek aoreh Heirn Ungar pnblioirt. welchen ieh damaU ver-

•ndit habe, doeh blieb die Schichte Tkge hindurch weieh nnd
«rschwerte ungemein die Bearbeitung mit Bleistift.

Dieser Lack besteht aus

200 g h!a<;?irf^lbem Schellack,

200 „ Sandarak,

200 „ venetianischem Terpentin,

2 1 Alkohol.

Man lägst mehreru Tage in der Sonne oder an einem

«irnen Orte die Flaaehe bei h&nfigem Sohfttteln stehen, flltriit

nach den Absetsen znent das Efare, dann den trüben Sati

durch ein Falten -Filter und ergänzt das Filtrat anf 2800 g.

Diese beiden Lacke zu gleichen Theilen gemischt und irenn

ndthig mit 90 proo. Alkohol verdünnt, giebt meinen Negativ -Lack.

Dass dieser Lack auch für Gelatine-Emulsion?- NoiTative

verwendet werd^^n kann, i«t selbstverständlich, nur inuss er zu

diesem Zwecke mit circa ein i)rittel oder Viertel Aikokoi ver-

dünnt werden.

Dieser Lack wird auf die vorgewärmte Piatte aufgegossen

nnd nach gehörigem Abtropfen über der Flamme ftbertrooknei

Er eignet sich Torsttglich für die Bleistiftretonohe nnd erlaubt

jede nur erwünschte fiearbeitang, nm das Bild nun Dmdce
fertigzustellen.

Besonders in Combination mit dem in diesem Jahrbuch
(1887, Seite 367) beschriebenen Matllack, welchen ich zum
Üeberziehen der Glas?eite des Negativs verwende und worauf
man mit chinesischer Tusche oder mit anderen Farben wie auf

Papier grössere Flächen anlegen kann, lassen sich Effecte in

den Copien erzielen, welche die feinsten Details des Originals

in der gewünschten Tcnabstnfnng wiedergeben, and dem
Künstler ein weites Feld darbieten, nm durch die ungünstige
Beleuchtung in der Gewandung entstandene Mängel im NegatiTa
zu verbessern oder Hintergrund nnd Beiwerk, welche zxm
Bilde nicht gut im Tone stimmen, in bessere Harmonie su bringen.

Prof. Tidars Emailphotographie in Farben.^)

Zur Herstelluniz; von Emailphotographien kann das Ein-
brennen von CoUodionbiidern dienen, welches sehr schöne Re-
sultate nnd zaite Bilder gibt, allein für jedes Bild separate

>) Nftch den MUtbeilungea dM KerAOtg. in „Phot. GottMp.*18S7| 8. 87S.
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Prof. VMari Emailphotograpbie in Farben. 407

Belichtung und Entwicklung erfordert und deshalb zur fabrik-

mäseigen Massenerzeugung nicht so sehr geeignet ist, wie
andere Methoden. Die Photolithographie ist z. B. viel rascher

Fig. 84.

bei der Herstellung einer grossen Anzahl von Umdrucken in Halb-

ton. Unglücklicherweise verliert die fette Faibe, welche dazu

dient, durch das Einverleiben des Emailfarbenpulvers (Metall-
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.ozyde) ihn Oite; dto Quatttit dier fiktaidiB SibttaBi a»
der Papieroberilftek« iit Im AUgentiiiMi m mIiwmIi, am d«r
Hitae aas Einbrennens widerstehen la kOnnen.

Diese Schwierigkeit entfällt sofort, erwähnt Prof. Vidal,
wenn man die Autotypie oder Photozinkotypie in Halbtönen
inr Hilfe nimmt, wobei die fialbtSne in Punkte oder Stcioh*

Fig. 8ft.

lagen (Netzmanier) aufgelöst sind, wie solche z. B. Angerer
und Gößclil in Wien herstellen. Solche Bilder eignen sich

gnt zum Einstauben. Gut sind Bilder auf sogen. Tonpapier
(Kreidepapier), welohe mitteb Photoiinkoiypie reprodnoirt

wanden« £in einfarbiges Emailbild kann nach einer

lolehen Autotypie durch Einstauben das Umdmekes mit Email*
pidrar leicht hergestellt werden.
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Dieselbe Methode wendet Prof. Vidal zur Herstellung

mehrfarbiger Emailbilder an and 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 Fleisehfarbe.

Fig. 86 für Blau.

26
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Fig. 87 für Bistre (Braan). Man druckt die Monochrome
übereinander und begrenzt durch das complete 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 repräsen-

tirt, reproducirt dieselbe photographisch und ätzt in Zink.
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Der Herausgeber «nli bei Prof Vidfil in Paris hübsoho
farbig deeorirte Porceiianteller (rotlie Kosen und grüne Blätter),

welche zeigen, dass das Verfahren eine Zukunft zur Herstellung

Yon eingebrannten Bildern auf Poroellan und Fayence etc. liat

Otto Sehroeder^s Reise -Camera.

Der von mir oonstruirte, viermal pr&miirterBeise-Apparat,
letzte Prämiirung im Juni 1887 zu Florenz während der
dortigen photographischen Aussteünnir , ist mit grosser Q-e-

nauigkeit coostruirt und dürfte Besseres gegenwärtig nicht

existiren. Dieser Apparat hat denn auch für Gelehrte und bei

Tropen -ß eisen etc. eine rege Verwendnng gefunden, selbst

königliche Behörden und Inatitate haben ihn in Benutzung.
Der Apparat ist, ^8 Fläohenraum und Gewicht an-

belangt, auf das möglichst aul&ssige Maass beschränkt, er-

scheint in seiner äusseren Form sehr gel&Uig, ohne deahalb
der Festigkeit und Dauerhaftigkeit su ermangeln.

Der Apparat ist quadratisch gebaut und mit vielen

Messiugwinkeln versehen, es ist die Einrichtung gptioiTen,

auch mit länglichen Oassettcn hoch oder quer arbeiten zu
können und zwar ohne üms< )n aiiben der Camera auf dem Stativ,

vermittelst eines sogenannten Einsetzralimeuä, iu welchem
•neb die Visiraobeibe sitzt. Dieser Einsetsrahmen ist der-

artig eonstrttirt, dass nach Lösung sweier üeberleger, welche
denselben in seiner Lage halten, er hoch oder quer je naoh
Terhältniss der Landschaft und in kürzester Zeit umgestellt

werden kann. Die Camera mit beweglicher Visirscheibe hat zur

Einstellung einen doppelten ZahnstansTPiibetrieb, der zur Rechten
befindliche Messingknopf dionf zum Ti:in?porfiren fFinstellen),

während der zur linkp?» Hand befindliche zur Feststellung dient.

iS'eben der linken Zahnstange befindet sieh ein Metermaass in

Messingschieneu zur schnelleren Einstellung, es ist dasselbe

insofern von Werth, ids bei einiger Uebung die sichere Brenn-
weite fast mit Bestimmtheit und ohne ieles Manipnliren ge-

troffen wird, ebenso befindet sieh zur wagerechten Aufstellung

des Apparates am hinteren Ende des Laufbodens eine Libelle,

d. h. Wasserwaage. Bei Apparaten, bei welchen der vor-

gesehene Baigenauszug für längere Brennweite nicht ausreicht,

genügt die Herstellung eines sogenannten Ansteckers (Ver-

längerung des Lauf bodens), welcher ebenfalls mit doppelten

Zahüstaugen versehen ist. Vermittelst einer langen, durch

26*
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412 Otto Schroeder's Reise -Camera.

die Mitte des Ansteckers führenden und entsprechend starken

Bef»8tigungs8ehi*aube mit Knebel, sowie eines rechts und links

am Anstecker befindlichen Einsatzzapfens, wird die Verbindung
mit dem Lauf boden auf die festeste und sicherste Art bewirkt.

Die Doppel- Cassetten haben von innen verlederte Jalousie-

schieber, welche absolut lichtsicher, sowie auf der äusseren

Flg. by.

Yig. 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 band lieh 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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dung und zwar für grössere Plattenmaasse 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 Thell in den
Mittleren, gegen welchen auch der obere Theil umgeklappt
wird. Die Befestigung der Camera auf diesem Stativ geschient

vermittelst eines sehwalbenschwanzähnlichen Zapfens und zwar
befindet sich auf dem zum Stativ gehörigen Messingdreieck
eine runde und drehbare Messingplatte und auf dieser der

schwalbenschwanzähnliche 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 ranoramen be-

deutungsvoll.)

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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414 Otto 8ohro«d«r'« BtiM-Cftmora.

krSfticen Krücko versehen ist, einem Schirm. Die Befestigungsart

der Camera auf diesem Stativ geschieht in derselben Weise wie
bei dem vorher besprochenen nach Fig. 93. Dies Stativ erfreut

sich einer starken Nachfrage und ist für nicht zu grosse

Apparate sehr empfehlenswerth.

Ff«. 98.

In Fig. 89 und 90 irt der Sohwan^sclie PlattonkMieii

abgebildet, in welchen die Emulsientplatten mit Zwischen*
lagen gelegt werden kOnnen; der Kaeten ist von briden Selten
sn Offben.

8.
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tfittheilung Uber Mikrophotographie.

Von M. Stenglein in Piwkow bei Berlin.

L Mikrophotographische Objecto.

üeber die Objeete, welche lioh zur mikrophotographlBohen
Beprodnotion eignen, ist unterden verschiedenen iiiikroBkopiaehen

Forschern noch Meinungsverschiedenheit vorhanden, so dass

eine Kliirnng: dpr S^ohf^ erwünscht ist. Botanisehe Schnitt-

präparate und plianzenphyFiolo^ische Präparate wurden von
vielen Forschern als ungeeignet zur photographischen Re-
produL-tJon bezeichnet, während andere Autoren die Mikro-

pkotograpliiö aucii iiieiäuf anwenden. Als allgemeiü zur

Sbotographiflohen Bepxodnetion anerkaimte Obj^iste werden die

ihizomyceten nnd deren Ohjectträgerenltnren betrachtet, toh
denen sich TersoMedene Bilder nnmOglioh auf dem Wege des

Zeichnens naturgetreu reprodnclren lassen, während die Photo-
graphie eine vorzügliche Abbildung ermöglicht.

Ebenso sind die Saccharomyceten zur photographischen
Darstellunir £reei?net Ferner sind es die Diatorapon und ähn-

liche einz* Mige Organismen, von welchen sehua seit längerer

Zeit mikiophotographisehe Aufnahmen hergestellt werden. Die
riiotographie ist für ein systematisches Studium dieser Ob«
jecte ein nnentbehrliehes HUfemlttel. Die Gomplizirtheit and
Feinheit der Zeichnung ihrer Kieselpanxer erschweren die bUd-
liehe Barsteilling durch den Zeichenstift. Auch für Infdsorien

nnd Desmydiaceen ist die photogi aphische Darstellung geeignet,

ohne jedoch für diese Objecte dringlieh 7a\ sein. Ferner werden
mit sehr schwachen Vergrösserungen die Habitosbilder von
Piizmyeelien dargestellt, da ihre Aufzeichnung ungemein
schwierig ist. Bei derartigen Auliiahmen sind am besten die von
Brefeld und anderen veranstalteten Culturen auf Objoctträger

zu wählen, welche meist übersichtliche Bilder geben. Auch
grosse Myxonieeten nnd Schimmelpike sind zur photo-
grapbi8c*]ien Beprodnotion geeignet, doch darf anch bei diesen

nur sehr schwache Yergrösserung angewandt werden. Auch
die Darstellung technisch wichtiger Snbstanzen, Nahrungsmittel
nnd deren Vei fülschungen können mit Vortheil der mikro-

photographischen Aufnahme unterzogen werden. Die hierbei

in Anwendung kommenden Vergrösseiungen sollen nie stärker

gewählt werden als nothwendig und dürfen überhaupt über
mittlere YergrösseruDgen nicht hinausgehen. In allerjüngster

Zeit wurden mit seha sehwachen Yergröseerungen auch Habitus-

bilder von Theilen höherer Thiere oder Pflanzen, Schnitte
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416 MiltlMiliiog flb«r Mikrophotogittplito,

duroh KGrpertheile und Organe, empriologisclie Sohnittserien etc.

photograpnisch reprodueirt. Derartige Aufnahmen werden nur
in den allerseltoiistfn FitHr'n U!if*^r Beiiütznnir eines Mikroskops

au8gefühi-t vverd»']i 1 rnüjeü, sondern werden dieselben vonheil-

hafter durch die photographischen Objective und der mit den-
selben möglichen VergrÖsserung dargestellt.

n. Mikrophotographisoh« ObjeotiT« und Ooulare.

Die Firma Carl Zeise hat in ihren Apoohr^aiat*
objec'tiven d«r Wissenschaft mikroskopische I/nM^nsyeteiiM

zur Verfügung gestellt, welche bis jetzt in ihrer Art unüber-
troffen dastehen. Diese Apochromate worden aus Speeift]i?l;i«pra

gefertigt, welche? aus dem glastechnischen Lahoratoriiim voa
Schott und Genossen stammen. Infol.ire der Anwendung dieser

besonders guten Glassorten und einer wesentlich vervollkomm-

neten Correctionsmethode sind die secundären Farben-
abweiebungen beseitigt und die sphKrisehe Aberration gleioh«

mftsBig f&r Liebt der TerecbiedeDen Farben gehoben. Dw
Apoobromate gewähren daher eine bedeutend Tollkominenere

Llohtconeentration im Bilde als die besten bisherigen Ohjeotive

und zeigen auch für die chemisch wirksamen Lichtstrahlen

eine versehwindend kleine Focusdifforenz. sowie sphärische

Abweichung. Die Apoehromate gestatten den Gol>rjinch sehr

starker Oculare ohne Einhusse in der Präcision oder der

Helligkeit des Bildes, gewähren also starke Vergrösserungen

bei verhältnissmässig grossen Objectivbrennvveiten und stellen

80 eine Beibe sehr Tersehiedener Vergr(ta8eningon in ein und
demselben ObjeotiT znr VerfÜgang.

Die natürlichen Farben der Objecto werden durch diese

Objective auch in iliren feineren Abstufangen onTerifilBohi im
Bilde wiedergegeben, weil die in den Linsen noch vorhandenen
teritSren Farben resto von sehr geringer Intensität sind. Die

Differenzen der Bildvorgrösserung für verschiedene Farben
sind bei allen Objectivon dieser ßeihe auf gleichen Betrag

abgeglichen und werden durch Compensationsoculare auf-

gehoben, daher bei Anwendung dieser Oculare die Bilder im
gansen Sehfeld gleiehm&ssig farbenrein encheinen. Die spbir

lisoben Aberrationen ansserhalb der Achte sind so vollkommoi
eorrigirt, dass bis dicht zum Bande des Sehfeldes ftet die

gleiche Bildschärfe wie in der Mitte fortbesteht, wenn schon
infniire der nnvermeidlichen KrümmnTifr der Bildfläche auch
bei diesen Systemen die Einstellung zwischen Milte und Band
etwas verschieden bleibt. B^^i dieser Gelegenheit sei noch nuf

e^ne EigenthUmlichkeit der neuen Gläser hingewiesen, die tor

L.iyui<_cü Google
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photograpMsche Zwecke in Betracht zu ziehen ist. Die Farb»
des Gesichtsfeldes ist, anscheinend bedingt durch die Ocalare,

ein zartes Violett-Blau. Beobachtet man nun zwei verschieden

gefärbte Objecte. von welchen das eine roth, das andere violett

oder blau tingirt ist, so zeigt sich, dass die rothe Tiaction

sieh in dem bläulichen Felde viel besser darstellt als die beiden

anderen Farbstoffe. Es eignet sieh demnaeh diejenige Tinction

«B besten fftr das blane Gesichtsfeldf deren Farbe der Comple-
mentärfarbe des Feldes möglichst nahe kommt. Ueberhaupt
sind für Mikrophotographie derartige Tinctionspräparate in
wählen, deren Farbe <ior vorderen Hälfte des Spectrnms an-

gehört, wobei wiederum solchen der Vorzag zu geben ist,

deren Nuance jener des Zinnobers recht nahe steht.

Um für die Mikrophotographie die Uebelstände zu be-

seitigen, welche sovvphl bei diiecter Projection des Bildes

durch das ObjectiT w|e aaoh bei Anwendung gewl^linliolier

Oonlare oder Amplifiers eintreten, werden nnter der Beaeieh*

nimg „Projeotions-Oonlare** ebenfalls von der Firma Carl

Zeiss ausser den oben erw&hnten Apochromaten noch besonders

construirte Frojectionssjsteme geliefert, welche in ihrer äusseren

Form diesen ähnlich, ganz so wie dieso durch Einschieben

mit dem Tubus des Mikroskope«? m verbinden sind. Diese

Projections-Oculare bestehen aus einem Oollectivglase und
einem ziisammensresetzten Linsensvstem, welches nach Art der

apochromatischen Objective sphärisch und chromatisch conigirt,

frei von seenndärer FarbenaWeiehang und Ton FoonsdüS^reni
iwisohen optischen nnd ohemisehen Strahlen ist. Zwischen
dem OolleetiT nnd dem genannten Linsensystem ist noch zur

Abgrenzung des Bildfeldes ein Diaphragma eingeschaltet,

welchem das Linsensystem m^r oder weniger genähert
werden kann.

Behufs Projection des Bildes auf die photograph!«»ehe

Platte verbleibt das Objectiv des Mikroskops in derselben

Stellunj:^, in der es für die Ocularbeobachtung gedient hat.

An Stelle des Oculars wird das Projections-Ocular eingeführt,

und dessen Projeotionslinse so eingestellt, dass der Band dei

Diaphragmas anf der matten Scheibe der photographischen
Kammer möglichst scharf sich abbildet, was ein um so stärkeres

Herausdrehen der Projetionslinse nöthig macht, je geringer der

Abstand der Platte vom Mikroskop ist. Das scharfe Bild des

Objectes wird sodann auf bekannte Art eingestellt.

Der Oeulardeekel des Projeetions-Ocnlars bildet ein

Diaphragma, durch welches Eeflexe im Tubus vollständig ab-

geblendet werden. Die OeÖnung dieses Diaphragmas ist der
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grösßten Linsen öiYnuiig der Apochromate entsprechend. Beim
Gebrauch der apoehromatiBclicii Ohjective von bestimmter Apertur

i^ann es sieh gelegentlich empfehlen, die wirksame Oeffnung

d«8 Objeetm tn beeehrfinkoB, um eine gleiehmftaüge Bild-

ebftrfd bis zum Rande des Bildfeldes zu erzielen. Zu diesem

Zweck Bind jedem Projections*Ocular zwei Diaphragmen mit

abgestuften kleineren Oeffianngen beigegeben, welebe sieb an
Stelle des normalen Diaphragmas aufstecken lassen. Die Pro-

jection iinr h dieser Methode gibt Torzüglich scharfe und gleich-

massig beleuchtete Bilder.

Die Projections Oculare sind nach dem Princip der Com-
pensations-Oculare specieU für Apochromate eorrigirt, können
aber auch mit gewöhnlichen achromatischen OhjeetiYen von
grösserer Apertur verwendet werden.

Ausser diesem specieU f&r mikropbotograpbisehe Zweeke
eonsfruirten Linsensysteme wird für grössere Objecto nnd ge-

ringere Yergrössemngen die Anwendung gewöhn lieber pboto-

graphischer Objeetive nothwcndig. Es empfehlen sich zu

solchen Aufnahmen ganz besonders der Porträt-Antiplanet
von Steinheil, 16 mm Oeffnung und 5 cm Brennweite.

Dieses Objectiv zeichnet sich durch seine Lichtstäike nnd
gleichmässigere Vertheilung der Scbiule und der Lichlkrait

über das Gesammtbild ans, mit dem Specialvortheil einer be*

deutenden Tiefe. Diese ObjeotiTe besteben aus zwei Linsen-

paaren, Ton denen das vordere, positive verkittet ist, das

ninfere negative getrennt steht. Femer lässt sieb der Stein-
beiPsche Aplanat, 7 mm Oeffnung, 4,1cm Brennwdte, za
den gleichen Zwecken vorzüglich verwenden. Dieses Instrument

ist erheblich weniger lichtstark als das vorei-wähnte, vertheilt

aber die Schärrfe über die Gesammtplattentiäche und ist darum
für eine Reihe von Objeetm den Porträtantiplaneten vorzuziehen.

Das VeihältnisB von Oeffnung zur Brennweite ist hieibei 1:7,
der Gesichtsfeldwinkel ca. 60 Grad.

Photograpbie des Blilzes«

Von £. Sei Inger in OlmOts.

Herr J. Seiinger stellte im Sommer 1886 Photographien
von Blitzen während eines Kachtgewitters her, welche als sehr

gelungen und höcLbt inleresf^ant beiieichnrt werden müssen.

Ueber die UmstSnde der Anfnabme macbt Herr l^elinger uns
•folgende Mittbeilung:
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„Zar Erläuterung der Photographien des Blitzes bemerke
ich noch folgendes, was vielleicht bemerkenswerth 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 Lichtstnihlen verursachte.
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Auffallend lang war auch die Bahn, welche der Blitz

durchlaufen bat.

Der Ausgangspunct war beinahe senkrecht über der Camera
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 Bild«
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(Fi j 94 sichtbare Thurni8pitze ca. 200 Schritt von der Camert
entfernt.

Die Aufnabnte fand am 31 Mai 1886 Abends gegen
9übr statt.

Eines Umstaiuies wiJl ieb nocii Eiwaiiuiing machen. Ick

habe während jenes Gewitters zwei PJatten exponirtnnd obgleich

auf der ersten Platte auch ein Blitz im Gesichtsfeld des
Apparates niederging nnd dieselbe Sorte der Platten ver-

wiendet wd
, so habe ich doch mif jener Platte nicht eine S^ur

eines Bildes erhalten. „Ein Manipulationsfehler ist ansge-

Beälossen.**

"Betreffe einer a!Kler<^n photographischen AiifnnJjuie des

Biitzes während eines Oevvitters am 21. Juli 1ÖB6 schreibt uns

Herr Seli nger:
„Wir hatten neuerdin^b ein grosses Gewitter, welche Ge-

lefl^enheit ich benutzte um einige Aufnahmen zu machen, die

ich mir erlaube Ihnen zu Qbergeben. Es sind dies Blitze« die

sich in weiterer Entfernung befanden und keine grosse In-

tensität bepassen, denn als das Gewitter sich voll entwickelte

nnd entlud, wurde meiner Thätigkeit ein jähes Ende dadurch
bereitet, dass ein grosser Hagelschlag mein Atelierdaeh demo-
lirte lind ich mit der Bergung der Apparate und Utensilien

mich beeilen musste.

Die interessanteste dieser Aufnahmen dürfte wohl die-

jenige sein, deren Matrize (Fig. 95) beiliegt.

Mit der Lonpe betrachtet zeigt sich, dass der Strahl ans

mehreren Einzelnen besteht die, wie ich bei der Anfnahme
.beobachtete, sich rasch hintereinander folgten."

Ueber das Schleifen optischer Linsen«

Ton E. Snter in Basel.

Obwohl die Erstellung optischer Linsen eigentlich nicht

in den Bereich der photographischen Manipulationen gehdrt»

dfirfte es doch manchen Photographen nnd Amateur interessireii

Näheres darüber zn erfahren, ist doch dng optische Instrument

(Objeetiv) ein wesentlicher Theil seiner Einrichtung.

Es ist über keine ausübende Kunst so wen!,!? veröffent-

licht worden, wie gerade über die optische Schleiferei, was
auch die Ursache sein mag, dass dieselbe unter den ver-

schiedenen optischen Werkstittien in so ei-grenartiger Weise
betrieben wird. Es sei hier nur die liede von guten Linsen,
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wie solche i\\ acbrcmntischen ObjeotiTen, im beBondera für

die Photo«:iaphie, verwendet weHen.
Das für derartige Systeme zur Verwendung komnieiidö

Material ist das Crown- und Flintglas von verschiedener zer-

streuender Kraft. l)io Wahl der beiden Glasarten zu einem
ftohrofflatieehen Systeme i^t Sache des Optiken und w&rde n
weit ffthreo, daiüber eingebend zu epreenen.

Der practische Optiker bezieht die Glasarten aus besondm
dam eingerichte en Sehmelzereien (von welchen diejenige unter

der Leitung der Herren Dr. Schott & Gen. in Jena eine

hervorragende SteMniig einnimmt) nndzwar. entweder in Platten

verschiedener Dimensionen oder in der Form runder Stücke,

annähernd der Foim in welche sie verarbeitet werden.
Welches auch die Form des zu verwendenden Glases sein

mag, 80 ist es von höchster Wichtigkeit, dass der Optiker sich

übttzeuge, ob die Stücke homogen und spannungsfrei seien,

denn nur solche dürfen fQr die hier in Bede stehenden Objectiye

verarbeitet werden. — In meiner Werkstatt werden sämmtliche
auf Homogenität ausgewählten Giasstfloke in einem besonden
eingerichteten Ofen dem Kühlnngsprocess unterworfen, um alle

Spannung zu vernichten. Die dieser Gestalt präparirten Stücke
gelangen dann in die Schleiferei.

Der Bohsohliff.

Dieser geschieht, je nach der Form die die Linse erhalten

BoU, in oonvexen oder conoaTen Sehaalen, welohe aus Kupfer

oder Eisen gefertigt und annähernd nach dem Krümmungs-
halbmesser sphärisch ausgedreht sind, welchen die Linse
sehliesslioh erhalten soll.

Diese Schaalen, auf welchen das Glas, mit einem Grift

Tersehen, vermittelst der Hand hin und her geführt wird, be-

schreiben eine rotirende Bcwciiung auf einer verticalen Axe.

Als Schleifniüt* rial benützt man zuerst gruben Schmirgel oder

auch Quarz.-:ii;ii Jhit Wasser. Ist in solcher Weise eine Fläche

in die ihr zuivummende Krümmung ausgeschliiTen, so wird der

Griff auf diese gesetzt und die andere Fläche kommt an dia

Beihe, wobei der Schleifer dann schon darauf zu achten hat, daas

die Linse am Rand eine möglichst gleichmässige Dicke erhalte.

Der Feinschliff.

Die im Bohschliff, wie oben beschrieben, zubereitete Linse
gelangt nun zum Feinschliff und zur Politur.

Die Schleifschaalen, welche hierzu dienen, sind meist aus

Messing oder Kupfer gefertigt und haben genau den durch
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die Bereclinnng bestimmten Krümmnngshalbmesser der zu
schleifenden Linsenfläche. Diese Schaalen bestehen paarwejse,

d. h je convex und concav zusammenjiehörencl , und werden
während der nun folgenden Arbeit von Zeit zu Zeit mit feinstem

Schmirgel in einander corrigirt, nm den gegebenen Krümmungs-
halbmesser sowolii ala aucii die sphärische Form zu bewahren.

Die Linse, mit dem Oriff veraehen, wird nun, wie Mher
beim Bohschleifen, mit der Hand auf dieser Scliaale hin und
her geführt, wobei etwas feinerer Schmirgel benützt wird als

früher. Bat die Linse schon die genaue Form der Schaale
angenommen, so folgt wieder eine feinere Nummer Schmirgel,
welcher das Korn des vorher verwendeten wegschleifen muss
und so kommen verschiedene immer feinere Nnmmorn Sehrairgel

nacheinander in Anwendung lüs die Fläche beim feinsten ein

feines, mattes Ansehen ohne Ritze oder (irüljchen bietet.

Die Ausübung dieses ielzten Schliffes, wie auch des nun
folgenden PoJirens ist eine deticate Arbeit, bei welcher es auf
die Geschiokliehkeit und die Aufmerksamkeit des Arbeiten
ankommt, welehes das Resultat der fertigen Linse sein wird.

Das Poliren der feingeschliffenen Fläche gesehieht anf
mannigfaltige Art, je nach der Stärke der Krümmung derselben.

Massig starke Krümmung gestattet das Poliren auf der gleichen
Schaale, auf welcher die Fläche feinge^ehliffen wurde, indem
dieselbe mit einem feinen Papier bekleidet und dieses mit
Tenet. Trippel eingerieben w^ird, worauf das Poliren bei roti-

render Bewegung der Polirschaale geschieht, auf welche das
üniner mit dem Griff Tonehene Glas mit der Hand so gehalten

Bein soll, dass die Fl&ehe ftberall gleiehmässig ron dem Trippel
angegriffen wurde. Die Wirkung dieses Polirmittels ißt gleich

sichtbar dadurch, dass die Fläehe glänzend. und darehsiohtig
erscheint. Der Arbeiter muss nun wohl darauf achten, dass

während dieser Verrichtung die Temperatur des Glases und
der Polirschaaie allenthalben die gleiche bleibe, da sonst die

Fläche leicht eine andere Form annimmt. Diüsbü Poliren

wird so lange fortgesetzt, bis die Fläche völlig klar ist und
vermittelst der Loupe keine Grübchen, ?om feinsten Schmirgel
herrührend, mehr sichtbar sind.

Stark gekrammte Flächen werden in Schaalen, die mit
Pech bekleidet und mit der Gegenschaale der zugehörigen
Fläche geformt sind, polirt, wobei englisch Roth oder Zinn-
asche mit Wasser als Polirmittel angewendet werden.

Die fertig polirten Linsen, welche am Rand nicht scharf
auslaufen , was bei Zerstreuungslinsen der Fall ist, werden
nun centris«^ auf den richtigen Durchmesser, yollkommen rund,
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abgedreht ?olclie zu einem nc"hromntiseheii System gc"hörende

Linsen werden nun zAiBnirnie&gefägt, in die genau zogeriohtote

Hülse eingesetzt und geprüft.

U€l>er j^hoto^rapliiselie Sonnenfinstemissbeobaehtiingeiu

Von Prof. Dr. H. Vogel in Berlin.

Die europäische Sonnenfinsteiniss Tom 19, August 1887
ist Yorrliber; sie war f&r die groese M«ltn<^lil der Beobaohtir
eine Entt&nsehiing. Wettermiss^nst vereitelte fast »lle An*
itrengnngen; dennoeii wird man bei jeder nenen totalen Sonnen-
finsterniss mit erneutem Eifer an die Beobaehtnng gehen, wo-
bei die Photogrnphio nicht die kleinste Rolle spielen wird.

Mancher Beolmehtor \Yird wiedernm, wie ein Jäprer auf einem
verlorenon Posten, iinverriehteter Sache heimkehren und Zeit,

Mühe und Gold vpri-f'hlieh aufgewendet haben. Solche Zufalle

sind nif-ht zu veim^iden. Es «rilt deshalb, um aus einer zu

erwaricnaen Fin?tcrnisp niöJiliehpt viel Nutzen zu ziehen,

vor Allem möglichst viel Posten auf der Pinsterniss-
linie zn besetzen uad dieselben zweckmässig zu yer-
tbellen. Solches ist streng genommen bei der yei^gangeaen

Finsternise niobt geeeheben. Es drängton sieb Tiel zu viel

Beobachter auf ein relativ enges Gebiet zusammen. Freili<di

trugen die Schwierigkeiten des Transports und des Belsons
überhaupt einen Theil der Schuld.

Andererseits aber ist es nothwendig, die BeobaohtongB«
hilfsniittel möglichst zu vereinfachen.

Bisher wnndte man ganz nlljiemoin zur photographischen
Aufnahme der iunsterniss parallaktisch muntirte, d. h. mit

Uhrwerk versehene Fernrohre an, welche dem Laufe der Sonne
folgten und gestatteten, ein scharfes Bild des Phänomens auch

in längerer Kxpositionszeit zn erhalten. Diese Femrdhre mit
scbfwerem Eisenstativund sonstigem Zubebör lassen sieb nur mit
vieler Mttbe und vielen Kosten transportlren und sebreekten

von dem Besuobe mancher gfinstig mr die Beobachtung ge-

legenen aber schwer erreichbaren Station gänzlich ab.

Nun hat Professor Niesten vom Brüsseler Observatorium
zwnr den l^iihnen Versuch iremneht, das Uhrwerk wegzulassen

und das Fernrohr mit der Kamern mittels Handdrehung zu

dirigiren, während er durch den Sucher das Gestirn genau

3) Die üKchtto M«igii«t ttoh 1889.
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im FadenkrdB xv halten snohte. Dieses Verfahren ist jedodi

nicht sehr sieher. Es gehdrt dasn eine geübte nnd xuhige

Hand und ein gesohnltes Astronomenauge.

Lelehter dOrfte das Terfiihr«n sein, welohes der Photo-

graph Karsli n in Nisohni-Nowgorod eingesehlagen hat Ber^
selbe nahm nnr Momentbilder auf nnd swar mit Hilfe eines

grossen seehssttlligen Porträtobjectivs von Roes und glückte es

ihm in der That mit Hilfe eines durch Federn yerstirkten

grossen Fallverschlusses, der Veo Secnnde Expositionszeit ge-

stattete, Mornentbildpr der Totalität zu erhalten, welche ebenso

viel Details zeigten, als die in Petrowsk vom Prof. Kowalsky
mit einem ähnlichen paraliaktisch montirten Objectiy in

B Secnnden gewonnenen.

Dieser einfache Modus, welcher nur ein kost^irires Objectiy

und lange Kamera und Momenfver^chluss erfordert, dürfte

demnach für viele Fälle hinrciclien. Freilich würde man
damit nur die Abbildungeu der Protuberanzen und der lich-

teren Theile der Corona erhalten, den vollen Umfaiig der

letzteren aber nicht. Um solches za ermöglichen, ist unbedingt
längere Exposition nCthig nnd wird es sieh sogar empfehlen,

yerseldedene Ezpositlonszeiten ananwenden, nm die Stellen

nngleioher Helligkeit in der Corona sicher bildlich festhalten

zu können. Jannsen hat auf den Carolineninseln ftir dia

Corona 4 Minuten lang exponirt, eine übertrieben lange Zeit-

Er hnt aber dndnreh nucn das Phänomen in einem Umfange
erhalten, wie nie zuvor I die Höhe der Corona in seinem
Bilde ist etwas grösser als der Sonnendurchmesser.

Jannsen selber sagt aber, die Helli^eit der Corona sei

gleich der dos Vollmondes. Wenn dem so ist, so musste man,
da liuthriford auf Gollodium in Secunden ein ausexpo-

nirtes Mondbild erzielte, in Vö cl^r Zeit also in Secundo
bei schönem Wetter ein Coronabild auf Troekenplatten erhalten

können, ja bei Anwendung sehr empfindlicher Platten auch in

Vii Seeunde.

Nun gilt dipppR aber nur für das lichtsohwacheEutherford'sche

objective, wo das Oeffnungsverhältniss V4 ist, so kann man nenn
mal kürzer exponireii, d. h, Ves biß Vise Seeunde.

Thatsächlich hat nun der Phofogrnph Karelin von der

Mondliiisterniss am 31. August Momeiitbilder in Vgo Seeunde,

gemacht, so dass man hier erkennt, wo die Praxis die theore-

Nimmt man aber PortiSk

27
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tischen Folgerungen bestätigt. Immerhin eisciieinea mir die

Earelin'sohen Mondbilder noch nicht »asreiolieiLd «eharf.

Wenn es aber gilt längte Ezpoeitionesttten aomwenden,
«0 bleibt dooh nur das XTlirwerk. Hier würde kk «ber statt

des zu bewegenden Apparates lieber einen zu bewegenden
Spiegel Torschlagen, der das Sonnenbild nach einer festen

Eichtung reflectirt, kurzum einen Heliostaten. Dieser kat
nicht den fünfzigsten Theil des Gewichts eines Fernrohrs mit
Stativ etc. Der Transport eines solchen ist somit selbst in

unwirthlirhcii Gegenden eine leichte Sache und lassen sieh

dann photographisciie Arrangements mit leichter Mühe treäea.

In dieser Weise hatte ich mich für Russland equipiit.

Der Heliostat warf die Sonnenstrahlen auf die Linse emes
Kometensaebers nnd dieser lieferte im Hanptbrennpnnkt ein
Sonnenbild von 6,525 Dnrohmseser (etwa ^/s so gross als das
Jannsen'sohe).

Gilt es, dieses direet anfznnelimen, so bringt man eine

Camera am Ocnlarende an, womöglich mit Schiebekassette.

Bas Oosammtgewicht einer solehen Ausrüstung inoL Ver-
packung beträgt etwa 30 Kilo.

Wichtiger nun als die Aufnahme der Gestalt der Corona
ist die Aufnahme ihres Spectrums. Hier ist nun eine je nacli

der I»is|iersion mehr oder weniger lange Exposition nötliig

uiid d'dun ist Uhrwerk, resp. Heliost<it unentbehrlich^). Auch
hier ist aber dieselbe einfache Vorrichtung verwendbar. Die
Spiegelreflexjon kann allerdings ^en Liehtirerhist herbeiflUiren,

der bis zu 50 Proe. geht Man behSlt aber bei Anwendung
einer hinreichend grossen Linse noch eine genGgende Lielit-

st&rke, wie ich im Sept. -Heft I der photogr. Mittheilungen

Spectrograph , auf dessen Spalt man dn.s Sonnenbild wirft

loh benutzte den in moinom Buche: Die Photographie farbiger

Gegenstände etc. beschrieltr non. "Derselbe erhröte freilich mein
Gepäck um 20 kg; dasselbe blieb aber im riewieht noch weit

hinter dem Gepäck meiner astronomischen Reisecollegen zuriiok,

DasB man bei Spectralaufnahmen farbenempüüdliche l'latten

verwendet, halte ich jetzt für eine Sache, die sieh von selbst

1) Man kann annehmen, dass die Helligkeit des Spectruina im Ter-
hältnias znr ZerstreiitiDg abnimmt. Ist z. B. der Spalt V20 Millimeter
groBS, das .Spectrum 100 Millimeter lantr, so ist die HelligkeitsveTmindernng
dQreh die Dispersion = V<20

' == 2000. Nimmt man demnach fttr die
Corona wie oben '14 Secande als Expositionszeit, so würde man für das
Spectrum dorsulben 2000 X Vi-t

— Secundeu Oöthig haben. Die Eech>
Dung wird freilich ändert, fallt diireh Zentreuttng tdeht ein kontiii«ic>

liehe» sondern ein Llnlenspeetrnm entsteht.

Spectrams dient dann ein
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versteht. Ich habe vor der Finsterniss Proben mit verschiedenen

farbenempfindiichen Platten auf Sauerstoffspectrum gemacht
und gefunden, dass keine Platte sich besser für Spectralauf-

nahme eignet, als die Azalinplatte; sie liefert das vollständige

Sauerstoffspectrum von Koth bis Ultraviolett. Auch Magnesium-
spectrum gab sie ganz ausgezeichnet wieder, während Ery-
throsia die Linien des Magnetioms, weil sie sam Theil anf der
UinimalstoUe der Empfindlsohkeit stehen, nur sehr nngentigead
wiedergab.

Wendet man Cjanln neben Erythrosin an, so bekommt
man ein f&r Speotralaufnahmen störendes Minimom bei J>

;

bei Azalinplatten existirt dasselbe nicht

Die phota-mechanisehen Druck-Terfahren auf der inter-

nationalen grraphiächen Ausstellung zu Wien 18S6/87.

Vom k. k. Begieningsrath 0. Voikmer.

Mit Ende Januar 1887 wurde die am 1. Deoember 1886
eröffnete erste internationale graphische Jahres -Ausstellung
zn Wien geschlossen. Die G-esellsohaft f&r vervielfältigende

Kunst verbindet mit diesen von nun an alljährlich wieder-
kehrenden Sehanstellungen den Zweck, der gesamraten Kunst-
welt von Zeit zu Zeil einen verlässlichen T^f^herblick über das

gesararnte ICnnstschaffen auf graphischem Gol ieto zu gewähren
und die bezüglichen Schulen, sowie Richtungen untereinander
in Fühlung und Wetteifer zu versetzen.

Es soll aus diesen Ausstellungen zunächst eine erhöhte

Werthseh&tzung und Forderung für die alten, edlen Yerriel-

fitttigungBftrten, für den Kupferstich, die Badirong, den Holz-
schnitt und die Lithographie erwachsen.

Aber auch die neueren modernen sogenannten photo-

mechanischen Beproduotions-Verfahren hat diesmal die Gesell-

schaft für vervielfältigende Kunst zur Vergleichung und
Würdigung heranjrezogen , nachdem dieselben von Jahr zu
Jahr üben-isrheode Foitschiitte aufweisen.

Thatsächiich sind auch auf dem Gebiete der photo-

mechanischen Druckverfahren seit der grossen internationalen

graphischen Ausstellung zu Wien im Jahre 1883 wesentliche

Foiisohritte zu erkennen, welche nicht nur einerseits in der

Verrollkommnung der betreffenden Yeifahren zu suchen sind,

eondem aueh anderntheils ihren Grund in der Terbeseerten

Herstellung der zu diesen Verfahren nöthigen photographisehen
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Negative und Positive haVon, wie z. B. in der sogenannten
orthochromatischen Aufnähme, d. i. der Empfindlichmachtmg
der Negativschichte für nur bestimmte Farben etc.

Die letztere Thatsache hat ja insbesondere bei der Ke-
prodnotion Ton Oelgem&lden eme eminente Bedentung, weldie
ie naeh dem Colorit des Origintlee bis in die jCmgste Zeit cor
Wiedergabe desselben im richtigen Helligkeitsweraie wkt er-

sohwert, wenn nicht gar zur Unmöglichkeit wurde.

Im Folgenden soll nun der Stand der photo-meohanisohen
Beproduetions- und Druckrerfahren mit besonderer Ei wähnnng
der henromgendsten Ansstellungsobjeote skizzirt werden.

I. Die Photo-Galvanographie und Photogravüre.

Eines der wiehtigsten Verfahren von den photo-m echanischen
Reproductionen, wobei zur Vervielfältigung der Kupferdmek
angowondet wird, ist die Heli ograviire, welche im All-

gemeineu zwei Arten der Ausführung zulässt und zwar:

1. Die Photo-Galvanographie, welche von einem
durch Liehtwirkung auf eiiur versilberten Kupfer-
platte erhaltenen Gelatine -"Relief ahl mittels Galvano-
plastik eine Kupferdruckplatte herstellt und

2. die Photoffravüre, welche durch Lichteinwirkung

auf lichtempliiidlh lies Gelatinepapier mit dem darin

eincopirten Originalbilde auf eine glatt polirte Kupfer-
platte übertiftgt und d^s Bild dann dnrch ein Aeti-
mittel, z. B. £asenohlorid, verdünnte SalpetersSnre ete.

in die Enpferplatte tief eintet

Der ReUefproeess erlangte im k. k. milit&r-geographisehen

Institute doren E. Mariot 1870 eingeführt und dnreh
'W. Boese eifrigst gepflegt seine höchste Vervollkommnung
nnd ist dieses Verfahren bis heute das geeignetste and Tolf
konimenste, wenn es sich um die Reprodnction von Originf^len

in Strichen ansc^ofiihrt handelt, wie von Holzschnitten, aiteu

Stichen, liadiningen, Bleistift-, Feder- und Kohlezeichnungen etc.,

d. h. also solcher Originale handelt, welche selbst schon min-

destens aus rauhen und gekörnten Flächen bestehen. Die durch

dieses Verfahren erhaltenen galvanischen Druckplatten liefern

Druckresultate, weiche das Aussehen und den Charakter des

Originales wiedergeben. Das k. k. militSr-geographisehe In-
stitut hat Mnstergiltiges in diesem Veriahren mit seiner neuen
ßpecialkarte im Masse 1 : 75000 geleistet, indem gleichmSssIg
mit der Neuaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie
Schritt haltend, das ganze Kartenwerk, aus 640 BlMtem be-
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stellend, in der kurzen Zelt von 15 Jahren ausgeführt wurde,
wozu unter den alten Verhältnissen, wo derlei Kartenwerke
durch Kupferstioh ausgeführt wurden« G-enerationdu nöthig ga«

worden wären.

So vorzuglich aber diesee Verfahren der Plioto-Galvano-

graphie für die vorhergehend genaunten Uiiaraktere von Ori-

ginulien sich erweist, so ist es weniger zur Reproduction von
Oelgemälden, photographiaoheii Aiifiuäm«ii imoh der Natur etc.,

d. h. ftberhanpt för Bolohe Originale weniger geeignet, welehe
anch ihre gleiehmftssig »bgestoflen Töne wiedergegeben werden
loUen.

Man war daher in Faehkreisen eifrigst bestrebt, diese

Lücke auszufiillen, es wurden an vielen Orten in dieser Rich-
tung Versuche angestellt, bis es dem Maler und Photographen
Klie in Wien gelang, ein AetzTet fahren niiszuhilden , mittels

welchem man auch diesen Anforderungen entsprechen konnte,

dies ist die Photosrravüre.
Die Pkütogaivanographie eignet sich daher vornehmlich,

zur Reproduotion von Originalien in Strich- und Kornmanier,
die Photogravnre hingegen fär Reprodnetion Ton Gemälden,
photogra(>hi8ehen Naturaufnahmen, getusohten Zeichnungen eto.

Die internationale graphische Ansstellnng 1886—>87 hatte

auf diesem Gebiete eminente Leistungen aufzuweisen und seien

hier erwähnt: das k. k. militär- geographische Institat, die

k. k. Hof- und Strintsdruckerei , .T Löwy, V. Angerer in
Wion; ferner R. ^S^'huste^, die photographischo GresellschafI

und die kaiserliche Keichsdruckerei in Berlin, Hanfstängl
in München und Boussod, Vaiodon 6i Co. in Paris.

II. Der Lichtdruck.

Im Liohtdrnek hat eteh unter denTielen anüseisiiohtui

Methoden bis heute nur das Verfahren von Albert in Manchen
Bahn gebrochen und in der Praxis behauptet Albertus Ver^
fahren wird beinahe in unveränderter Form von allen An-
stalten, welche im Lichtdruck arbeiten, angewendet, und werden
heutzutage damit Rpsnltate geliefert, welche nnr von gewiegten
Kennorii von einem nri^rinalo zu unterscheiden sind, wie die

auf der oben geiianntGii Ausstellung exponirten Objecte der
Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft in München, der-

k. k. Hof- und Staatsdruckerei mit ihren Papyrii Erzherzog
Rainer in Wien, J. Löwy mit Porträts and Architeotur ia

Wien, Oonstfo in Mains nnd fines arty Society in London
dies aufwiesen.
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EIb6d grofM Fortiehritt wies aber der Farben Ii oht-
drnok auf, welcher, ao viel die aneffeatellten Objeote dargelban
haben, sich an die nrarpöngliche liuographische Farbendruck-
Technik anlehnt, bei welcher ein farbiges Colorit dem Auf-
drucke einer schwarzen und braunen Hauptzpiehnurtjr al? üntpr-
lage dient. Anf diete Weise i?t o?. wie dio Exposition zeiiz-tc,

möglich, eine Art von colorirtem Liehtdruclc herzusteilen,

welcher eines künstlerischen Ansehens nicht entbehrt.

Hervorragende Leistungen in diesem Gebiete hatten dia
Tereiulgung der Kunstfreunde von Berlin und J. Ldwy in
Wien. Neueetene befasst sich mit dieeem Verfiihren aneh
Firma B. Sieker in Wien mit ftbenrMchenden Dmekreraltaten.

III. Das HocIi-ÄetsTerfahren.

ländlich sind noch dio Verfahren de? Hoch a tzen? und
der Fhototypie zu erwähnen, worunter man jene Verfahren
versteht, bei welchen anf Metall ubertrngene Zoichnunsen durch
ätzende Lösungen so biliandelt werden, dass eine dem Holz-
schnitte ähnliche Typen form entsteht, welche dann ebenso wie
dieser lüit der Buchdruck presse vervielfältigt werden kann.

Unter den zahlreichen Verfahren, welche in dieeer Branche
beetehen« konsten sieh nur swei Prooeate dasemd in

paoüsehen Antttbnng erhalten, idünlieh daa Ver&hren Gilloc^

in Paris 1860 erfunden und anoh Gülotage genannt, sowie der
Ton C Anger er erfundene Aetzprocess der Ohemitjpie, welcher

seit 1870 mit bestem Erfolge in Wien in der photographlseh-

artißtisehen Anstalt von C. Angerer S: ^röschl ausgeübt wird.

Gillot basirte seine Aetzmethode auf ein schon von Sene-
feider angewendetes Verfahren, Steine hochzuätzen, indem er

durch wiederholtes Einwalzen mit fetter Farbe und Aufstauben

von Harzpulver, die auf Metall übertragenen Zeichnungen nach
und nach zu decken suchte und gleichzeitig in successiver

Weise das Planinm, respeetiTe die leeren Stellen der Zeichnnng
aiof dem Metalle heiansitste, woraus eine im Bnehdmok m
Tarfielf&ltigende lypenform, d. i ein Dmekelidi^« entetand.

Das Verfahren von Gillel eroberte sich trotz der demsellieR

anhaftenden Mängel ein grosses Feld d^ praetisohra Anwen<»

dnng für Originale in Fedeneiehming in einer mehr skisaeii»

halten Ausführung.

Fiir Illustrationen feinerer Art hingegen und den photo-

llaechaBischen Uebertragnngsprocess war fnllofs Verfahren

minder geeignet, indem durch die mechanische Bearbeitung

der Druckplatte nicht so reine Aetzungen zu Stande gebract^
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werden konntea alt es der Draok feinerer Aasfiiltniiigeii er^

forderte.

Bei dem Verfahren von C. Angerer wird dngegen von der

mechanischen Beiubeitung während des Actzens Unijmng ge-

nommen und vertritt das Einwalzen mit fetter Farbe ein

chemischer Process, welcher sich auf die Verschiedenheit des

Schmelzpunktes mehrerer Harze stützt, wodurch diö allmähliche

Verdickung der Zeichnung nährend der Aetzung bewirkt wird.

Attseef den exponirt geweeeneQ Objeoten der Finn»
Angerer & Gdeehl hatten noch herrorragende Leielnngen auf-
zuweisen 0. Consäe und G. Kiesel In H&mz und N. Turatti
in Mailand.

Phototypien in Messing hergestellt hatte das k. k. militftr«

geographische Ineütat unter dem Namen MMetallotypie"
exponirt

Angerer 6l Göschl hatten auch sehr schöne Proben von
Chromo-Phototypi en exponirt und beherrscht diese iirma
überhaupt so ziemlich mit ihren eminenten Arbeiten den
Weltmarkt.

Ausser diesen konnte man Beproduotionen der mannig-»
fMshsten Art in den exponirten diversen Terlagswericen sdien,

wie a. B. Ameling*s «Aus dem Leben eines Tangeniehts*

;

oder „die vorzüglichsten Gemälde des herzoglichen Museums
au Braunschweig" ; oder „die deutsche Malerei der Gegenwart*'

on Hanfstängl in München etc.

Aus dem im Vorhorirphenden Gc^i^irtGTi ist zu entnehmen,
dass wesentliche Kortsehritte in allen Fächern des Gebietes

der photo-meehanisrhen Druckverfahren zu erkennen sind

und dass diese Druckverfahren insofern sehr schätzenswerth

sind, well damit Kuii^twerke ersten Banges selbst dem Minder*
bemittelten in verkleinerter Beproduction zugänglich gemacht
wefdoft und dadurch Ennitaimi« sowie Bildung und GesohmaolL
im Allgemeinen gelUrdori werden.

Es wird aber damit insbesondere die Illustration beUa«
tdEtischer und wissenschaftlicher Wed^e mit geringen Eosteu
möglich, wodurch ohne Zweifel aber anoh das Wissen dar
Menseliheit durch Anseliauung geffodert eneheint

|tetouchiren der Pbotographien mit GOnther IVagner^a
photographlBebeB GlaBzfUlrbeii«

Beim Eetouchiren der Photographien macht bekaiiutlich

das Aofsataen wirkli<^ weisser Stellen gewisse Schwieri^eit

;

aiamt maoi ein noch so nines, feines, deohendea Weiss, so
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inclieiiit dOQh die betreSoDde Stelle nlolit wirklioli weias,

sondern bläulich wie verdünnte Mileh. Woher kommt dies?

£b ist optische Täuechong!
Die mit der Farbe bemalte Stelle ist in Wirklichkeit rein

weiss; aber die Erfahrung zeigt, dass ein nn<\ der^^elbe Ton
neben Tpr^pliif^r^pnn andere Töne gehalten ganz verF<'*hipden

gefärbt erseheint und zwar glaubt man stets, dasp dio Coin-

plomentiirfarbo des Nachbartons vertreten sei; weisse Scbriftzüge

oder Streifen auf grünem Grunde erscheinen röthlich, auf
rothem Grunde grünlich. Da nun Complementärfarben bekannt-
lich Eneammen „Weise* geben (ans diesem Gmnde haben sie

ja diesen Namen erhalten), so hat man einfach die Oomple*
mentarfarbe des Blan zuzusetzen, damit das betreffende Wetss
wirklich weiss erseheint: dies ist Gelbbraun oder Orange.

Da das jedesmalige Mischen zeitraubend ist und manchem
Neuling nicht gleich richtig gelingen wird, so ist es bequemer
e?n mit solcher Complementäifärbe versetztes fertiges Weiss
zu verwenden.

Dio Firma Günther Wagner, Hannover und Wien, hat

solches hergestellt in Gestalt von handlichen kleinen Ojrltndera

Fig. 96.

(Fig. 96) und zwar in drei Tönen unter dem Namen Albumiii-

Weiss I, II und III; I ist unverletztes reines gut deckendes

Weiss, II schwächer und III stüikpr j::ffaibtes Weiss, um in

hellere und dunklere Parthien der Photographie hineinzuarbeiten.

Diese Albumin -Weiss bieten noch nach anderer Seite

Interesse; bekanntlich feilen mit gewöhnlichen Aqnarell&rben
eingesetzte Punkte und Stellen dadurch unangenehm auf, dän
de matt auf dem gl&nsenden Albuminpapier erscheinen. Diese
Albumin-Weiss sind jedoch so zuberei^Bt, daes sie auf den
Photographien ebensolchen Glanz zeigen, wie diese selbst

Da diese „Glanzfarben'* sehr willkommen geheissen wurden
80 hat die Firma auch ihre bekannten drei Retouchetöne, Photo-
graphische l^etouohe T ^bräunlich) , TT (rothlieh) und III

(schwärzlich), sowie eine Reihe von bunten Tönen als „Photo-

graphische Glanzfarben" hergestellt, welche günstige Aufnahme
Inden. Die Farben werden sowohl einzeln nach Wahl ab*
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gegeben, wie in kleinen eleganten MahagonikSstehen mit

Farben (den drei Albumin« nnd drei Betonehe-Fteben)
(Fig. 97) , sowie mit swOlf Fuben (obigen seolis Faiben nnd
Beohs bunten Tönen). Die Preise sind sehr m&sslg.

Eine Hauptfrage der Retoucheure wird gewiss sofort laut

werden: Halten diese Farben beim Heisssatiniren? — Wenn
die Farbenpünktcben und -Striche stark aufgetragen werden,

so verschieben sie sieb wohl, wie man sich bei der energischen

Prooedur wohl denken kann, die solche Photographien doroh-
znmachen haben.

Man thut jedoch gut, die Farbe mit etwas Eiweiss zu ver-

letzen, damit sie noch mehr au dem Albuminpapiere haftet.

Fig. 97.

Am Bequemsten ist es, man miseht etwas Eiwdss gut mit
Wasser (2—3 Theile Eiweiss auf 50 Theile Wasser etwa), dem
man zur grösseren HaltbarkMt einige Tropfen Ammoniak zufügt;

ttan reibt dann die Farbe auf die Palette und 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 Oellrselileler bei Oelatineplattem

Von Fr. Wilde in Görlitz.

Die unter der Benennung „Gelbschleier" bei den Negativen
auf Gelatine* Trookenplatten mitunter yorkommende störende

Erscheinung, welche sich dadurch kennzeichnet, dass zunächst

die bildfreien Stellen und dann die klaren Schatten eine in-

tensiv gelbe Farbe annehmen und das Negativ zum Copiren

ungeeignet machen, hat nicht, wie irrthUmlich von Vielen an*
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fesomami wird, in der Präparation der Platten ihre ürsaohe,
sondern wird lediglich dnrch sorglose, unaufmerkBame Behand-
hmg beim Eutwiokeln nnd f^rea des Ne^?a ktrbeigefiUiri

Der Gelbeehleier entstellt:

1. Wenn das Kegativ nach dem Entwickeln ungenügend
abgewaschen in das Fixirbad kommt

2. Wenn das Fiziibad Tiel gebraacM nnd mit Bromsilber
tbersättigt ist.

3. Wenn das Negativ in einem solchen Fi7[ir>>ade, schein-
bar fixirt, ungenügend abgespült an das Tageslicht ge-
bracht wird.

4. Trifft Punkt 1 und 2 zusammen, so kann der Gelbscbleier

auch schon während des Fixirens entstehen, ehe das Negativ
an das Tageslicht kommt.

5. Bei an starkem Znsats von Bromkalitunlösung Ehrend
des Enfwiekeins.

6. Beim Zosati von Fiximatron (beim Entwickeln mit
Eisenoxalat) kurz vor Beendigung der Entwicklung, besonder!
bei der Ton Manchem geübten hässlichen Manier, einen Finger
in das im Gebrauch befindliche Fixirb«d zu tauchen und die
daran haften gebliebene Lösung in die Entwicklung zu bringen.

Die Mittel znr Yermeidang des Gelbsohleiers sind also:

1. Sorgfaltiges Waschen naob dem Entwickeln.

2. Benutzung eines nicht zu yiel gebrauchten und duroh
Filtration stets yom Niederschlag rein gehaltenen Fixlrbadee.

3. Etwas längeres Lie^^enlassen ira Fixirbade wie rar Ajüf*

l^ong des weiesliehen Bromsilbers erforderlich ist

4. Vorsichtige Anwendung von Bromkaliumlösun^ beim
Entwickeln und statt deren lieber die von mir eingeführte

Jod -Brom -Lösung zu nehmen, die keinen Gelbschleier ver-

anlasst (Yergl. den 1. Jahrgang des „Jahrbuch für Photo*
graphie.")

5. Den Znsatz Ton Fixirnatron wfihrend des Entwiekelns
an Termeiden. Beliebt es, mit diesem sn arbeiten, so soll es
nur als kprzes Yeibad in ganz sehwaeher Lösung (1 : 6000)
oder gleich beim Mischen des Eisenoxalats (ö— 10 Tropfen
einer Lösung 1 : ?0<) nnf oO c: Entwicklungs-Misehung) oder
auch als Zusatz zur Eisenvitriollöeung (auf 100 g Eisenvitriol

ein kleines Stückchen von ca. VioS (xewicht) in Anwendop^
kommen.

Ein nach dem Entwickeln ^ut abgewascbenes NegaÜT
bekommt in einem noch nicht oder nur wenig gebrauchten
nnd nisdmeUagfreiem Fixirbade keinen Gelbschleier, auch.
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w«Dii während des Fixirens Tagesliobl luMit. TOlMBgesetzt,

dass beim Entwiekcln nicht Bromkaliam oder Fizimatron die

Bedingungen zur Entstehung des Gelbscbleiers erzeugt haben.
Bei dpr Entwiekliinjr mit Pyro geben manche der em-

pfohlenen Formeln deni ganzen Negativ eine leichte gelbe

Färbung — von den Photographen Gelbsucht genannt —
und nicht beliebt, weil sie das Copiren verzögert.

Folgende Pyro -Mischung bringt nicht die geringste Spur
i^on Gelbfärbung hervor:

A. 100 g sehwefligsanrdB Kfttron,

500 „ Wasser.
• B. 50 g schvvef ligsaures Patron,

400 „ Wasser,

nach Yollständigei- Auflösung deg gchwefligsauren

Natroni werden zngeeetat:

100 g Alkohol, abeolnt,

46 „ Pyro.
45 „ Citronensäure-Lösung (1 : 10 Wasser).

G. Soda- oder Pottasche-Lösimg (1 : 6 Waseer).

Soda darf nur in festen glasigen Stüeken genommen
werden; Pottasche darf nicht die gewöhnliche des Handelt
Spin, sondern ohemiseh reines kohlenianres Kali

Zorn Entwiefceln miseht man:

A. 50 g,

B. 4—«g,
C. 4—6—8 g,

Je naeh dem eontrastreiche, krftftige oder weiehe Negative er-

sielt werden sollen.

Ich persönlich ziehe den Gebrauch von Pottasche dem der
Soda beim Entwickeln vor. Der Alkoholznsats aar Pyrolteong
maoht dieselbe sehr beständig.

Diese Pyro-Entwicklong verursacht keine Flecken an den
Fingern, worauf ich diejenigen aufmerksam mache, die aus
^eeem Grunde die Eisenoxalat-Entwicklung Torziehen.

; Zum Schluss will ich noch erwähnen, dass jeder Gelb-

schleier und auch die gelle Färbung, welche manche Pyro-
eotwiehlnng hinterlAsst, Tollständig in wenigen Hinnten be-

seitigt werden doroh Baden des damit beharaten N«ntiTB in

feeftttigter AlannlQinng, weleher anf je 1 Liter 60 g Salasinre

Bigegeben wird.
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WtBlerthii>G«UittBe.

Uiiter dieser Bezeichnung ist bei den Photographen im
Allgemeinen die Ton der Gelatinefabrik Wintertliar dar-
gestellte i^uleioDB-Gelatine bekannt. Sie wird in Teisobiedoiea
»orten hergeetellt: Weiche, mittelharte nnd harte Gela-
tine, welch letztere besondere leicht erstarrt und eine feste

Gallerte gibt. Besonders geeignet ist die im Winter her-
gestellte Gelatine, wobei keine Fäulnisserscheinungen eintreten;

nur solche Gelatine wird von der Fabrik in Wintei-thur für
EmnlBionszweclve in den Handel gebracht und eignet sich fnr

diesen Zweck sehr gut.

Diese Gelatine ist thatsächÜch ftir Emulsionszwecke eine

der beliebtesten und brauchbarsten Sorten ; es empfiehlt sieh

jedoch, auch dieses an und für sich sehr reine Fabrikat, vor
dessen Verwendung zur Bmnlsion toq den ihm noeh anhaf-
tenden gummiartigen Substanzen nnd gasförmigen Bestand-
theilen zu reinigen.

Diese Beinigung geschieht fotgendermassen:

Die für Emiilsioii nöthige Menge Gelatine wird abgewogen
und in eine genügende Menge ^1^—1% Bromkalium- Lösung
YoUstfindig eingetaucht und wahrend mindestens einer Stunde
zum Aufquellen stehen gelassen; nachher wird das Bromkali-
Wasser sorgfältig entfernt und mindestens vier Mal frisches,

reines Wasser, in welchem die Gelatine jedesmal ca. lö Min.
belassen wird, aufgefressen Vor dem Abschütten des Wassers
wiH die Gelatine mit einem Glasstabe stets tüchtig umgerührt.
Sollte nach dem vierten yhl das Wasser sich noch trüben oder
viel weissen Schaum erzeugen, so ist noch ein längeres Waschen
von Yurtiieil, gewöhnlich wird es aber mit vier Mal genügen.

Nun hat aber während dieser Zeit die Gelatine eine be-

deutende Menge Wasser aufgenommen, und ist es daher von
grosser Wiehtigireit, diesen Wassergehalt genau kennen an
lernen; es wird deshalb die Gelatine nach dem letzten Ab*
schatten sorgfaltig durch Stramin ausgepresst und wieder ge-
wogen, und das Mehrgewicht gegenüber dem eigentlichen

Gelatinegewicht wird vom Wassergehalt des eigentlichen

Bmulsions-Receptes abgezoir<^n: auf diese Weise wird die

Emulsion nicht zu dünntlüssig und die damit hergestellten

Platten von tadelloser Keinheit sein.

Jedoch ist diese Art des Waschens der Gelatine nicht

unbedingt erforderlich und zahlreiche Erzeuger von Gelatine-

EmuläionäplHtten verwenden die Gelatine uumLlteibar, ohne
de 20 waschen, zur Emulsion.
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]>ie Farbe der BromsUbereniulsionen im durehfiallendeii

Lichte.

YoB Dr. G. Wolfram in BödeiiLoim.

Es iat bekannt, dasB beim BeifangsprocesB der Bromsilber^

emulsionen die anfänglich gelbrothe Farbe derselben in der
Durchsicht in blau und sobliesslich meist in grau oder blangran
übergebt. Man legt der Beobachtung dieser Farbenänderungen

als Hilfsmittel zur Beurtheihmjr einer Emulsion keinen be-

sonderen Werth bei, wahrscheinlich weil bei den meistgebräuch-

lichen Darstelluiiizsmethoden von Gelatineernuieionen nur wenig
charakteristische Farben erhalten werden.

Sucht man den Keifun^^process so zu leiten, daes er in

kurzer Zeit (etwa 10— 15 Minuten) beendet ist, so wird stets

sehr feinkörniires Bromsilber erhalten und es treten eine ganze

Beihe anderer Farben auf. Nach meinen Beobachtungen kann
die Farbe der Bromemiilsionen (nalOrlieli ohne Jodsilbersosatz)

Ton gelbrotb in roth, rotbTiolett, blanvioleti, blaa, blamnrftn,

gr&n» grttnliohroth nod sebliesslieb in rosa übergehen. Diese

Farben zeigen die flüssigen oder erstarrten Gelntineemolsionen*

Beim Trocknen derselben bleibt entweder dieselbe Farbe be-

stehen, oder, wenn der Beifungsprocess noch nicht weit genug
fortgeschritten ist, ändert sieb die Farbe in die vorlier-

gehende um.

So kann eine rotli violette Emulsion roth oder rothviolett

auftrocknen. Eine biauvioiette kann getrocknet rothviolett oder

blau violett erseheinen, eine blaue blauviolett oder Liau, eiiiö

grüne blaugrün oder grün etc.

Eine Emulsion wird nur dann eine der oben genannten

Farben deutlich zeigen, wenn das Bromsilber sehr fein vertiieilt

ist, d. h. die BromsUberkörnchen so klein sind, dass sie Licht

dnrcbscbeinen lassen.

Eine reine Färbung wird nur dann auftreten, wenn der

gr588te Theil des BromsObera einerlei Liebt dnrehfallen liest,

andernfalls treten Mischfarben anf.

Da sich mit der Farbe auch die Empfindlichkeit ändert,

so aeigen Emnisionen, welcbe mit gleicher Farbe dnrehiiobtlg

sind, anob stets gleiche Empfindlichkeit nnd man kann so an
den Dnrohsiohtsfarben erkennen wie weit der Beifongsproeesa

fortgeschritten ist.

Ist die Farbe der Emulsion in der Durchsicht roth oder

Tcfhviolett, so hat sie ungefähr die Empfindlichkeit nasser

Platten.
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Bein blau durchsichtigd Emulsion kt etwa 2 bis 3 mal
empfindlicher als nasse Platten «nd gibt mit Eisenexelait meist

sn narte Negative, gute dagegen mit alkalisebem PyroentwioUer.

0ie granlielirotlL oder grOnliobgraa doieheichtige Emnlsion
zeigt gleiche Ihnpfindliehkeit wie die beeton Momentplatften

des Handels. Die Platten entndekeln sich leicht nnd sicher

nnd zwar eben so gut mit Eisenoxalat ohne Bromkalinmznsatz,

als mit Pyro oder Hydrochinon Emulsion, welche rosa durch-
eirhtii: ist, pomit noch emptindlickor al? ^iinlichroth durch-

sichtige Emulsion sein wird, ist ausserordentlich schwer her-

zustellen. Es ist mir noch nicht gelnngen, Platten mit solcher

Emulsion zu piäpariren. Ich habe nar feststellen können, dass

die grüne Farbe sich unter sehr günstigen Umstanden manch-
mri in tos» nm&ndert. Meist Jedoeh wird die Emnisieii «t
grobkdmig und zeigt keioe Farben mdir.

Kach meinen Erfahrungen sollten Emnlsionen, welcke
Anspruch darauf machen mögliehst vollkommen zu sein, stets

eine Farbe deutlich aeigen. Dann erst ist erreicht, dass die
Broni?i]her]<örnehen so klein als möglich sind, und die Platten

so klar lind rein nrheiten, wie man es nur wünschen kann,

und dies ohne jeden ZuBatst von Jodsüber oder Ton wen\g
gereiftem Brorasilber.

Während des Reifungsproeosses ist man durch Beobachtung
der Farben des Bromsilbers in den Stand gesetzt, genau au
oontrolliren , welche Empfindlichkeit die Emnlsion so^en lukt»

ob die Reifung noch zu Terl&ngeni oder ob sie zn unter-

brechen ist«

Ich habe unter den Torschiedenen bekannten Dantellungs-

methoden yon. Bromsilberemulsion nur eine gefunden, welche
80 abzuändern ist, dass sie in 10— 15 Minuten höchst erapflnd-

lichp? arünlichgrau durchsichtiges Bromsilber liefert. Pies ist

die Siiberoxydammoniakmethodp von Professor Eder. Wenig
emptindliehe bis blaudurchsichtige Emnlsion erhält man danaon
leicht und sicher bei Temperaturen bis zu 40 Grad.

Steigert man die Temperatur der Gelatinelösung auf 50
bis 55 Grad, erwärmt die Lösung von Silberoxydammoniak
ebenf^^lkf so hpoh und h&lt das Wasserbad wfthrend der Dauer
der Beifnng in gleieher W&rmie, so geht die Umwandlung des

Bromsilben in die hdohst empfindlichen Modificationen so
schnell von statten, dass der Reifungsprocess meist i[i 10 Minuten
beendet ist. Ist in 15 Minuten noch keine grünlichgrau durch-
sichtige Emulsion erhalten, so treten bei längerer Digestion

Mischfarben anf nnd das Bromsilber wird theilweis grob-
kömig.
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Photographie und Albertotypie
von

JOS. ALBERT
königl. bayer. und kais. russ. Hof - Photograph

1 ^ •

-x>o^;':^ij 1850. |j^--^o'^

Künstlerische Herstellung
von

Photographien
*

und

AlbertOtypien (Lichtdrucke in feinster Ausfiihrung)

für

kistgeierliliciie, visseoscliaftliclie iinl Praclitwerlie

sowie ftir

Prospekte und Empfehlungs- Anzeigen.

Schnellpressen -Betrieb,

Grösste Lieistungfbfähigkeit.

Proben und Caiculationen zu Diensten.
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l>a M 8ehw6r iit Gelatme sa finden, welebe M dieeem

•Ftoeeeie nicht Sohleier gibt, bibe ieh dne nene Melhede Mit«
gearbeitet, welehe mit jeder Gelatine sichere gnte Resaltate

^bt. Doch kfmn ich vorläufig dieselbe nodi nioht pnbliciren.

Sohlieselich'indohte ich noch erwähnen, d'ass die Farbe
der Emulsion in der Aufsicht bei sehr feinkörninrer Emulmon
nur pine blassgelbe ist, während grobkörnige Emulsion nm
so intensiver grünlichgelb'^ erscheint, je grösser die Brom*
silberiiörnchen sind.

Josef Albert f*

Josef Albert in Minchen gebMin die Reihe Jener Ent*
deoker, deren Forschung undgeistigeThfiligkeit, Ennst und Wissen
ihre ungeheure Popularität verdanken und welche seit dem Ent*
fitehen der Photographie alle Stadien der Entwicklung als Ent-
TTerfer und Vollender durchlief. Könin Mf\x IT boricf den juniren

MaTin als HofphotocTHph nach Münciicn, ^vosclbst er mit der

Wiedergabe von Gemälden begann und dieselbe, fowie Porträte

später in grösstem Pormate in die Oeffentlichkeit brachte.

Schon 1857 beschäftigte ihn Chromophoto- und Lithographie.

Jahre lang verfolgte er den Gedanken die Poitevin' sehe Er-
findung der liebtempfindliohkelt der Ohiomgelatine praoüseh
sn verwerüien nnd naeb angestrengter Arbeit nnd grossen

peouDiären Opfern gelang es ihm 1867 die naeh ihm „Alberto-
iypie** oder auch y,Lichtdruck'' genannte Druckmethode
auszuführen. Auf der Hamburger Ansstellang 1868 brachte

Albert die Resultate seiner Erfindung vor die Oeffentliehkeit

und bewirkte damit solche Sensation . daas die Jury für ihn

eigens eine goldene Medaille prägen iiess. T)a in Kn1<re der

«ahireichen Aufträge die Handpressen nicht mehr genügten,

oonstruirte Albert ein Modell einer Schnellpresse, nach welchem
1871 die erste Lichtdruckschnellpresse ausgelutirt

wurde. Später beschäftigte er sich mit der Photographie in

in natttriienen Farben, wobei er drei Negative hinter farbigen

ISeheiben herstellte nnd mit Liohtdmck die Farben tlber^
ander druckte. Auch mit isochromatischen Aufnahmen hafte

er glänzende Erfolge aufzuweisen. Albert starb am 8. Mai
18816 und bei der Wiederkehr seines Todestages 1887 wurde
ein ihm errichtetes Denkmal am Münohenor Friedhofe enthüllt.

Albert's Arbeiten haben nachhakin i^ewirkt. Durch ihn

wurde die Photographie zur Massenerzeugung von Bepro-
ductioneu eingeführt und seine Leistungen blieben stets aui
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der H6he der Zeit Seine Anstalt wird von 6oiii«r Witwe
weiter geführt, welche dieselbe aaf der alten Höhe zn erhalten

versteht und die goldene Medaille für ihre LeiKtungen auf der
Frankfurter photographischen Ausstellung erhielt. Wir ver-

weisen auf die Liehtdruckbeilage in unserem Jahrbuch" als

Beispiel der schönen Leistungen der AustaiL

J. B. Obernetter f.

Im Jahre 1887 starb der ber&hmte Photoehemiker und
Erfinder J. B. Obernetter in München. Er war am 31. Mai
1840 geboren, stiidirfe Chemie und trat 1860 in das Atelier

Albert's ein. Er erfand 1864 ein neues Copirverfahren ohne
Silbersalze, übte das Eins tanbverfahren auf hygroskopischen

Ohromschiciiteu mit grosser Virtuosität und erhielt für seinen

darauf basirten Process zur Herstellung umgekehrter Negative

von der Wiener photographischen Gesellschaft die grosse

foldene Medaille. £ine sehr bedenieame Entdeckung war die

eryollkommnaog tod Gollodtoneiniileionspapier. Eine be-

Bondere Aufmerksamkeit wandte Obemetter dem Ltehtdmok
zu, wobei er die Yorprftparation der Platten mit Wasserglas

einführte und Drucke von hoher künstlerischer Vollendimg
lieferte. Er erfand einen neuen sinnreichen Emulsionsprocess

durch Silbern einer Bromsalz haltigen Gallerte. In der letzten

Zeit hatte er ein völlig neues Princip der Heliogravüre erdacht

und mit der ihm gewohnten Sorgfalt ausgearbeitet, weiche unter

dem Namen Kupferlichtdruck bekannt ist. Die Methode besteht

darin, dass er ein im Chlorsilber verwendetes Negativ direct

in das Kupfer, in einer nicht näher bekannten Weise einätzt.

Diese Methode überragt an SehQnheit and Sehnelligkeit alle

anderen heliographlsehen Methoden. Der Yerlast, den die

photographische Welt dnreh den Tod J. K Obemetter^s erlitten

hat, ist ein sehr grosser.

Wir bringen das Porträt des genannten Forschers in

unserer Bei Inge; sie ist mittels des Obern etter'schen Lieht-
kupferdruckes in der von Obernetter gegründoten, nunniehr

von seinem be^rabten Sohne Emil Obern ett er geleiteten

ÄiiBtalt hergo^tellt und zeigt zugleich die grosse Leistungs-

fähigkeit der von Obernetter erfundenen photographischen
Druckmethode.

Oigitized by



Die

Fortschritte der Photographie

in den

Jalu-eu 18S6 und 1887.

28

üiyuizeü by



Die Fortschritte der Photographie in den

Jahren 1886 und 1887.

Piiotogrrapliiseiie Unterriehts - AnsUIten.

Die Photographie und die photomechaüißchen Druckver-
fahren sind in Oesterreich neuerdings Gegenstand der beson-

deren Aufmerksamkeit und Förderung von Seite des Heriii Unter-

richtsm in isters Dr. y. Gautsch geworden, indem derselbe in

Wttrdigung der eiuBohiMiidauden Bedentno^ der photogift-

pliiselien Methoden sowohl za Zwecken der eigentlichen Fach-
Photographie, als auch fdr die graphischen Kunstgewerbe und
die Wissenschaft die Errichtung einer kaiserl. königl. Lehr-
und Versuchsanstalt für Photographie und Reproductionsver*

fahren in Wien (VJI. Westbahnstrasse No. 25) diirchfnhrto.

So. Majestät der Kaiser von Oesterreich hat mit Aller-

höchster Eiitsehliessung vom 27. August 1887 die Activirung

dieser k. k. Lehr- und Versuchsanstalt in Wien mit
1. Marz 1888 zu crenehmigen geruht und es wird die Sehüler-

aufnahiüö und der Unterricht zu dieser Zeit beginnen. Pro-

gnunme Qber diese Anstalt, sowie die Bedingungen über die

SohtÜeraafhahme k<(nnen von der Leitung der Anstalt (unter

der oben angegebenen Adresse) erhalten werden.
Die Ausf^rang des Baues steht unter der Anfsiclit des

städtischen Oberingenieurs H. Lichtblau, sowie dessen Stell*

Tcrtreters Ingenieur J. Klingsbigl.
An der Anstalt wird r^or üntorrieht in den für die Photo-

graphie und wichtigeren photoirraphisehen Di nekmethoden er-

forderlichen Gegenständen von mehreren ü'achiehrorn practisch

28*
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und theoretisch in ein bis zwei Jnhi ea ertheilt und für ffründ-

liehe Vorbildung der Sohüler im Zeiobnen, Chemie Dud Physik
gesorgt werden.

Es werden an derselben daher nicht nur pin Porträt-,

ein Copir-, ein Reproductious- Atelier für die Schaler und ein

Atelier für wissensohaftlicbe Arbeiten samnit Dunkelki^iumern,

sondern auch Drucker-, Aetz- und Zeiehensäle, sowie ein

chemisches und physikalisehes Laboratoriunj etc. sowie eine
Abtheilung für wissenschaftliche Untersuchungen vorhanden sein.

Auch in Dentechland, welobee ein hervon-agendes photo-
ehemieches Laboratorium an der technischen Hochschule in
Berlin unter der Leitung des hochverdienten Prof. H. W. Vogel
besittt, ist in Folge der Errungenschaften, welche die Photo-
graphie auf der Berliner Naturforscher - Versaniralung in
schlagender Weise nachwies, die Anreirnng zur Vermehrung-
der Lehrkanzeln in diesem Fache gegeben worden und es

sollen demnächt enfspieciiende Curse an anderen teohnischea
Lehi'anstaltoii pi-ötTiiet werden.

Mit deiii Liitei richte in der Photographie, den verschiedeneu

Methoden des Lichtdruckes und ähnlichen Vervielfältignngs-

verfahren ist mit Bücksiebt auf wissenschaftliche, technische

und künstlerische Anwendung au der grossh. Teehni sehen
Hochschule in Kai'lsrube Herr Frits ßehmidt aus Breslau

beauftragt worden. Der^eli e wird den Unterricht bereits im
October 1. J. be>:innen. Näheres hierüber wird s. Z. durch
4ie Direction bekannt gegeben werden.

Der Pariser Gemeinderath geht daran, eine gross angelegte

.„Schule für das Buchgeweibo " zu gründen, in weicher auch

die Photographie vertreten sein wird. Der technische und
theoretische ünterriciit wird während drei Jahren ertheilt; be-

sonders begabte Schüler können die Anstalt noch ein viertes

Jahr bcbuchen. Die aufzunehmenden Schüler müssen mindestens

12 Jahre und dürfen höchstens 16 Jahre alt sein; bei der Auf«^

nabmsprüfung wird auf das Schul^eugniss und auf besondere

Fähigkeit Bücksicht genommen. Da die Arbeiter gewdhnlick
darauf sehen, dass ihre Kinder möglichst bald Geld verdienen»

so werden Stipendien errichtet, damit wenigstens eine gewisse

Anzahl von Schülern sieh theilweise selbst ernähren kann.

Die Zahl der Schüler in allen drei Jahrgängen daaf höchsten»

300 betragen.

Die Schule soll den Zweck haben, für jeden Zweig der

graphischen Künste eine kleine Anzahl von Elitearbeitern heran-

zubilden. Neben den regelmässigen Schülern können Lehrlinge

und Arbeiter, welche sich weiter ausbilden wollen, einenAbendeurs
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Patente* — Photographleeb« Objective. 445

beflaohen, welcher Ton8^10XJhr stettfinden wird. Der praotisclie

UmenriehttiiDfaflSt folgende Industrien: 1. Buohdntek, 2. Stein*

druck, 3. Schriftgieeeerei, 4. Baehbinderei , 5. Xylographie,
6. Lithographie, Radimng imd Kartographie, 7. Papier-

Iftbrikation. Die PhotogravQre, die Heliogravüre, Gal»
Tanoplastik, Stereotypie, Erzeiignng der Farben und Firnisse

sind gioichfall? in das Progrnmni aufgenommen und werden
den verwandten Fächern zu«^etheilt. Obf^leich die Schüler sieh
einem Specialfaehe widmen sollen, werden sie, entsprechend
ihrer Fähigkeiten, in den verschiedenen Ateliers ihre Kennt-
nisse ergänzen können.

Harris on verbreitet sich in einem Artikel in „Brit. Journ.
of Photography" über die Nothwendigkeit der Erziehung
von l^hotographen (Phot Mitth. Bd. 24, S. 35); desgleichen

Dr. Ehrmann in New-York (Americain Annual of Phot. for

1887, S. 221).

Puteute.

Die in England genommenen Patente auf Erfindungen,

welche die Photographie betreffen, haben sich in den letzten

Jahren auffallend vermehrt. Während im Jahre 1889 und
1840 nur je ein und im Jahre 1851 nur zwei Patente ertheilt

wurden, sind im Jahre 1860= 80, 1870 — 15 , 1880 «- 88,

1888 =« 40, 1884 180 nnd im Jahre 1885 sogar 199 Patente

ausgegeben worden. (Photographie News, 1888, S. 710.)

Aneh in Oesterreich nnd Deutschland wurden zahlreiche

Patente auf photographische Gegenstande genommen, wie die

Mittheilungen von competenter Seite (s. unten) unseres „Jahr-

buchs" zeigen (siehe S. 505).

Photographische Objective.

In Jena wurde von Dr. Schott und Gen. eine Glas-
sohmelzerei für optische Zwecke mit Unterstützung der pren<??i-

sehen Staatsregierung gegründet, worin neue Glassorten er-

zeugt werden. welf*he fiir die Construction neuer Linsensysteme

von Bedeutung sind. (Siehe S. 325, 3^1 und 416.)
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£« wurden zahlreiche V ersuche mit den verschiedenartigsten

Elementen gemacht und nicht nur die Dai Stellung der Crown-
und Fünfdäser mit Hinsicht vnllkommenerer Aehromasie ver-

bessert, sondern auch andere Uiassorten erzeugt, in wfl chea

die Dispersion bei gleiehem Brechiingsindex (und uoigeiiehrt)

einer erhebliehen Abstufung fähig ist. Es finden sich in den
Verzeichnissen der Fabrik Uber 40 Glassorten, darunter Phos--

phat - Crow n ,
Bariumphosphat • Crown , Zink - Silicat - Crown,

Boiftt'Flint Q. 8. w. Der Optik werden dadareb neae Wege
gedffbet, indem die AehromM.e der Linsen eioh dnreh die

nenen Giftssorten vervollkommnen lässt. d. h. die starken eeeun-
d&ren Farbenabweichnngen yermindert oder beseitigt werden,
welche die Silicatgiäser , wegen des disproportionalen Ganges
der Farbenzerstreuung bekanntlich übrig lassen. (£der, Phot
Correep,, 1887, S. 1).

üeber die optischen Eigenschaften verschiedener Glae-

sorteu stellte Dr. S Czapski in Jena mit besonderer Bftekeioht

auf die Ton Schott in Jena festgestellten Glasarten genaue
Untersuchungen über Brechung nnd Dispersion an, welche er

in der ..Zeitschrift für instnimentenkonde" 1886 (Sept. und
Oct) beschrieb.

Zar Kennteiehnnng der optischen Eigenschaften der Glas-

arten benutzte er 5 helle Linien des Spectrums, welche sich

mittels künstlicher Lichtquellen jederzeit leicht herstellen

lassen, nämlich die rothe Ealiumlinie (7ic«i, die Natriumlinie

(Na) urd die drei hellen Linien des Wasserstoffspeetrums

jSci, J?ß, H'^. D.i drei von diesen Linien mit den Fraun-

hofer sehen Linien C, 2), F des Sonnenspectrums identisch

sind und die beiden anderen (Ka und H{) den Fraunhofer'schen

Linien B und G sehr nahe liegen, so sind in folgendem diese

Linien mit Ä' (Wellenlänge ^ 0,7677), C 0,6563), i>

(—0,5893), F {= 0,4862), G* H 0,4341) bezeichnet.

Die Kesultate der nach der Abbe'sehen Methode aus-

geführten spectrometrisohen Messungen sind in der Art zu-

sammengestellt, dasß der absolute Werth des Brechungsindex

nur für dieD— Linie angegeben ist, zur Kennzeiehnung der

Diepersion aber die Differenzen der Brechnngsindices ftfr die

4 Interwallen OF, A'D, DF, FG' dienen.

Nachstehende Tabelle gibt eine üebersicht über die op-

tischen Eigenschaften einiger Glassorten.
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Tabelle Bber Breeliungsiftdex und Dispersion

einiger Glasarten.

§ eI A M A flh MI M 2t m Fartl6ll« DiBponioa i

1 s

& a
A.' bis D DbisF FbUG

lifticbtes Phosphat»

Croini^) . • . . 1.5159 0,00737 0,00485 0,00515 0,00407 3,58

Bobwttnlsi Bsrlmii*

Photpbftl'OriowB') • 1,6S06 0,00982 0,00591 0,00648 0,00581

Cftldum-SIliMt-

Gtowq^ • * . . 1,5179 0,00860 0,00558 0,00605 0,00487 8,40

Bttrium• SlUeat-

Crown*) .... 1,5899 0,00909 0,00588 0,00689 0,00514 2,78

Xaliam-Sflioat-

Crown ^) .... 1,6223 0,00901 0,00572 0,00637 0,00512^ 8.58

Schweres Barium-

Sllicat- Crowa 1) 1,5726 0,00995 0,00630 0,00702 0,00568 3,21

Schwerstes Barium-

1,6040 0,01092 0,00690 0,00771 0,00626 8,58

Bwat-FUnt^ . . . 1,0086 0,01875 0,00864 0,00974 0,00802 8,17

BehwOTai-Boiil-FllBtT) 1,6797 0,01787 0,01097 0,01871 0,01068 8^81

6«wohiiliohM SfllMt*

1,6909 0»01709 0,01084 0,01890 0,^1041 8,68

Schweres SUlmift-

Flint« 1,64S9 0,0191» 0,01152 0,01372 0,01180 8,87

Schweres SUioai-

FlintW; 1,7174 0,0243i 0,01489 0,01749 0,01521 4,49

ßcbwerstes Silicat-

Plint 1,9626 0,04882 0,02767 0,03547 0,03252 b,33

1) Ettbloi. — Oeringe Härte ; getchtttst sa Ttirwendep.— *) Oanaa
ttbMreinttimmwd mit dem H»rd* Crown tob Chane« Broth. —
^ Bebr fwbloi, — DIeiei Crownglee hftt gflnatigeren Ouig der Dia-

pertion all daa gawOhnlielie 8iUe«t*Ciown.— Welali in der BeaibeÜnng.

Nicht frei Ton einigen falnen Blftscben zu erhalten. — T) An geaöhfltaten

Bteneii sa rerwenden. Dem dense Flint von Chance Broth.
genau entsprechend. — Optisch dem extra dense FHnt Ton

Chance Brotb. ganz gleich -— Dem double extra dense Flint

TOD Chance Broth« eotsprecbenü.
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E. Sutcr in Basel bringt unter dem Namen „ Rapid

-

Aplanat" ein sehr gutes Ohiectiv in den Handel, bei welehem
die Linsenöffüung der Brennweite ist und ähnliches wie daa
Voigtländer'sche Euryskop leistet (Phot. Mitth. Bd. 23, S. 269).

Dallmeyer in London erzeugt neue „rapide einfache

ObjeotiTe*', welche ähnlioh seiBer älteren einfaeben Weitwinkel-
Landsehaftslinse eonBtniirt eiod, jedoeh mit einer grdeseien
Blendenöffnung ein gutes Bild geben. Fr&heT waren Kwei
Crown- und eine FÜntglaslinee 2u einem Systeme Terkittet;

jetzt aber sind zwei Flintgläser und ein Orownglas Terwendei
(PJiotographic News, 1886, S. 503.)

Nach C. Fahre (Hull. de TAssoeiat. Beige de Phot.

1887. S 205) ist hierl>ei die sphärische Abnahme genügend
corrigirt, um die Anwendung einer Blende zu erlauben, weiche

Vio Brennweite ist f ' I. In diesem Falle gibt das

Objectiv ein scharfes Bild von einer Seitenlänge ^. Es ist

sebr lichtstark und gibt Portr&te im Atelier nnd Momentbilder

stark als eine gewöhnliche einfache Landschaftslinae; mit einer

f
Blende-^- gibt es ein scharfes Bild, dessen Seitenlänge fast

gleich der Brennweite (f) ist und keine merkliche Verzerrung
gibt und der Astigmatismus ist auf ein Minimum redneiri

Die Tiefe des Focus ist eine sehr grosse. Im Allgemeinen

kommt dieses Objectiv den Aphinaten von mittlerer Licht^f irke

gleich, zeigt aber grössere Tiefe und mehr Brillanz der Bilder.

lieber eine genaue Methode zur Bestimmung der
Brennweite von Linsen macht L)r. Hugo Schroedpr in

London sehr wichtige Mittneiiungen. Er zeigt, dass die üb-

lichen Methoden in der Regel ungenau sind und gibt ein Yer-

üuhren an, um die wahre Brennweite und den 1. und 2. Haupt-
punkt eines Linsensystems zu bestimmen (Phot. Mitth. Bd. 23,

8.254). Br. Stolze erSrtert die Oonstanten im photo*
graphischen Objectiven, wie Brennwelte, Bildweite, die

relative Lage des optischen Mittelpunktes, des Krenznngspanktes
der Strahlen im Phot. WochenbL, 1887, 8. 277.

In England hat man sich geeinigt gewisse Blenden-
grossen bei den Objectiven allgemein einzu&hren. Dieselben
stehen mit dem Quotienten der Blendenöffnung d dividirt durok
die Brennweite / in bestimmter Beziehung, Diejenige Blende,

im Freien. Mit einer Blende ^ f
ist es zweimal so licht

10
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bei welcher ^ » ist, wird »Ib Einheit (No. 1) gesetzt.

Daraus ergeben sich folgende Zahlen:

1

SjLcD utrij -

Kammer
Au

T
Bellchtangfi-

'

f«

u

1{ t a n M An «

Xumuier

1

A

T
BelichtaDgl«

xeH

£«

u

1
1

4
1

1

45-255
1 OS

2
1

5*667
2 2äü

1

64 256

4
1

8
4 512

1

512

8
1

B 1024
1

102411 311 I2ö"

16
1

16
16 2048

1

180*62 2048

82
1

82 4096
1

4096
28 628 256

64^

1

82
64

1

861 ' 24 1

bli>2

Fiii jede folgende Blende ist also sowohl die Kummer
als £xpüsitiuiiszeit doppelt so gross, als für die vorhergehende.

Smith wendet dagegen im „Brit Jonm. of Phot." (1886,

8.338; PhotWoehenbl. 1886,8. 261) ein, dassdie Nammern für

die kleinsten Blenden sehr hoch sind und schlägt vor d ^ '/le

als Einheit zu betrachten. Br. Stolze macht den besseren Vor-

schlag auf jede Blende die Zahl
^q^^

2u setzen (ebendaselbst

S. 262 und 299).

A. Moli in Wien empfiehlt einen Momentverschlass,
welcher nach ein^m englischen Oriirinal (Grim«ton) hier in

verbesserter und vervollkommneter Form construirt^) und in

den Handel gebracht wurde. Das Prinoip des nachstehend

abgebildeten HlondRURchieber-Momentverschlussos beruht darauf,,

dass eine duiuio lileeiischeibe , welche sich in einer zweiten

mit beliebig grossem Ausschnitte verseheneu Blechhiilse leicht

1) Die beigeffebenen Figuren wurden dem UerausgebM dieses «Jalur*

buchps" durch den K«*dart8ur der „Phot N'otizen", Herrn C. S ch i e re r,

freuDdlichst zur Verfügung gesteUt. Die Apparate sind durcli Herrn
Jloll In Wim (TaohkwbtD) in d*n Handel gebiet.
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bewegt und sammt dieser, anstatt des Diaphragmas in den
Biendenschlitz de? Olj^^ctivrohres gesteckt und durch eioea
einfachen FederuiecUauibuius auf- und niedeigefuhrt wird,

wodurch sieh das Obieetiv in einem kurzen Zeiträume öffnet

lind schliesst. Bei xVüwendung dieses Verschlusses wird die

Bleudeuscheibe B, Fig. 98 und Fi^^. 99, statt der Blende in
BlendanBehUts des Oljecüfes gesteekt und der Veraohlnas

mittels eines GmnmibMides von Knopf K sn »n das Ob*
jeotiv gnt befestig!

FSg. 98. Flff. 99.

Vorausgesetzt, da? Bi]d vr'irv nnf d^r matten Scheibe

bereits scharf eingestelit, drehe man den Stift St, weicher mit

dem Arm Ä und der Scheibe S verbunden ist, in der Pfeil-

riohtung bis er in den Haken JS einschnappt. Durch Druck
auf die Gummi biine wird dieser llakeu pneumatisch ausgelöst

nnd der Stift St bewegt sich in seine ursprüngliche Lage
tnrftoky wodurch sich die Seheibe 8 anf nnd nieder bewegt
nnd das QbjeetiT dffnet nnd sofort wieder sohliessi

Dieser Versohluss gestattet eine Expositionsseit Ton nn-
gefthr Vio ^<iiinde bis ungefähr Vioo Sekunde n. sw. in fftnf
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Terschiedenen Gesehwindigkeiten ; will man die Schnelligkeit

erhöhen, so ist es zuerst nothwendi^r, 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
SU befestigen. I^ie Preise der Apparate sind 17 bis 22 Grulden.

Atelier und Camera.

Die Constructionon der photoL'rnjihipchen Cameras erlitten

Diannigfaltiiie A Iiiinderungen und insbesondere diejenigen,

welche fiir Keist n i>estimmt sind. Einige dieser bewährten Con-
structionen wurden bereits oben (S. 295, 830 und 414) beschrieben.

£ine practische von Koppe und Moh in Görlitz (Deutsch-

land) in den Handel gebrachte nnd tleioht bei a, h, c, i zu*

sammenlegbare Reise-Camera zeigt Fig. 100.

Fig. 101.

H. Mader in Isny (Württemberg) erzeugt eine ganz ans
Metall gefertigte sinnreich construirte hübsche Touristen -Camera

fig.
101), welche Bilder im Formate 13 X 18 cm gibt und nur

kg wiegt und inclusive Landsch.iftsobjectiv mit Revolver-

blende, Momentverschlnss und 6 Biecli • Cassetten bloss 90 Mark
kostet und preiswürdig ist.

Franca is in Paris coustruirte eine kleine Camera zn

Momentaufnahmen, welche in der Hand gehalten wird und der

er den Namen „Kinegraph ' gibt (Phot. Corresp. 1887, S. 309
Bit Figur).
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I>r St inheil erzeugt eine sehr practische Deteetir-
Camera, welche mit f^iiK^'m Antiplanet von 25 rmn Ooffnung
Tersehen ist; die Piattenijrosse ist 9 X 1^ (mit Figur siehe

Phot. Corresp. 1887, Phot^Notizen 1887, Phot. Mitarbeiter 1887).

"Von G. Pizzisrhelli erschien eine ausführliche Abhand-
lung über „die Schärfe der Bilder bei Camera's mit
fester Brennweite" in der „Phot Corresp.** (1886, S. 476;
anoh „Phot. Wochenbl." 1887, 8. 471), woran Dr. Stolze
eine sehr belangreiche eingehende Mittheilnng über „Brenn-
weitenbesti minung photogram n. otr i scher Gamera^s"
anschliesst. (Phot. Wochenbl. 1887, S. 104.)

E. Himly in Berlin (D. R.-P. Nr. 38684 vom 6. Au-iist

1886) hat allfeinen „ II i If s Ii el i < hter "
, welcher zerstreutes

Lieht in die photographische Camera einführt und dadurch
die Belichtungszeit abkürzt, Patentschutz erlangt; die Vor-
riehtunsr gründet sich auf das seit 1870 bekannte Princip der
„Vorbeliehtung der Platten. 2)

lieber ^Anlage und Einrichtung photographischer
Atetiers für das fieprodnctionsfaoh** theilte Max
Jaff^ in den „Freien Künsten** (1887, 8. 29) seine schätzbaren
Erfahrungen mit.

Whaite beschreibt eine Vorrichtung zum Spannen und
leichten Auswechseln Ton Hintergründen. (Phot Archiv 1887,
S. 17, mit Figur.)

In dem Sammelwerke „The photographers indispensable

handbook" von Welford and Sturm ey (1887, London,
Pliße & son. U8 Fleet street E. C.) ist eine sehr gute Zu-
ßamuienstellung der namentlich in England angewendeten und
in dem Handel befindlichen photographischen Apparate und
ütensilien gegeben.

Photatraiüilreii auf grosse Bistanzen*

Ueber das Photographiren auf grosse Distanzen
nach Lacombe und Matthieu bringt das „Bull. Beige de
rAssoc. Beige de Phot." 1886, S. 600 (auch „Phot Corresp."

1887, S. 2Ö5, mit Figuren) nähere Daten. Das Fernrohr wird
genau in der optischen Axc vor das gewöhnlic-he photographisfhe

Öbjectiv einer Camera befestigt (mittels eines sog. Aermels).

Matthieu wendete ein Fernrohr von 60 cm Auszngslänge
und ein Kugolobjectiv von Darlot (No. 2) an. Als Aufnahme-
gegenstaud diente ein Schloss, welches 1,2 km enifernt war.

*) Vgt Edor, Auimiur]. Haadb. d. Phot. 1886» Bd. 1, 8. 88.
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Zu der Aafnfthmd mit dem Ob^ir »Ueln wmn 2 Seeanden
nothwendig, naek Vorseteen des Fernrohres 90 SeoaDden; die
durch letzteres bewirkte Ver^rdsseruDg war 14 fach.

Dr. Stolze empfiehlt hierzu einen Aplanat von 28 cm
Brennweitp. dpcsen Bild man innerhalb der doppelten Brenn-
weite mit einem Aplannt von 4 cm Brmnweite aiiftängt und
Yergrössert. (Photographisches Woebeuhlntt, 1887, S. 7.)

Trail-Tay lor schiäfft im British Jom nal of Pliotoj^raphie,

Nr. 1372 eine ähnliche Vorrichtung für K üstenaufnahmea
Tom Borde fahrender Schlfife au8 vor.

Es ist erw&hoeQswerth, dMs bereits der Engländer
Qt, Thomas snr Zeit des Erim^Krieges 1854 Aufnahmen auf
Aufnahmen auf etwa dkm Entfenong mittels des Obje^T-
glases eines Teleskopes von 82,5 mm Durchmesser und 1,525 m
Brennweite (unter Anwendung einer Blende von 25,4 mm) an*
gefertigt hatte. (Pbotograv^bic News. ISÖ6, S. 783.)

Die Photographie auf Beiseu und zu Laudschafts-
Aiifimliiueii«

Bezi'iglich der Photographie auf Reisen sind namentlich

die Einrichtungen Ton W. Burger in Wien hervorzuheben.

Derselbe benutzt hierfür eine Camera mit Metailsohlitten, Vor-
richtung zum Heben und Neigen des Objectiybrettohens behufs
AufDahme von ungewöhnlich hoch oder tief gelegenen Gegen-
ständen. Als Objeetive wird Dallmeyer's Patent-Bapid-
Bectilinear (S^/a + ^Va) 38 mm Linsendurchmesser und
28 cm Brennweite oder ein ähnlicher Aplanat oder Enriskop
für Architecturen, Landschaften, Kinzeltii^iiren verwendet. In
Fällen, wo die Aiifstellentfernung sehr kurz ist ,\vird ein Patent-

Rapid-Rectilinear (6 X 5) von 21 cm Brennweite empfohlen
(oder ein Stein hei Peches Weitwinkel -Apanai). W. Burger
ruft die Bilder mit Pyrogailol, Bromammonium und Ammoniak
hervor; die beiden enteren sind in kleinen Posten in Papier-

päckchen eingewickelt, welche zu je einer Tasse voll Ent-
wickler ausreichen. Hierzu werden 0^9 g Pyrogallol, 4,3 g Brom-
ammonium. 9ec Ammoniak und 150 cc Wasser gemischt. Die
Platten und Präparate werden bei grösseren Reisen posten-

weise in Blechbüchsen eingelöthet. W. Burger hat nach seinem
Systeme schon viele Expeditionen mit bestem Erfolj^c aus-

gerüstet, z. B. die archäologische kloinasiatische Expedition

von Benndorf, Niemann und Bürger selbst, ferner die

österreichische arktische Expedition nach Jan Mayen, die Ex-
pedition des Grafen Tel eky und von Ilöhnel (iuer durch
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Afrika. Ferner wurden nach Bargen Angaben photographisohe
Ausrüstungen der österreichischen Ezi^smarine zu Eüsten-
anfnahiDen, nnthropoloirischon Stndipn dg:l. durchgeführt.

üebp! die Einriehtuagen des berühmten Belsenden Dr. Paul
Güssfeidt 8. S. 303.

ABwemdung der PhotogrmpUe sa wtosettsehaflUelieii

Zweekeik

In der Anestellnng ans Anlaes der denisehen Natarforeeher-

Vmammlang in Berlin stellte Professor Fritscb in Berlin

die Photographien des Querschnittes nnd des elektrischen

Apparates von electrisohen Fischen ans, welche sowohl
durch die ausserordentliche Sorgfalt der Herstellung der ana-
tomi?ehnn Prfiparate, als die vollVommf^Tif» tf^chnisehe Aus-
fuhrung der Bilder bemerkenswerth sind; ein Theil der mikro-
photographisehen Aufnahmen wurde mit Hilfe des Magnesium-
lichtes. (Vergrösserung 150—500, mit Seibert's Objectiven),

ein anderer Theil wurde bei Sciopticon-Beleuchtung hergestellt

(Vergrösserung sechsfach).

Oliffprd Merlrer gibt im „Amerioan Annnal of Photo*
graphj for 1887** S. 169 eine interessante Zosammenstelliuig
der Geschiohte der Photomikrographie. Die ersten Versnobe
hatte DaTv 1802 gemacht, ohne die Bilder fixiren zu können.
Mit mehr Erfolg soll Beede in England 1837 Mikrophoto-
graphien auf Chlosilberpapier erhalten und 1839 wesf^ntlich

verbessert haben. Mittels der Daguerreotypie arbeiteten 1839
Dagiierre, Moifpscipr n. A, Archer und Di;^!nond be-

nutzten J851 zuerst das CoUodionveifahren und Maddoz 1871
das Bromsilbergelatineverfahren.

R. V. Reißinger in Wien stellte gelungene Mikrophoto-

graphien von der Textur gusseiserner Hinterladermörser,

Yon einer eisernen Marinekiuione, von einer StahtpanserplaKe»

Ton Komma-Bacillen der asiatisohen Cholera n. dgl. her.

In Paris wendet man jet^ im Mnnieipal-LaboratorinBi die

Ifikrophotographie zur Ermittelung von Yerf&isohnngen
des rfeffers, Mehles nnd anderer Handelswaaren an. Die
Analyse geschieht mit kleinen Proben der Waare ntiter so

starkem Lichte, dass das photographische Mikroskop zur An-
wendung kommen kann. Das so erhaltene Bild i^t deutlich

und erross genug, um dem Gerichtshofe die Bestätigung des
Befundes zu ermöglichen. Zugleich ist dem Angeklagten die

Möglichkeit geboten, etwnige Irrthümer des Sachverständigen
znr Sprache zu bringen.
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Naoh Mittheilung von H. Wedding wird an der Ber-

liner Borgaeademie bei mikroskopischeu Eisenonter-
suchungen die PhntographiG in Anwendung gebracht. Das
Eisen erscheint nämlich unter dem Mikroskope als ein lockeres

Gefuge von Crystallen. wobei die Art dos Gefiiges für die

Bestimmung der Güte des Eisens massgebend ist.

Die Proben werden angeschliffen, mit verdiinnter Salz-

säure angeätzt, in der Hitze angelassen, wodurch sich die

einzelnen Eisenkömer versehieden oxydiren nnd die Struotar

in präehtigem Farbenspiel bei refleetirtem Licht sielifbar

ma^en. Per Eieenflchiiff wird sclirtg vor das Mikroskop
gestellt nnd mit Magnesiumlicht beleuchtet; die mikroskopische

Aufnahme geschieht mit Erythrosinsilberplatten bei ungeföhr
SOfacher Vergrösserang (Phot. MittheiL Bd 24, S. 7). (Vgl.

Stahl nnd Eisen, 1886, S mS; 1887, S 82, rait Be-

sprechung eines Vortrages. Verhandlungen des Vereins
aur Beförderung des Gewerbefleisses, 1886, S. 293.)

G. M arktanner-Turneretscher theilte „Bern erk un gen
über Mikrophotographie" in der „Phot. Corresp." 1887,

S. 237 (mit Figuren) mit, auf welche interessante Abnandlung
wir verweisen. (Siehe ferner 8. 311 nnd 392.)

Oreokshank, Leotnrer f&r Baeteiiologie am Eing*8 College

in London, verdffentliohte eine umfassende Abhandlnng über
Mikrophotographie und ihre Bedeutung zu biologischen

Untersnohnngen (Phot. News 1887, S .473), und in der Photo-
graphic News 1886, S. 737 findet sieh ein Bericht über die

Linsen und im ,.l'hoto,:rraj)hic Jonrnal" 1887, S. 147 iibor

einen Apparat Ton Swift mit Knallgas-Beleuchtung zur Mikro-
photographie.

William Gilm an Thompson gab einen neuen Apparat
an, nm die Wirlning verschiedener Medicamente auf das
Hera su stndiren nnd von dem si(-h bewegenden Herz Augen-
blieksbilder sn maehen. Qfit Abbildungen. Bnll. Assoo. Beige
de Phot. 1887, S. 78

)

üeber die wissenschaftlichen Momentaufnahmen
von Prof. Mach, siehe dessen Bericht Snitp 287.

Ueber die Blitzphotographie von Seiinger siehe

Seite 419.

Die königliche meteorologische Gesellschaft in London
schickte an die Photographischen Journale im Juni 1887 ein

Circular, worin sie zur Herstellung von l'hot ogi aphion des
Blitzstrahles auffordert und dieselben au den Secre:är der
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Gesellsohaft (30 Gmt George Street, Weetminster 8. W. Lon-
don) SQ eehicken erenclit.

.Hopkins yerSflTentlioht eine Serie yon Photograplueii
des electri sehen Funkens und von Entladnnsen mVaciium-
rShrpn etc. im „Scientific Americain*' ^auoii Pkot. News 1887,
S. 46Ö, mit Figur).

Die Professorea Sa Ich er und Kiegler haben nach der
Methode von Professor M a c h abc^eschosscne Flinten kugeln
im Fluge photographirt und vollkommen scharfe Bilder erzielt.

Die von dem Geschosse verdichtete Luftmasse erseheint deut-

lieh als ein einhüllendes Kotationshyperboloid. (Siehe den
Originalartikel von Herrn Regieiungsrath Professor Mach auf

Seite 287 unseres „.Jahrbuches".)

Major Wallace in Ft, Hamilton zu New -York photo-

graphirte einen Schuss aus einer Dynamitkanone aus 30 m
Abstand. Man sieht am Bilde das Geschütz, den Dampf der

Explosion und das davonüiegende Gesehoss, welches 1 m lang

war und sich mit 200 m Geschwindigkeit bewegte. (Photo-

graphiseliet Wochenblatt 18B6, 8. 3&S.)

Lieuieuuui Harris stellte Momentbilder von Kanonen
während des AbseUessens her, wovon In Scientific American,

X886, Bd. 55, 8. 361 eine sehr interessante Abbildung gegeben
ist, welche einige Erscheinungen bei der Explosion des Palvers

zeigen, die bei anderen ähnlichen Photographien von Lieutenant

David sowie 0. Snck nicht sichtbar sind.

A. J. West benutzt zn seinen in grossem Format anf-

gcnommenen Momentbildern von fahhrenden Segelschiffen
ein Rapid Symmetrica! -Objectiv von Boss, eine Camera von
Meagher und ein Fallbrott, dessen Geschwindigkeit mit einem

starken Guminiband beschleunigt wird. (Bull. Assoo. Beige de
Phot. 1887, S. 255.)

Phil. Robinson veröffentlicht in dem Journal „Graphic"

einen interessanten reich illustrirten Artikel über Thierbilder

unter dem Titel „Ein Amateurphotograph im zoologi-
schen Garten''. (Mit Abbildungen im Bull. Assoc. Beige

de Phot. 1887, S. 14.)

0. Suck in Karlsruhe, H. Brfiiid?p]ih in Stuttgart u. A.

fertigton sehr gelungene Momentbiliiir von Militär-Paraden

und Manövern, welche sich durch grosse Schärfe bis an den

Band und das aussergewöhnlich grosse Format (18 cm X 24 cm)
auszeichnen. Suck benutzte Aplanate von Suter oder

Fran^ais und als Entwickler den Soda-Entwiokler.
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Heliographische Wiedergaben von xUigeiiltlieksaufRahmen

vou Pferden sind in „La Nature" beziehentlich iin „Bulletin de

rAssociation beige de Photographie" 188ö, S. 495 abgebildet.

Prof. M a r e 7 in Paris setzte seine Studien Uber die ein«

seinen Bewegungen und Stellungen, welche der Mensch in den
yerechiedenen Stufen des Laufens, Gehens and Springens an-

nimmt, mit Hilfe der Photographie fort. (Photographisches

Archiv 1886. 169.)

Photographien Tom Luftballon ans.

Freiherr v. Hagen in Berlin fertifite eine iVnzahl von
sehr gelungenen Photographien vom Luftballon aus, welche
durch ihre besondere Deutlichkeit und ansehnliche Grosse als

sehr hervorragende Leistungen auf diesem Gebiete bezeichnet

werden müssen. Ffir militärische Zwecke kam es besonders

darauf an, sieh zu Höhen zu erheben, bis zu welchen feind-

liche Geschosse entweder nicht reichen oder eine geringe

Sicherheit des Treffens haben, z. B. 1000 m und darüber. Die
Aufnahmen wurden in Berlin und Umgebung gemacht. Ein
Bild zeigt die Jubiläumsansstellung, welches in der Garten-

laube 1886, S. 721, durch Holzschnitt veröffentlicht wurde.
Siehe die ausführlichen Mittheilung auf S. 270.

Gelegentlich der letzten Manöver des 5. Corps der fran-

zösischen Armee wurde vom Krieg^ministerium die Ausführung
verschiedener Versuche mit dem Luftballon zu militärischen

Zwecken angestellt. Bei einem Aufstieg im Ballon am 10. Sep-

tember 1886 unter der F&hrung von Renard nnd unter Theit-

nahme der Commandanten Ooupillard und Fribourg wurden
beiläufig ein Dutzend Photographien vom Ballon aus erhalten,

welche Tissandier in der Zeitschrift „La Nature** beschrieb

nnd theilweise abbildete. Der Ballon stieg bei Chalais-Meudon
um 11 Uhr 30 Minuten auf, flog über Pnris in der Richtung
Nord-Nor(i-0>ten mit der mittleren Geschwindigkeit von 10 m
in der Secunde; die grosse Höhe war 1480 m. Bei Tourotte

nächst Compiegne landete der Ballon um 2 Uhr 15 Minuten.

Die photographisehe Operation führte Herr Fribourg, Chef der

{>hotographischen Abtheilung des „Servive geographique de

'arm^**; die Bilder wurden in einer Hdhe von 600—1400 m
gemacht Das Objectiv war ein Dallmeyer von 33 cm Brenn-
weite; der Verschluss von Thury und Amey. Der photo-

graphisehe Apparat wurde in der Hand an den Band der

Gondel gehalten, welche Fixirung zur Aufnahme genügt. (Bull.

AsBOO. Beige de Phoi 1887 , S. 87.

29
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PhetofTtphie im Berirwerkeii.

Viel Aufbeben erregte die angebliche Auffindung ver«
8chbtteterBergl6ttte mit Hilfe der Photographie. Oeiegent-

lioh einer Verseh&ttang zn Ghaneelsde bei Pörigueia hatte

man sich an den Pariser Photographen Langlois gewendet.

Um doreh Photographie festzustellen, ob in den unaugftng-

liohen Bäumen noch etwas sichtbar sei. Durch ein Bohrloch

wurde ein Rohr eingeführt, welches einen photoirraphiseheni

Apparat und zahlreiche Glühlampen zur Aufhellung der Um-
gebung enthielt. Einige so gewonnene Photographien schienen

das Profil eine? vers 'hüttPten Berf^maiuies , sowie zerbrochene

Werkzeuge abzubilden. Jedoch wurde die Richtigkeit dieser

Antraben bezweifelt nnd es stellte sich heraus, dass das ver-

mei'ntliche menschliche Profil ein grell beleuchteter Stein ge-

wesen sei.

Terbreeher- Photographie.

Die Herstellung von Porträt-Sainmiungen von Verbrechern

wird in allen Staaten geübt und zu Steckbriefen werden oft

die Porträts mittels Photoziukotjpie eto. abgebildet.

Bei den neuerdings fUr das Verbrecher-Album angefertigten

Bildern legt man besonderen Werth auf die Aufnahme des

Oltree. Es hat sieh herausgestellt, dass dasselbe für die Er*

hennung des Gesichtes sehr ohanÜEteristisch ist. (Phot Mitth.

Bd. 23^ S. 801.)

AstroBomisehe und Spectral -Pliotogmpkie, sowie

Pkotogramuie trie

.

Zur Herstellung? ]>hotOLM*ap bischer F i mmol s-

karten wurde in Paris ein internationaler astronomischer

Consrress einl>erufen, wozu die Kegierungen aller Culturstaaten

ihre Vertreter entsendet hatten (von Oesterreich nahmen Director

Dr. Weiss und der Herausgeber theil). Es wurde die

Verweudun^ gleic^hartiger Fernrohre (Refraetoren) TOn S8 cm
Linsendurchniesser und 3,4 m Brennweite beschlossen; auf

einer photographischen Platte soll ein Theil des Himmels

— 1 Grad wiedergegeben werden. Die Linsen sollen ftr die

Begion der Fraunhofer* sehen Linie G aplanatisoh gemacht

werden. Es werden Bromsilbergelatineplatten mit zwei ver-

schiedenen Expositionen verwendet. Eine Exposition soll noch

Sterne U. Grösse geben, eine kürzere Sterne 12 Grösse.

Durch diesen Vorgang und das Ausmessen der Sterne bis

14. Grösse werden mehr als 2 Millionen Sterne neu in den
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Katelog traten. Der Pi^eis eines Ferarobm wird 40000 Free,

betragen; die Arbeiten werden in 1 bis 2 Jahren begonnen
nnd in beHaofig 15 Jahren beendigt werden.

In Mönches „Bapport annnal snr i*^tat de robserratoire

de Paris ponr 1886" finden wir einen Bericht Über die Arbeiten

der Brüder Henry auf dem Gebiete der Sternphotographie
nnd über einen Apparat znm Ansm essen der Sternphoto-
graph ien und Thiele veröffentlicht gleichfalls eine Kotiz

über denselben Opsron^tand. (Thiele, Note sur l'appUoation de
la pbotogr. aux mesures micromeinques des etoiles» 1887.

Paris, Gaiithier-Villars.)

Professor Pritehard stellt für die photographische Be-
sfimTnuiiir der Stern^ri"ö?«e f\h Gp^Mz auf, dass die Durch-
messer der Kreise, welche die Slerne auf der empfindlichen

Platte zeichnen, sich verhalten wie die Logarithmen der Stern-

grössen, d. h. dass dieselben eine aritimietische, die Stern-

grössen eine geometrische Heihe bilden. (Brit Joam. of Phot
1886, 8. S96; ans Phot. Woehenbl. 1886« S. 265.)

Spital er gab in einer Abhandlung über Sternphoto-
graphie in der „Phot. Correspondenz** 1886 , 8.517 n. 56^
an, dass fdr Stemaufnahmen ein mOgliohst grosser Werth von

(worin d «— Durchmesser des Objeotives, f == Brennweite

ist) wQnsehensWerth ist, indem die Anfnahmezeiten sich ver-

halten wie Er zeigt, dass das Auge des Menschen, weil

die Nervenenden der Netzhaut nur 0,005 bis 0,0005 mm Duroh-
mosser haben. Lichtkreise von geringerem Durchmesser nur

als gloichgrosse Punkte sieht, so dass für das Auge rmr der

Objectivdnrr-hmesser in Bezug auf die Helligkeit bei FixBiern-

bildem m l^etracht kommt. Anders bei der photographischen

Platte, bei welcher es sich um Kreise von messbarem Durch-
messer handelt, welche mit der Lichtstärke wachsen. Nach
H. Qoltzseh soll dieser Satz nur für Gegenstände Ton mess-
barem Dnrehmesser (Kometen, Planeten etc.) riohtig sein, falsch

aber für Fixsterne, welche stets als Punkte erscheinen; viel-

mehr hängt nach Goltssch die Lichtkraft der Fernrohre nnr
von der Objectivöffnung und nicht auch von der Brennweite
ab. (Phot. 'Woehenbl. 1887, S. 108.) Ueber die Forschnngs-
resultate von E. v Gothard s. S. 232.

Die photoui Aufnahme von Planeten ist sehr

schwierig, wegen des geringen Durchmessers der Planeten, die

dann vergrössert werden müssen, um irgend welche Details

29*
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davon erblicken za können ; hierbei wirkt da;« Korn der em*
piindliclien Platte störend Das Brennpunktbild des Jupiters

bei einem günstigen Stande ist z. B. beim Potsdamer Refractor,

welcher ctwii 17 Fuss Brennweite hat, = 1 mra. Dr 0. Löhs

e

ist es gelungen, das Scheibchen 45 mal zu vergrössern (siehe

Pnblicationen des astrophysikalischen Observatoriums in Pots-

dam, Bd. 3, S 55) uuil zwar mit übeiTasehendem Erfolg.

Fig. 102 zeigt die Reproduction dieser vergrösserten Aufnahme
des Jupiters. Der Aequatorialgürtel wird durch einen dunkeln
Zwitehenranm in zwei Tbeile getlieilt, was von einer Wolken-
reihe benrfilirt.

Ueber die Geschichte der Astronomischen Photo*
graphie handelt Bayet's Werk_,,Notee sur Thistoire de 1»

29. August 1886 unter Leitung von Lockyer hatte (durch

die Sonnen|tlioto£:raphie von Darwin) gefunden, dass bei

Hnggin's Mcthotlo nicht die Sonnencorona, sondern nur
erleuchtete Luft photograpliirt wird.

P i c k e r i n g stellte Aufnahmen von Sternspectren mit einem
elfzölligon liefractor her. Er fügt zur Vergrösscrungslinse des

Apparates noch eine Cyliiidorlinse, um die Spectra mehr in

die Breite als in die Höhe zu versrössern. (Phot. Coiresp,

1887, S. 250; ans Anthony's Phot. Bull. 1887, S. 121).)

H. Colard stellte eine sehr gelungene Aufnahme von
Gebäuden bei Vollinondschein (Februar 1887) her in einer

Belichtung von V 2 Stunden. (Älit Abbildung Bull, de TAssoc.

Beige de Phot. 1887, N. 3.)

la Photographie astrono-

miqne" (Paris 1887, Gaa-
thier-Viliars).

Pig. 102.

Hnggins in London
hatte geglaubt, die Son-
nencorona dadurch photo^
graphiren zu können, in-

dem er in seinem Fem-
rohr das Sonnenbild in

der Weise al>b!endete,

dass nur Licht aus der
nächsten Umgebung der
Sonne auf die photo-

graphisehe Platte fiel nnd
steUte 1882 solche Photo-
graphien her. Die wissen-
schaftliche Expedition am
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Ueber die Bedeutung von optischen Körpern aus Quarz
snr Speeti'um-Photographie schrieb V. So hu mann in Leipiig
in emrr sphr belfinirreicben Abhandlung im „Ameridtin Annniii

Of Photography* tor 1887, S. 177.

V. Schumann rühmt di? definirende Kraft und Schärfe

des Rovviandgitters (14438 Linien auf 1 Zoll und 1040 mm
Krüininnns^sradin!'), welches in 80 Minuten das Wasserstoflf-

spectrum gibt, ^i'hot. Wocheabl. 1886, S. 392.)

Betreffs anderer Speotrographen und dazu gehöriger Appa-
nfd verweisen wir auf Dr. Konkoly's ortrefflioheB Werk
„AnleitQDg zur Himmelspliotographie und Spectralphotographie*'

1887, bei W. Knapp in Halle.

Ueber geographische Breiten- und Längen-
bestimmung

mit Hilfe des pbotographisohen Theodoliten und ohne Anwen»
dung von Chronometern schrieb Dr. Stolz e im i^Phot. Wochenbl.*'

1887, S. 125.

Die Entwickelungsgeschichte der Photogrammetrie er-

örterte Pietsch in einem eingehenden Vortrage, welchen er

im Verein für Gowerbefleiss in Berlin (vergl. Sitzungs-

berichte desselben 1886, S. 76, niir-h auszugsweise in den
Photographlsehen Mittheilungen 188U, Bd. 23, S. 94) hielt.

Photochemie.

Zur Bestimmung der Dichte photographischer
Niederschläge wirft Abney das Bild dps Negativs ver-

mittels eiiies Projectionsapparates auf einen weissen Schirm,
vor welchem ein einen Schatten werfender Stab steht und
reflectirt von derselben Lichtquelle vermittelst eines Spiegels

Licht gegen diesen Stab, welcher somit zwei Schatten wirft,

Ton denen der eine nnr daroh das an die betreffende Stelle

dringende Lieht, detr andere durch das refleoürte Licht er-

leuchtet wird. Der letztere Lichtstrahl wird nun durch eine

Ton einem Eleetromotor getriebene schnell rotirende Scheibe

mit Oeffnungen von variabler Grösse so lange moditicirt, bis

beido Schatten bleich dunkel sind. Man kann, um jede

Täuschung durch die Nachlnirsehaft nu9zu?chliessen , durch
schwache Masken das umgebende Licht abhalten. (Photogr.

Wochenbl. 1887. S. 131; aus Phot. News 1887, S. 89.)

Dr. Stolze bemerkt hierzu (a. a. 0), das» die Ab-
sehwächung des Lichtes anstatt durch rotirende Scheiben viel

ein&cher auf folgende Weise geschehen kann : Man wirft das
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vom Spiegel refleetirte Licht so anf den Schirm, dass es einen
Lichtkreis V^iklpf iinr! v.'ri:röp«f^rt oder verkleinert den Spiegel

durch auf^relegte Bieadeu, deren Gröftse die Helligkeit des
Lichtkreises regulirt.

Mittels seiner Methode kann man die optische Dichtigkeit

eines photographischeu Silberbildes bestimmen. Abney fand

(Pliot. Keira ia87, S. 175; aus Phot. News 1887, S. 137),

dm z. B. eine Emuleionsplatte bei immer steigender Belick*

taug an einer 3 m entfernten Lichtquelle von 10 Kerzen«t&rken
und folgender Entwickinng mit EisenoxAlat folgende Oichtig«

keit an den redocirten Stellen gibt:

Dichtigkeit des reducirten Sin>ers
Belichtung. Photograph. Werth. Optüchör Werth.

10 Secunden lang 105 104
20 „ „ 71 71,5

40 „ „ BIBfi 40
m n « 1^,7 17
160 „ , 9,8 7,5

SelbstTerstiindlich gelten diese Ziffern nur für einian ein-
seinen speclellen Fall und ändern sieli mit der Art der Emul-
sion und Entwicklung. Jedoch geht deutlieh hervor, dass die
Schwärzung der Silberverbindung durchaus nicht proportional

der Lichtwirkung erfolgt.

Von Carey Lea in Philadelphia erfolgte eine sehr ein-

gehende Publieation iiV'Pr rothes Silber-Chlorid, Broraid
und Jodid, sowie über Helioi-hroniie und das latente
photograp hisoh e Bild, welche im American Journal of

Science 1887, Bd. 32, S. 349 (Phot >iews 1887. S ,SH7) ver-

öffentlicht und in „Phot. Corresp." 1887, S. 26 i in extenso

mitgetheilt ist. Er stellt neue Arten von SilbeFsubeUorid,

•Bromid und «Jodid dar, indem er entweder auf fein TertheilteB

metallisches Silber unterchlorigsaure Salze eto. wirken l&sut

oder das Chlorsilber in Ammoniak I6st und mit reducirenden
Substanzen (Eisenvitriol etc.) zusammenbringt oder das 8ilb«r-

OJjä durch Hitze partiell rorhioirt und mit Salzsaure versetzt.

Die erhaltenen meist lebhalt roth ^^' fnrVitcn Verbindnniren hält

Lea identisch mit den durch Belichtung entstandenen Pro-
dueten aus Chiorsilber etc. und nennt deshalb die neuen V'erbin-

dungen Photo ch lori d, -Bromid oder-Jodid. Dieselben enthalten

1^/2 bis 7 Proc. Silbersubchlorid etc. — Die rosenfarbige Form
des Photochlorides nimmt imfarbigenLicht eine entsprechende
Färbung an und gleicht den Beoqnerersohen Schichten mr Er-
zeugung von Heliochromlen. Die Abhandlung ist sehr um-
fangreich und ist zur anszugsweisen Mittheilung ungoaignet
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Ueber Dr. M o s e r ' s Untersnebniigen ttber Pho to*£l6c-
trioität siehe Seite 2^.

KüttsUiclie» Lieiit»

Bniireh dm das Magnesium nunmehr in grossen
Massen and zu billigem Preise erzeugt wird, tritt es wieder
als Beleuchtungsmittel za photographisohen Zweeken in den
Vordergrund. Üs wurden mehrfach Magnesium 1am pen
consfruirt und zwar theils zum Verbrennen Ton Magnesium-
band, theils für Magnesiurapnlver, welches aus einem durch-
löcherten Tiegel in eine Weingeistflamme fnUf , wie z. B. von
Harri son im Seientifie Americaii Supploinent 1880. S. 8450.

Ein äusserst kräftiiies Licht geben Mischungen von Magnesium
und Kaliumchlorat, welche blitzähnlich abbrennen. Mit einigen

Giaaim von solchem Leuchtpulver kann man Porträte photo-

graphisch aufnehmen; die Mischung ist aber höchst feuer-

gefahrlich und soll nicht aufbewahrt werden.
J. Gädike und A. Miethe beschreiben in dem em-

pfehlenswerthen Buche „Anleitung zum Photographiren
bei Magnesiumlicht" (Berlin 1887, bei K. Oppenheim),
bedienen sie sich einer blitzartii; verbrennenden Mischung von
60 Th. Kaliumchlorat, 80 Th. ''Magnesiumpnlver und 10 Th.

Schwefelantimon. Dasselbe wird mit den Fingern gemischt

und heim Gei*rauche mittels eines Z lin d er s (!) auf eiitom

Blech augezündet. Um Rauchentwicklung zu vermeiden kann
das Pulver in einer eigenthiimlich construirten Laterne ab-

gebrannt werden, i g Magnesiumraischung genügt für eine

Portrtoufnahme. Das Abbrennen erfolgt mit schwachem
Zischen und der Lichtblitz ist so kurz, dass das Auge seine

Intensität nicht stark empfindet, obschon man es mit hundert-

tausenden von Eerzenstärken zu thun hat. Diese Zeitdauer ist

zu kurz, als dass das Modell Gelegenheit hätte, sieh merkliok
zu bewegen und sogar die Pupille des Auges zeigt auf den

Negativen noch jene Erweiterung ihres Durchmessers, die sie

vorher im Dunkeln angenommen hntte Verg'^hifdene Probe-

bilder, welche Gädike und Miethe ihrem liuche beigaben und
andere in Zeitschriften veröffentlichte Aufnahmen zeij]:en den
practischen Werth der Erfindung. Der Photographie bei Nacht
und in dunklen Räumen, der Vergrösserungsphotographie etc.

tind dureh dieae neue Methode neue Wege geöffnet worden.

Aehnliohe Versuche theilte Mcydenbauer im Phoiogr.

Wocbenbl. 1887, S. 151 u. ff. mit.
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Im „Photogr Wochenblatt" und den „Phot. Mittheilungen"

1887 sind photographische Porträt- und Gruppenaufnahmen
bei Magnesiumblitzlicht abgebildet. Zu letzteren waren 7 g
Pulver benutzt worden.

fl. Man nimmt den Abstand des Pulvers vom Kopfe der

Person = 1 m; die Höhe des Lichtes soll um 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 1887.)

ti
. . Nach Paul B a 1 1 i n geben 10 g 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. Bnll." 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. ^'e y in Berlin, Wilhelmstrasse 84, erzeugt Magnesium-
lamprn, welche ruhig, rauchfrei und ohne Unterbrechung bis

3 Stunden und mit einem ^uten LichtpfTokt brennen.
Er construirte auch einen Vergrosserungsapparat mit Mag-

nesium laiupe zur Herstellung von Vergrösserungen nach kleinen

Negativen auf BromsilbergclatiiieL>apier. Die Vorrichtung ent-

brennt nnd die Dämpfe durch einen Blechraaehfang abgeleitet

werden. Der Apparat (Fig. 108) ist analog einem Scioptieon
eingeriohtet und entwli-ft mittels eines Objeotives das Bild un-
mittelbar auf die empfindliehe Schiebt, welche dann hervor»
gemfen wird.

A. Drains in Brüssel photographirte ein Feuerwerk
(bengalisches Feuer ete ) und gute Negative. (Abgebildet im
Bull, de rAssoc. Beige de Phot. 1887, No. 3.1

Oberstlieutenant Waterhouse stellte sehr gelungene
Photographien einer Illumination und Feuorweiks in CaleuttA

her, wovon er dem Herausgeber freundlichst Copieu einsendete.

LeuchtkSrper für Incaudesceuzgasbrenne r.

(Auer's Gas-Olühlicht)

Das Gasglühlicht ist bei gleicher optischer Helligkeit un-

geßihr doppelt so stark photographisch wirksam, n]? ein ge-

wöhnlicher Gasbrenner und mit Vortheil zur Photomikro-
graphie etc. verwendbar.

Um Leui-htkörper für Ineandescenzlampen herzustellen,

werden Gewebe und einzelne oder zu Bündeln vereinigte Fäden
mit einer Lösung von Salzen der sogenannten seltenen Erd-
metalle (Zireonium, Lanthan, Ittrinm, Erbium, Oer, Neodym,
Praseodym) und des BSagnesiums getränkt, welche Stoffe jedoch
suTor je nach den Farben (weiss, gelb, grün), welche das Licht

zeigen soll, entsprechend gemischt werden. Diese Salz-
mischungen lassen dann nach dem Verbrennen der Gewebe
oder Fäden dio betrpfTenden Metalloxyde in Form eine? Skeletts

zurück. Zur Fixuun^ des Erdmantels an dem tragenden

Platindraht soll der mit dem letzteren in Berührung befind-

liche Theil des Metalls um den genannten Lösungen oder mit
einer Lösung von Magnesium- und Aluminiumnitrat, welcher

Phosphorsäure beigemischt werden kann, oder mit Beryllium-

nitrat noch bestrichen werden. (D. R. * P. No. 39 162 v. 23. Sept.

^885: G. Auer von Welsbaeh in Wien.)

hält eine Lampe, in welcher

*
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Ferrotjfiiie«

Emalsions-Ferrotypplatten sind zuerst von der
Phoenix- Plate -C. und dann (1887) von Dr. Schleassner in
Frankfurt a. M. in den Handel gebracht worden. Die mit
Eisen -Oxalat entwiokclton Bilder werden mit Cyankalium fixirt,

gewaschen und mit Queeksliberciilorid gebieiobt. (Phot. Wochen-
blatt. 1887, S. 79)

Joseph Gray besehreibt die Hersti lliins? und Entwick-
lung einer eni.<prechenden Gelatineemulsiun i^Phot. Wochenbl.
1887, S. 280; aus Brit. Journ. Phot. 1887, S. 280.)

S wanj empfiehlt als Firniss für CoUodion-Ferrotypen:
10 Th. Oaeolin (von 74 Grad), 2 Th. Aether und 1 Th. gepal-
Tortes Dammarbarz. (Americain Annual of Pbot. for io87,
Seite 880

Collodlonvcrfabreii.

X t_ a u V - C 0 1 1 0 d i 0 n.

V. Roux ^) benutzt zur Herstellung von Strichreprodnetionen

folgendes Collodion: 400 ecm Alkohol. fiOQ com Aether, 12 g
Pjroxylin, 4 g Jodcadmium, 5 ?r Jodammonium, g Jod in

Blättchen. — Silberbad: 1 1 Wasser, 80 g Silbernitrat und
50 com Essigsäure. — Als Kütwickier dient; 1 1 Wasser, 50 g
Eisenvitriol, 50 ccm Essigsäure und bO com Alkohol.

lieber Bromsilbereollodion.

Im „British Joimi.il Photographie Almanac for ISSl*"

8.304 werden folgende Vorschriften für gewaschene Col-
lodionemalsionen (za Landschaften) gegeben. Man Idst

in 120 com Aether und 75 oem Alkohol 2^2 g Pyroiylin, 2 g
Seife (Castile soap) nnd 3,6 g Ammoninm-Cadmiambromid;
man ffigt tropfenweise eine Lösung von 8 g Silbernitrat in

90 ccm warmem Alkohol hinzu, lässt 12 Stunden stehen und
setzt dnnn noch 2^ 2- Ammoninm- Cadmiumbromid gelöst in

15 eem Wasser zu. Die Emulsion wird in eine offene Schale

gegossen bis sie durch Verdunstung erstarrt ist und gewjischen.
— Entwickler: A. 96 Th. Pyro trelöst m 48iJ Th. Alkohol;

B. 10 Th. Bromkali in 480 Th. Wasser; C. 1 Th. Ammomak

1) V. K o u X ) Trftitä praii^ue d* photof^npliio d^onÜTo ftppli^ue#
MX Mit IttdottriAlt. 1887. (QMthitr-YiUMt.)
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(d = 0,38) in 15 Th. Wasser. Man mischt 4 ccm Wasser,
5 Tropfen A., 1— 2 Tropfen B. und 1 — 2 Tropfen C. AU Ver-
stärker dient Pyro, Citronensäure und Silbernitrat.

J. B. Wellington gibt Vorschriften /nr Herstellung von
Projectiousbildern mit Bromsilbereollodioii (Piiotograpiii-

sches Wochenblatt ä. 23; aus Phot. News. S. 684
und 692).

Ort h ochrou] a tisch e Co 1 lo d i on platten stellt F. E. Ives
mittels Chlorophyll her. Er hpiuitzt gereiftes Newton'scheß
BromsiibereoUodion. Das Chlorophyll wurde dureh 15 Min.
langes Digeriren von je 1 Th. zersehuittenem Waldmeister und
Platanenblättern mit 10 Th. Alkohol von 95 Proc im Wassor-

bade gewonoeo. Naehdem die Platte mit BromBilbercollodion

ttberKogen und erstarrt ist, wird wiederholt die Chlorophyll-

KtBQDg anfeegossen» dann in eiae Mischung tod 1 Th. alko*

holischer Eosinldsung (1 : 40) mit 40 Th. Wasser getaucht.

Exponirt wurde hinter einer mit Pikrinsäure gefärbten gelben
Scheibe. Entwickler: Pyro - Na triurasulfit- Soda nebst etwas

KBr (Phot. Woohenbl. 1087, S. 21; aas Brit. Journ. Phot.

1606, S. 651).

V. W. Zenger stellt Chlorophyll-Platten mittels

Collodionennilsioü dar. Er extrahirt iietrof knote Blätter von
Mentha piperita mit Aether, wodurch die Lösung grünes Chloro-

phyll, blaues Chlorophyll und Xauthophyl! enthält und iiberall

im Spectriun Absorptionsstreifen zeigt, namentlich bei der

Fraunhofer sehen Linie C. und in hellgrün. Dann bereitet

man folgende CoUodionemnlBion: Man löst 3,5 g Brom-
oadmiam, 0,5g Chlorealcinm, 75 g Alkohol, 2,8 g Pyroxylin

nnd 165 Th. Aether. Sodann erwärmt man 0,78 g Silber-

nitrat durch Wärme in 0,5 g Wasser , fügt 11 eem Alkohol
zu, erwärmt bis zur Lösung und mischt es unter Sohät-

teln mit 26V4 g des obigen Collodions. Hierzu fügt man
0,33 g eoncentrirte syrupdif-kp Lösung von milehsaurem
Ammoniak, lässt 24 Stuu 1^ n reiten und fügt 3— 5 Proc. der

Chlorophylllösung zu. (Phot. Woehenbl. 1886, S. 340; aus
Zenger's „Meteorologie der Sonne." Wien, Hartleben.)

K. iiuignet gab eine Methode zur Herstellung von chloro-

phy Ii saurem Natron an (Phot. Woehenbl. 1886, S. 355; auch
Chemisches Ceatralbiatt), welches als Sensibilisator füi Roth
gut zu wirken scheint.
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Ueber BromsilliergeUtlite«

Ueber die Herstellung von Bromsilbergelatine
liegen wenig nene Angabeu sondern lameist nar Mittheiliingen

Uber die bereits veröffentlichten Methoden des Referenten

n. A. vor *)

Henry London beschreibt im Scientific American Snp*
plement, 1886, S. 8642 die Vorrichtungen und Methoden zur
HorstpUuni: oinf»r J o d bro m ? i 1 b pr e m n I s i o n durch Kochen
mit Zusatz von EssiLTsäuie, wohi^i zahlreiche Fiiruroii die

Hantiiungen veranschaulichen, ohne das« neue Gesichtspunkte

im Vergleiche mit Eder's Photographie mit Bromsiiber-
gelatine (Halle a. S. 1886) geboten würden.

Die Zeitschrift Industries 1886, S. 622 veröffentlicht einen

Bericht: „The Mannfaetnre of Photographie Plates''
und gibt einige allgemein bemerkenswerthe Angaben ttber die

Methoden der Fabrik G ob b & Sons in Woolwich. Die Platten

werden mit Soda gereinigt, mit einer schwachen Wasserglas-
lösung dftnn bedeckt, getrocknet und mit Gelatineemulsion

uberzo^ren. Benutzt wird haiiptssüchlich schweizerische (Winter-

thurer) oder deutsche Gelatine. Um empfindliche Emulsion
herzustellen, «oll bei Oobb die Kniul«iion 2 bis 12 Stunden bei

ÖO Grad behandelt werden. Hiermit werden die Platten be-

deckt, von welchen ein geübter Mann 2öO bis HOO in der Stunde

herstellt. Zur Beleuchtung der Arbeitsräume bedient man sich

in neuerer Zeit des schwachen gelben Lichtes. Allerdings

wirkt rothes Licht in noch geringerem Masse auf Bromsiiber

als das gelbe Licht; aber andererseits Ist das letztere für die

menschlichen Augen nicht nnr angenehmer, sondern braucht

auch nicht sehr hell zu sein, ohne dass die Arbeiter durch
£0 grosse Dunkelheit im Arbeiten behindert werden.

R. Kiewninir theilt folgende Modification der Hender-
fion'schen Emulsion mit: 20 Th. Bromammonium, 200 Th. Wasser,
4 Th Nelsoiigelatine (No. 1) werden bei höchstens 30 Grad C.

gelöst und eine Mischung von 50 Th. Wasser, 50 Th. Alkohol und
20 Th. Ammoniak zugegossen. 30 Th. Silbern Uiat werden in

100 Th. Wasser in feinem Strahl mittels Spritzflasche hineinge-

blasen; man digerirt bei 26 Grad 0. darch 1^1Vs Stande, giesst

dann 5 Th. Gelatine (in Wasser gequollen nnd geschmolzen) dazu
und Iftsst erstarren. Nach 4—6 Stunden zerkleinert nnd wäscht

0 Ina Scientific Araorirao, 18hC. Bd. .').^», S. 49 findet sich der Bericht
des Beferenten Itber die Fortachritte der Photographie im v^T^^Hngenea
Jahre ohne Keuuung des ursprünglicheq Verfassers und. der <^uelle ab*
ir«dniekt.
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man. Die Emulsion gibt prachtvolle aber dünn arbeitende

Platten. Kiewni n g vermischt sie deshalb mit härter arbeiten-

der Emulsion, welche nur ^jiSinad^ digerirt war (Deutsche

phot. Zeitung. 1886, S. 417.

Newberry faud (übereinstimmend mit älteren Versuchen
vom Herausgeber u. A.), dass ein gewisser Uebersehuss von
Bromkalium bei der Bereitung der Gelatineemulsion nuihwendig

ißt, um eine gute Empfindlichkeit bei der Siedemethode zu

erhalten. Er nahm auf 32,5 g Silbernitrat 25 g BrK so hatte

die Eoehemulsion nnr 10 Grad Warnerke (naeh Btündigem

Eoehen), mit 27 g BrK 16 Grad W., mit 28,& g BrK aber
19 Grad W. Mehr BrK (SO g) war schädlich, indem die Emul*
sion wieder weniger empfindlich und flau wird. Er empfiehlt

folgende Vorschrift (Phot Oorresp. 1886, S. 529; aus Anthony'»
Bullet) 8 g Nelsontrelatine No. 1 werden in 300 ecm Wasser
gelöst und 3—4ccm 1 proc. Salzsäure und 50 com Ailcohol

zugesetzt; es wird auf 50 Grad C. envärmt, dann 32,5 g festes

Silbernitrat und nach völli<:er Auflösung desselben 28,5 g
ti'oekenes Brouikaliuin zugesetzt, uundestens 2 Min. geschüttelt

und 30 Min. in kochendes Wasser gestellt. Während dieser

Zeit weicht man 10 g harte Wlnterthur- Gelatine ein, schmilzt

dieselbe und fugt sie nach der Digestion zur Emulsion. Die-

selbe wird auf Eis gestellt, gewaschen und vor dem Giessen

8 g harte Gelatine aus 8 g Nelson -Gelatine (gequollen und
geschmolzen) nebst 50 ccm Alkohol zugesetzt. Diese Emulsioa
soll 23— 24 Grad Warnerke ^jeben.

Samuel Wndsworth empfiehlt folgende Modification

der Edor'si'hen Emulsion: er mischt eine Lösung von lg
Nelsongeiatine No. 1, ^"^'2^ Bromammonium, 30 ccm Wasser
(hei einer Temperatur von 22 Grad C.) mit einer auf dieselbe

Tempeialur gebrachten Lösung von 6Va 8" Silbernitrat in üO ccm
Wasser, welche mit Ammoniak bis zur WiederaufIdsung des

anfangs entstandenen Niederschlages versetzt wurde. Dann
fügt man 2 g Heinriehs* Gelatine geldst in 24 ccm Wasser
hinzu und schüttelt. Die Flasehe mit der Emulsion kommt
in ein Wasserbad von 30 Grad C. während 30— 40 Minuten
(unter öfterem Schütteln) und giesst die Emulsion in eine mit

Eiswasser gekühlte Sehale; die Gallerte wird nach dem Er-
starren gowM^chen, die Stücke in einem Gefiiss mit 30 ccm
Alkohol Übergossen, in diesem Zustande reift die Emulsion bei

19 — 20 Grad C. nach (bis eine Woche). Vor dem Gebrauche
giesst man den Alkohol ab^), schmilzt die Emulsion, fügt

1) Hierauf loU mitWftuer gut »bgefpUlt werden. (Anm. d. Heraoeg.)
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3— 6 g harte, ^pqnoüene und geschmoiseiie Odatme sa
(Aaericain Annual of Phot. 1887, S. 206).

Abel Mc. Donald in Penrith in England beschreibt in

eiDem kleinen Büchlein ^The model dry plate inaker" (1887)
Fpine Methode zur Herstellung von Gelatine - Emulsion. Er
stellt folgende Lösungen dar: A. 20 or Silbernitiat gelöst in

31 ^ Wasser. B. 5 g Nelpon - Gelatine No. 1, 15.6^ Brom-
ammonium, 0.5 g Jodammoiiiuni. 0.5 g Cbloraniuiouiuin gelöst

in 430 g Wasser. C. 16 g Winterthur- Gelatine und 16 g
NelBou*8 Opaque-Gelatine in Wasser aufgequollen. Man mischt

mitteU einer Tropfflaselie die PlQssigkeit A. in die asf 180
bis 2D0OrMl F. erwürmte Flfissigkeit B. und stellt dann die
HisehaDg in l^ochendes Wasser, wo sie 20 bis 90 Minuten (Ar
rapide Emnlsionen 45 Minuten) bleibt. Dann wird die ge-
schmolzene (anfgequoilene) Gelatine C. hinzugefugt und warn,

Erstarren ausgegossen. Als Entwickler dient Pyro von folgen-

der Zusammensotzunii: n 31 {I Pyrogallol, 46 Broinammonium,
'MO eeu) W^asser und 20 Tropfen reine Salpetersäure; b. 3 Th,
Auimoniak und 80 Th. Wasser. Zum Entwickeln mischt man
1 Th von a. mit 10 Th Wasser und füirt \/.2 Th. vun b. hinzu.

"H^^THiorson erwähnt das bereits in Kder's „Photographie
mit Uroiiisilherselatine" (Halle a. S. 1886) beschriebene Factum,
dass Emulsion durch öfteres Schmelzen und Erstarronlassen,

sehr empfindlich wird — empfindlicher als wenn man sie

wahrend der ganzen Zeit flQssig erhält.

Ferner führt Henderson an, dass man Emulsion sehr

empfindlich machen könne, wenn man sie centrifugirt, frische

Gelatine, Salpeter und Bromkalhim aosetit nnd znr Verhin*
dening der Zersetzung der Gelatine etwas Ghromalann znsetst

Man erhält durch 24 Stunden bei 37—43 Grad C. flüssig;

dadurch steigt die Empfindlielikeit von 16 Grad Wamerke aof
22 Grad Warnerke. Erhält man die Temperatur noch weiter

auf dieser Höhe, so ist meistens ein weiterer Zusatz von Chrom-
aiaun nothwendi-. (Phot News. 1887, S. 436; Phot. Wochen-
blatt 1887, S. 21ü.)

W. K. Burton empfiehlt in Febereinstimmung mit

den Angaben anderer Autoren nouerdings für Zwecke der

Landschaftpphotou'raphie eine weniger empfindliche Emulsion,
welche bessere Kesuitatc aU sehr empfindliche Emulsions-

Platten gibt. Burton mischt: A. Eine Lusuug von 200
englische Gran in 3 Unzen Wasser mit B. einer Lösung von
160 Gran Bromkalium, 10 Gran Jodkalium» 40 Gran Nelson-
Gelatioe No. 1, 3 Tropfen Salzs&nre und 3 Unzen Wasser,
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welche Flussiglroiten auf 120 Grad F. erwärmt waron Er
digerirt bei 130 Grad F. darch 10 Minuten, fügt dann 150 Gna
harte Oektine welche znvov durch ungefähr 1 Stunde in Wasser
aufgequoileu war, hinzu und stellt die Mischung unter Schütteln
80 lange in warmes Wapper bis die gequollene Gelatine auf-

gelöst ist. Hierauf giesst er zum Erstarren aus, stellt die

Schale in kaltes Wasser, zerkleinert und wäscht die Gallerte.

Die Emulsion wird vor der Verwendung in warmem Wasser
geschmolzen und nochmals 160 Gran gequoUefie harte Gelatine

zugesetst und damit Platten überzogen. (The americain ABimal
ef Photography and Photographie Times Almanao 1887, 8. 63.)

J. Plener Tertfffentliobt in einer längeren Abhandlung
im Jonmal of the Phot. Soc. of London. 1886, 8. 166 über
den Gebranoh des Gentrifngal^Separators bei der Dar-
stellung von Gelatine-Emulsion und bringt Gründe vor,

welche ihn zu dem Schlüsse bringen, dass das Bromsilber auf
chemische Weise mit Gelatine in der Emulsion verbunden sei.

Er erwähnt der Thatsacbe, dass f^nscige (geschmolzene) Brom-
silbergelatinc durch ( oik entrirte Sod ilösung in festem Zustande
gefallt und dadurcii empliadiicher wird.

Bei Verpacken der Gelatineplatten ^vhd gewarnt vor

Benutzung vpr«eliiedener Papi^rsorten zum Einschlagen der

Platten; selbst Seidenpapier ist zu verwerfen, da diese Stoffe

noch zu viel Wasser gebunden enthalten. Braunes, mit Schel-

lacklösung getränktes Packpapier sowie Bleifolie erwiesen sich

als die geeignetste Umhüllung. (Naoh dem BritiBb Jonmal
durch die Papier- Zeitung 1886, 8. 960.)

D. 0. Lohse empfiehlt einen alkalischen Entwickler
mit kohlensaurem Ammoniak, welcher sich Yiel iänger klar

bftlt als mit Soda. Bei seinen aetrophotographisehen Arbeiten

benutzt er: 1000 Th. Wasser, 80 Th. sohwefligsanres Natron,

25 Th. Soda, ö Th. kohlensaures Ammoniak, 9 Th. Pyrogallol.
— Borax hindert die entwickelnde Kraft vom Entwickler.

flPhot. Corresp. 1887.)

Hydroschwefligsaure Salze sind bekanntlich audi
ohne Gegenwart von Pyrogallol Entwickler für Bromsilber-

gelatine, wie bereits Ed er vor mehreren Jahren gezeigt hatte.

Man stellt sie durch Behandeln von Natriumbisoliit mit Zink-

staub her.

A. nnd L. Luniiere benutzten wässerisre schwefeli^e

Sänre und Zink und fanden aber, dass die Flüssigkeit in Folge

ikrei Zersetzlichkeit practisch nicht verwendbar ist. (Bull. Assoc.

Beige de Phot. 1887, S. 161.)
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SalzBaiires Hydroxylamin ist wesentlich billiger ge-

worden (durch die badische Anilin- und Sodafabrik in Lud-
wigsbafen am Rhein) und wird als Entwickler für Bromsilber-
gelatine wieder sehr in Betracht gezogen; leider bewirkt er

leicht das Entsteheu von Blasen.

Nach Biering ist der Hy drochinon-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

Flg. 104.

kürzer als für Eisenoxalat sein und die warme schöne Farbe
auch zur Herstellung von Transparentbildern sich eignen. (Phot.

Wochenbl. 1887, S. 10.) *^ ^**4>-'

Hauptmann Himly in Berlin theilt mit, dass ein Vorbad
der Gelatineemulsionsplatten in Nitroprussidnatrium - Lösung
(1:500) die Empfindliohkeit 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. Wasser. Vor dem Gebraaoh miBoht man jedesmal A.
nnd B. frisch zusammen und behandelt damit das Negativ.

(Phot. Alraanac for 1887. S. 299.)

Dr. Barbieri in Zürich verwendet für Gelatineplatten

einen zerlegbaren Wiisserungsapp r rat^) (Fig. 104), mittels

welchen dieselben in ein Wassorhchiiiter gestellt worden.

Znm Firnissen der Gelatine -Nej^ative empfahl bereits

Wilkinson {Püot. Wochenbl. 1883, S. 164) wässerige Borax-

Schellack- Lös un}?. Im „Brit. Journ. of Phot."' 18ä7, S. 241

(auch Phot. Wochenbl. 1887, S. 184) wird dieser wässerige Laok
wieder empfohlen, weit er sieh fester mit der Gelatine Tereinigt

als alkoholische Lacke. Als gutes Reeept wird angegeben:
100 jrebleiehter Schellack, 25 Borax, 625 Soda werden mit

500 Wasser erhitzt, 3—6 Glycerin zagesefxt nnd die Masse
mit Wasser auf 1000 Th. rerdünut.

Ortboehromatische Bromsilbergelatine.

M. Jaffe gab eine Vorriohtnng zur Einschaltung von
Blenden mit Gelbseh ei be (zur orth<»chromatischen Photo-
graphie) in der „Phot Corresp.'* 1886, S. 549 (mit Figuren) an,

bei dfTselben ist der Blcndenschlitz erweitert und ein drohbarer

MetalJnn« angebracht, welcher nach Einführung der gelben
Giasblende die Oeffniing sehliesst.

Zur Präparation der Platten hat sieh das Tom Herausfj:ober

eingeführte birythrosia, sowie Chinolinroth und A^alin
sehr bewährt. Die betreffenden Vorschriften, sowie die Prä-

paration yon Erythrosinsi Iber platten haben wir bereits

anf S. 124 besehrieben. Die letzteren sind sehr empfindlieh,

aber in der Regel nur einige Tage bis zwei Wochen haltbar.

Hyslopp sensibilisirt die Bromsilbergelatine -Platten mit

einer Lösung von Erythrosin, welche etwas Chlorsilber enthält.

Er löst: A. 5.4 g Erythrosin , 3,6 g Ammoniak (f? — 0,88),

172 g Alkohol; B. 3,6 g Silbernitrat, welches in Wasser gelöst

mit einer Chloridiösung in Chlorsilber üborgetuhrt und dunri

in Ammoniak gelöst und auf 10 ccm verdiUiiit wurde. Zur
Herstellung des Bades mischt er: 3Va t^cui A., 12 ccm B.,

3Va ccm Ammoniak und 170 Th. Wasser, badet darin die Brom-
silberplatte, wäscht nnter dem Wasserhahn nnd trocknet. (Brit.

Jonrn. Phot. No. 1397; Ball. Assoo, Beige de Phot. 1887,

8. 266.)

^) Tom Hexanagebev saent in der Phot. Oorresp. 1887 mitgaiheUt*

30
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XfgatiTpapler und Folten.

Die Verwendung des mit Bromsilber^relatine überzonjenen

Papieres (an Stelle der ernpündlichen Glasplatten) gewinnt
ftUmfthlioh »n V«rbreitiiiig. Vorläufig bedienen aioh in Deutsch-
land allerdings liaupteiehlioli Ämatenre nnd etwa noch Landi-

BObaftspliotograpben des Negativpapieres.

Yen dem Negativpapier ist besondere das Eastman* 8ehe
im Gebraneh. Wie wir bereits im vorigen Jabre hervorgehoben
haben, zeichnet sich das Negativpapier daroh grosse Leichtig-

keit ans; 2öO Papiemegative bilden ein Packet von 1 Zoll

Dicke nnd wiegen weniger als 12 Glasnegative. Sie zeigen
bekanntlich aneh keine Liehthöfe. Als Entwickler dient der

Soda - Pyro - Entwic kler (s. Sammlung" von Hecepten ia dem
vorliegeiidpn .lahibiieh). Nach dem Fixiren legt man durch
einige Socunden in ein Bad von 2 Th. gesättigter Aiaunlosung
und 1 Tlieil Salzsäure nnd wäscht dann in viel Wasser.

Trocknen. Man legt das Bild nnss, wie es aas dem
Wasser kuuimt, auf eine Kbonitplatte, legt ein Stück Fliess-

papier darauf und quetscht die Flüssigkeit aus. Dann lässt

man es trocknen, was sechs bis acht Stunden dauert, worauf
man es leieht abnehmen kann.

Retuu Chiron und Flecken. Dies ist weit bequemer,

als bei Glasnogativen, da weder Maltreiben noch Lackirea

nOthig ist. Man kann aaf beiden Seiten retonehiren.

Copiren. Man halt es in der Regel für nöthig, das

Papiernegativ mit Vaselin transparent zn machen, damit es

sohneller copirt. Dies ist jedoch nieht nothwendig nnd Piokard
r&th 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 Copiren sogar

im directen Sonnenlichte vornehmen, da das Papier das Licht

zerstreut. (Phot. Notizen 1887, S. 149; Phot. Mitth. No. 237.)

Die Eastman- Company bringt abziehbares Negativ-

papier in den Handel, welches zuerst mit einer Schichte leieht

iöslif'hcr Gelatine nnd dann mit einer Schicht schwer löslicher

Gelatine (mit Bromsilber) iiberzogen ist. üm ein belichtetes

und hcrvor^^ornfenes Bild abzuziehen, wird es auf eine coUo-
dionirte Glasplatte unter Wasser gequetscht, in warmes Wasser
gelegt, das Papier abgebüben und dann ein Blatt glycerin-

haltige Gelatine angedrückt, an welcher nach dem Trocknen
das Bild haftet und abgezogen werden kann. (Phot Woehenbl.
1887, 8. 177; ans Brit. Joum. Phot 1887, a 209.)
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Gelatine Negative, welche im Pyro-fintwlckler
gelb geworden sind, legt Webster in eine Lösung yoD6TJl.
Chromalann , 3 Th. Citronensänre und 480 Th. Wasser und

*' zwar vor dem Fixiren. (Brit. Joiirn. of Phot. 1887, S 89 )
—

Kailston Browa lilärt die mit Pyro entwickelten Negative
nach dem Fixiren in einer Lösung; von 1 Th Oitronensäure,

3 Th. Eiseuviuiol und 10 Th. gesättigter wässeriger Aiauaiösung
(ebenda«. S. 121).

BromsUbergelatine für posiÜTe Papierbilder.

Bei der Herstellong von poeitiTen Copiea aaf Bromeilber-
gelatinepapier, wie es jetzt im Handel mkommt, kann man
darch Abäaderung der BelicbtuDgszeit und Art der Entwicklung
Yon sehr verschiedenartigen Negativen gute Abdrücke erhalten,

wenn in sah nach Pringle folgende Recreln einhält: 1. Lnnge
Belichtung bewirkt Weichheit: 2. kurze Belichtung Härte;
3. concentrirter Entwickler erzeugt Contraste; 4. verdünnter
Entwickler Flauheit: 5. Bromkalium i^iht Kraft. (Brit. Joum.
of Piiot. 1887, S. 103; Pbot. Kiiiid8.-hau 1887, S. 187.)

Ueber Färbung der Bilder s. S. 385.

Mit Hilfe des Bromeilbergelatinepapieres kann man von
den entwiekelten Negativen noch in nassem Zustande eine

Capie bei Gaslieht herstellen, Entwiekelo, Waschen und mit
Alkohol trocknen nnd binnen weniger als einer halben Stunde
eine fertige Copie vorweisen.

Die Bilder auf Eastman-Papier könnnn nach Vi dal
(Phot. News 1887, S. 356; Phot. Wochenblatt 1887, S. 225)
durch Aufquetschen in feuehtom Zustande auf mit Talk ab-

geriebenes Glas eniaillirt werden. Man kann die Bilder mit

matten Rändern oder Mustern verzieren, wenn das Glas, worauf
die Bilder gepres.st werden, uiatt geätzt ist.

Ueber Behandeln der Bild^ mit Platinsalsen s. S. 385.

A Pringle präfte Platinotypien, Albuminbilder
und Bilder auf Eastman'sohes Bromsilbergelatine-
papier (mit Eisenoxalat entwickelt) auf ihre Wiederstands*

x&higkeit ge^en Reagentien. In wässeriger Schwefelwasserstoff-

lÖBung wurden Albuminbilder nach 30 Min. zerstört. Brom-
gelatinebilder waren nach 36Stundf;n unverändert, Piatinlülder

auf geiatinirtem Papier waren vemillit. (Phot. Wocheubl. 1887,

S. 91 und 92: aus Brit. Journ. of Phot. 1887, S. 2.) Nach
E. Vogel tritt aber Gelbfiirltung der Platinbilder nur dann
ein, wenn das Papier gelatinirt war, wonach sich die Kisen-

salze schwer ausvvai>cben lassen. Mit St&rke-Praparation sind

' 30*
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die Platinbild^r g«g«i EgS beständig. (Pbot. Hitth. 1886,
Seite 325.)

Nach einem Artikel im Brit. Joiim. of Phot. (1887,8.30)
lileiclien Oopion nnf Kastmfin'schpm Bromsilberpapier nach
mehreren Wochen in einem Schaukasten etwas ausi die Piatino*
typien waren völlig beständig.

Brom Silbergelatine- Papier färbt sich im Lichte sehr

rasch dunkel, wenn man es auf einer 10 proc. Lösung von
salpetrigsaurem Kali durch 10 Min. schwimmen lässt. Man
kann aaf solchem Papier matte Bilder aascopiren, ohne An-
wendung eines Entwioklers (0 * Fa rr e 1 1 , Brit. Joum. of Phot.

1887, 8. 423; Phot. Woehenbl. 1867, 8. 244.)

Das Alpha-Papier der „Britannia Company (Qford,

London, G.) soheint ein Chlorsilber- oder Chlorbrom-
gelatinepapier zu sein. Es dient zn positiven Copien. —
B e I i e h t n n g 8 z e i t : 1 bis 20 Secunden Tageslicht oder ^ 'o bis

2 Minuten Gaslieht. — Entwickler: A. 120 Th. Kaiium-
oxalat, 7 Th. Bromammonium, 640 Th. Wasser; B. 46 Th.

Eisenvitriol, 5 Th. Citroiiensäure, 800 Th. Wasser. Man mischt
gleiche Thcile von A. uiid B. — Nach dem Entwickeln wäscht
man mit Wasser, taucht in Alaunlösung, wäscht und vergoldet

in einem Ton bad ?on 570 Th. Wasser, 60 Th. Natrinmaoetat,

4 Th. Chlorkalk, 2 eem OhlorgoldlOsung (1 : 60). Das Tonbad
mnss t&glich frisch bereitet werden. Als Fixirbad dient Fixir-

natron 1 : 7, worin die Bilder zuerst fnehsroth werden, beim
Trocknen aber na chdunkeln. Der Heransgeber sah sehr hübsche
Bilder, welohe auf diese Weise von Herrn Aekword hergeetellt

waren.

Bromallbert^elatine nnd Kaliumblebromat.

Leber eine CopümcLhode mit Kaliumchromat
und Bromsilbergelatinepapier beriofatet Ootesworth
(Phot Woehenbl. 1887, 8. 168; aus Brit. Journ. of Phot. 1887,
8. 168). Er hatte bereits vor zwei Jahren beschrieben, dass
Emulsionspnpier mit Kaliumbichromat, dann wie ein Pigment-
bild behandelt, eingedruckt und mit heissem Wasser um-
gedruckt werden kann, worauf man das Silberhaloidsalz

durch passende Reductionsmittel redueirt. Die Emnlsions-

pa|iiere des Handpls werden bei dieser Behandlung meistens

unlösli(.!h. Gute Resultate liefert aber Obernettor's Chlorsilber-

gelatinepapier Als Chrombad dient: 4 Th. Kaliumbichromat,
80 Th. Wasser, 1 Th. Chlornatiium und soviel Ammoniak bis

die Farbe gelb wird. Man copirt wie ein Pigmeutbild und
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SoftiBeht unter WaBser tiof Glas (welehee man , falls man das
iild nochmals übertragen will, coUodionirt, wenn das Bild aber

am Glase bleiben soll mit Chromgelatine überzieht). Entwickelt

wird in Wasser von H8—50 Grad 0. Bas fertige Bild kann
mittels Reductionsmittel verstärkt werden — Nach Dr. Stolze
lässt sich das Trapp und M li n c h 'sehe Kmulsionscopir-
papier pbenpo verwenden und gibt schöne Glasdiapositive.

(Phot. Wochenbl. 1887, S. 173).

Laternen* und FroJectionsbUder.

Die Herstellnng von Diapositiven ffir die Laterna
magica ist ein Gegenstand, womit sich nicht nur Faeh*
photographen, sondern häufig auch Liebhaber befassen und
wozu die verschiedenartigsten Verfahren empfohlen wurden.
Gute Erfolge ^ibt C h 1 o r o c i t r a t - E m u 1 s i o n (s. S. 127).

Auch soll die Älethode von Stam es (Bulletin de !' Association

beige des Photographos 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 und 480 Th. Wasser, fügt hierauf eine Lösung von
4 Th. Chlornatrinm , 6 Th. essigsaurem Natron und 480 Th.
Wasser zu, Sehliesslioh werden 160 Th. in Wasser gequollene

und gesohmolzene Gelatine beigemischt, dieMisehung 24 Stunden
sieh selbst überlassen, wieder geschmolzen, mit 240 Th. Alkohol
und so viel Wasser versetzt, dass die Misohung 2880 Th. be-

träszt Hiermit werden die Glasplatten überzöiren und dieselben

geuDcknet. Vor ihrer Verwendung kann man sie mit Ammoniak-
däiiipt'eu „räuchern''. Min oopirt die Bilder im Copirrahmen
ähnlieh wie auf Aibuminpapier. Als Goldbad dient eine Lö-
sung von 8 Th. Chlorgoldlösunjx (1 : 60), 2 Th. Salzsäure,

1 Th. Salpetersäure, 480 Th. Wasser und 2 bis 3 Tli. Kreide.

Fixirt wird mit Fixirnatron. Die Farbe der Bilder ist schwarz-
biaun (Sepiaton) und die HaJbtöne sind 2art. — wird
jedoeh aueh Ohlorsil bergelatine mit HerTorrufung
benutzt.

Nach Nevvbury gibt sohwach erwärmte und unempfind*
liehe Bromsilbergelatineemulsion mit Oxalatentwickler

Bilder von grosser Feinheit und Klarheit, welche für Pro-
jectionsbilder ausserordentlich geeignet sein soll. (Phot
Wochenblatt 1H87, S. 106; aus Phot. News. 1887, S. 10.)

Zu Trausparenten für Fenster und Lampen
üüdet Irving Adaujs in New -York die gewÖhnUehen
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OopiMi ftuf Alboninpapier kr&ftig genug, nur ttmki mr dM
AlDaminDapier gänzlich nnter aM8ilK«rbad, anstatt es h\om
anf der Oberfläche schwimmen zn lassen. Das fertige Pipiei^
bild wird mit Oanadabalsam (gelöst in Terpentinöl) tnotparail
genmeht. (Phot. Almanae for 1887, S. 241.)

Photographien Mf Papier. Satinir- und Sebnelda-
Torriehtimgei. V6rblei4>keii. Colorirea.

Das sebon bekannte ältere Verfiliien, gesilbertes
Albnminpapier dadnreb für l&ngere Zeit anfeabewahren,
daes man dasselbe iwieehen poröses, mit Sodalöiang (1 : 7)
oderNatriumbic»rbonat sretränktes Papier le^^t, wird neoerdiags
Ton C Wrabets in Wien empfohlen. Er Ifibit ferner als

Gegenmittel gegen das Gelbwerden der Albuminpapiere durch
freiwillige Zer«etzung an, wodurch oft die Papiere bei pchleehtem
Lichte im Copirrahmpn mit der Zeit gelb werden. Ais Schatz

empfiehlt er ein Blatt gesilbertes, im Lichte geschwärztes und
iinfixirtes Stück Al-
buminpapier, momit
das frische Albumin-
papier zugedecktwird,
wotaaf die Sialage
komnt. (Phot. Cor-
mo. 1887, 8. 262.)

Neue Albumin-
Papiersorten. Die
vereinigten Fabriken
photographischer Pa-
piere in Dresden er-

zeugten seit Kurzem
zwei neue Sorten

Albttmlnpapier, and
swar »Nenhochglanz,'' ein Pftpier mit ebensohohem Olaiis, wie
das bisherige Hoehglaatpapier, weldies jedoeh, weil nar ein*
mal albomirt, bedeutend weniger Silber verbranoht als letzteres,

und sieh ai^em etwas billiger stellt — Ferner „18 Kilo
Papier** im Format 51X61 cm in unbeschnittenem Zn-
stande; letzterer Umstand erlaubt, 20 Cabinetbilder ans dem
Bogen zu schneiden, gegen 12 aus dem gewöhnlichen Formate.

P. E. Knappe nahm ein Patent auf ein Verfahren zar
Herstellung coloiirter Photographien, bei welchem eine Photo-
graphie roh übermalt und ein transparentes Bild desselben

Fig. lOÖ.
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Gegenstandes auf Chlorsilbercollodion darauf gelegt wird.

(Phot Mitth. Bd. 24, S. 30.)

Gute Dienste zum Zerschneiden der Papierbilder
leistet der S t a h 1 - T r i m m e r , d. h. ein kleines scharfes Stahl-

rädchen, das nach allen Richtungen beweglich in einer hölzernen

Handhabe befestigt ist. Man schneidet mittels Blechschablonen

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-Satinirmaschinen^.

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
Emailliren 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 peklebten Bilder müssen vor dem Durch-
ziehen mit einer Auflösung von feiner weisser Seife (Venetianer-

1) Ed er 's Ausfllhrlichefl Handbuch der Photographie 4. Bd., S. 187.

(W. Knapp in Halle a. S.) 1887.

^ Ebendaselbst 8. 143. Daselbst sind die Manipulationen beim Heisa-
Satinircn gtnau beschrieben.



1

480 ^Photographien auf Papier. Satinir- und Schneide-Vorrichtungen etc.

Seife) in Alkohol mittels eines Läppchens abgerieben und
petrocknet werden. K. Schwier benutzt als Tinctur zum
Heißs- Satiniren (sog. „Lubricator ") eine Lösung von 1 Th.

Flg. 108.

Cetaceum (Wallrossfett), 1 Th. Oelseife und 100 Th. Alkohol

(in der Wärme jrelöst).

In neuerer Zeit gibt Marion in London den Heiss-Sati-

nirmaschinen die Gestalt von Fig. 108. Es sind zwei Stahl-
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walzen (a6), wovon die obere hohl ist; ein Gasbrenner (<?).

wird im Innern der Walze (a) entzündet und erwärmt sie*

Verjrrösserungeu uuf Papier und Leinwand.

Zu Vergrösserungen auf Papier wird in neuerer Zeit häufig

das Eastman'sche Bromsilb'^rsr^latine-Papier (vergl.

Seite 475) verwend^^t. welelips bei sehr kurzer Belichtung und
mit Benutzung: des Eifteüu.\iilat- oder auch des Soda-Pyro-
entwicklers hübsche Bilder von angenehm ein j^rausüliwarzem

Farbenton liefert.

Zur Betouoiie der Vergrösserangen dnf Bromsilber«

gelatinepapier wird nach dem Photographisclien Arelu7 1886,

. 378, gepnlTerte Kreidefarbe mittels des Wischers oder eines

Baamwollbaosohes (für den Hintergrund) benutzt. Dunkle
Stellen können durch Heiben mit Bimsteinpulver und dem
Finger oder einem fiadirgummi heller gemacht werden.

Platinotypte«

In Paris fuidet die Platinotypie gegenwärtig im
Porträtfache vielfach Anwendung, indem sie beim Publicum
beliebt wurde. So z.B. führten Beutiinger, van Bosch,
Nadar Platinotvpien für Porträts ein. Vergl. den Artikel

Ton H. Pizzighelii (Seite 334) und K Srna (Seite 387.

Man kann auch Piatin otypien auf Leinwand her-

«teilen und die Piatinotyp Company in London präpaparirt

für diese Anwendung eigene Platinotyp-Flüssigkelten. (Jonmal
^ rindnstrie photograpniqne 1887, S* 53.)

Chlorocitrat - Papier.

* In der „Phologrspbie News" (No. 1479) is eine Tabelle

tber die Wirkung verschiedener Goldbäder für Chloro-Citrat-

Gelatinepapier angegeben. Am besten wirkten die folgenden:

1 Th. Chlorgold, 10 Th Rhodankalium, V'.> Th. Fixirnatron,

960 Th. Wasser (gibt brill;nitt5 purpurne oder violette Töne);

Vermehnin? des Rhodan -Kaliums ist schädlich. Zusatz von
Soda ist unnutz. — Ein Goldbad mit Chiorgoid und essig-

saurem Natron gibt nnangenafam braune. Töne, besser ist das
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Goldbad mit phosphorsMirem Natron, ohne dass Jas o.ste cr-

reioht wnrd0. 1 Th. Ghlorgold . 240 Tb.FizimaiMiiwd 960 Th.
WMser gebckü tobdne lothe Farbealätttt.

Chlorsilbereollodfon.

Dasselbe erfrent sich einer aiemlichen Verbreitang und zwar
unter dem Namen Aristo druck. Eine gute Vorschrift, welcbe
auch Woodbury im „Phot. New?" ISSfi, S. 629, empfiehlt,

ist die von Geldmaclier (S 1'2?Vi nii(i Groiienberg (S. lfK)V

Im „Monitenr de la Photogr." (iHS7, S 5H) ist ein rom-
binirtes Ton- und Fixirbad fdr Chlorsiibercollodioubiider

(Aristotypie) angegeben. Es besteht aus

J. Destilliites Wasser 800 ccm,

BhodaDammoiiiiiiii 25 g,

Fiximatron 2dO „
Essigsaures Natron lo „

Alaun 20 „

II. Destillirtes Wasser 200 cem,
Chlorgold 1 g.

Dip Lösung I musB vor dem Gebrauche 12 Stunden oder
länjTt^r stoben; sie wird dann filtiirt und mit II gemischt. Die
Bilder weiJeu nach dem Copiren direct in das Bad getaucht,

worin sie langsam (ca. Stunde) vergolden und zugleich
lixiren. Sie werden dann mit Wasser gut gewaschen.

Das Aufkleben glänzender Aristobilder kann fol*

gendermassen gesehehen. Man reibt eine Glasplatte mit Talk
ab, ftbeigiesst mit Rohcollodlon; sobald dieses erstarrt ist,

legt »an es in Wasser nnd bringt das aus dem Wasser ge-
nommene Aristobild unter Wasser darauf (mittels des Kant-
schukqnetschers). Dann stellt man die Platte zum Trocknen
auf; bevor das Bild ganz trocken freworden ist, bestreicht man
die Riick?eite mit Klcij^ter. Nach dem Trocknen kommt das
Bild mit hüchbteiii Glanz herunter Man bestreicht jetzt den
Carton mit einem nassen Schwamm, legt den Abdruck darauf,

presst ihn an uud beschwert ihn. (Phot. Archiv, 1887, S. 121.)

UehtpansTerfiihres nnd CopirTaifahren oIim BilleraaUe»

In neuerer Zeit kommen in Deutschland Lichtpaus-
papiere in den Handel, welche schwarze Zeichnungen auf
-weissem Grunde geben. Wahrscheiniieh ist es eine Art
„Tifltsneopirprocess*', insofern die s^warsen Linien ans gerb-
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iMtreni Eisen bestelieii (vgl. 1886, 260, 415). So liefert die

Bandlnng Senzig & Mellis in Berlin dio Prftpftrate und
Papiere Kolk 's (daher die BezeichnQDg „Kolkoiypverfahren^),

ferner S. Jourdan in Mains ein neues Liehtpanspapler fiir

Sflliwarze Linlon.

Eine Zusammensteilung; der bis jetzt veröffentlichten Me-
thoden zur Herstellung von Lichtpausen iat im Gdwerhebiatt

aas Württemberg 1886, S. 364 enthalten.

Um die blaue Farbe von Cyanotypien in Schwarz zu

verwandeln, wird im Scientific American 1886, lid. 55, S. 241

empfohlen, den Dinek doroli Elntanehen In sehr Terd&nnte
Kalilauge gelb zn förben nod naeh dem Waschen in eine

TanninidBnng zn taaehen, worin die Farbe schwarz wird.

Das Anilin*PauBverfahron von Wiliis taaelite wieder

unter dem Namen „Photocopie"' aof.

Lichtpansen in A nilinsehwarz werden naeh Ende-
mann mit ehrom?nnren und vanadinsauren Salzen hergestellt.

Gutes Papier wird durch Eintauchen in 1 Th. Gelatine und
50 Th. Wasser geleimt und dann mit einer Mischung von

48 g Chlornatrium, 48 g Kiiiiuiiiliichromat, 0,1 s: Natriiim-

vanadat, 960 ccm Wasser mit einer 96 ccm Schwefelsaure und
480 ccm Wasser nach dem Erkalten gemischt. Nach dem
Trooknen im Dunkeln eopirt man unter einer Zeichnung

(7 Minuten) und setzt den Dämpfen von Anilin und Wasser
durch ca. 1 Minute aus^ woranf man durch 2 Standen in einer

feuchten Atmosphäre von 24^30 Grad C. belässt. Man erhalt

ein Bild mit schwarzen Linien auf gelblichgrünem Grande.
Der Ton des Papieres wird durch Behandlung mit 1 Th.

Ammoniak und 6 Th. Wasser entfernt. (Phot. Conesp. 1887,

S. 254; ans 1'Amateur photographe 1887, S. 227.)

Lichtpausen mit schwarzen Linien auf weissem
Grunde (Tiritenbildiij. A. Fisch theilt folgende Methode
mit: Man mache drei Lösungen: A;78 Gummi arab., 850 Wasser,

B) 78 Weinsiure, 686 Wasser, 0) 48 schwefelsaures Eisen-

oiyd. Man giessi G in B, mischt gut, fügt A hinim und seist

fi|[ter
bestftndl^em Rllliren) 168 Eisenchloridldsung (oa45 Grad

amd) zu. Hiermit überstreicht man Papier dünn, trocknet

schnell in der Wärme, ohne öö Grad C. zu überschreiten. Es
hält pich 14 Tn^e. Man copirt anter Pauspapier in der Sonne
10— T-? Minuten. Die belichteten Stellen sollen ihre gelbe

Farbe verlieren. Sobald der Grund völlig weiss ist, lasst man
das Bild (ohne die Küekseite zu befeuchten) auf einem Bade
von 31-— 46 Gallussäure oder Tannin, IV4 Oxalsäure und
1700 Wasser schwimmen, wo die Zeichnung tiuteaschwarA
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wird. Man wässert gut und trocknet. Leider dunkelt der

Grund maisteas J eicht violett nftch. (Phot Wooheabl. 1886,

Copirverl^res mit Qiieeksllbersftlzeiu

Henry Harris Lftke hat in England ein Verfahren
patentiren lassen, bei welehem ein Gemieoh Ton 1 Th. Qneek-
eilberehlorid und 2 Th. Kaliombiehromat gelöst in der zehn-
fachen Menge Wasser in Anwendung kemmt. Das mit Stärke

Torpäparirte Papier wird damit überzogen, getrocsknet und
unter einem Bilde belichtet. Man wäscht hierauf und ent-

wicKolt mit einem Gemisch von 1 Pyrogallol, 8 Gallussäure,

10 Eisenvitriol, 80 B'Lxirnatron gelöst in der zehnfachen Menge
Wasser. Schliesslich wäscht man und kann mit einer Chlor-
kalk lubun^ bleichen. (Phot Archiv 1887, S. 215.

Gh. Puirson stellte Phosphor-Photographieu her,

indem er Platten mit einer dünnen Phosphorsohicht überzog
(mittels C8g^ beliohtete, wodurch rother amorpher Phosphor
entsieht« der in Schwefelkohlenstoff unlöslich ist. (Phot. News
1886, S. 309; Phot Wochenbl. 1886, S. 256). YeigL aber
die Lichtempfindlichkeit des Phosphors Eder's aas-
f&hrUehes Handb. d. Phot. Bd. 1, 8. U.

Photokeramik und Metalldeeoratlon.

Auch V. Roux bespricht in seinem „Traite pratique de

Photographie d^corative appli([ueös aiix ans*' 1887 (Gauthier-

Villars) die Decoration keramischer Gegenstände
durch Einbrennen von Scho^elzfarbenbiidem. Er gibt eine

übersichtliehe Zasammenstellung der Emailfarben mittels des

Einstaabproeesses. Zur emp/indlic-hen Schicht mischen: 100 Th.
Wasser, Vs Honi^, 2 Zocker, 2 Gummi, 5 flüssigen Trauben-
zucker, 20 gesättigte Lösung von Ammoniumblehromat. Das
belichtete und eingestaubte Bild wird mit Collodion Über-

gossen, unter schwach angesäuertem Wasser (Va Proc. Schwefel-

saure). Da« Hiiatehen abgelöst, mit Zuekerwasspr (l : 5) auf

Porcellan oder Glas aufgetragen und die Coliodionschicht mittels

einer Mischung von 100 Th. Lavendelöl , 3 Th. Terpentinöl,

bO Th. Alkohol, 50 Th. Aether aufgelöst und das Bild ein-

gebrannt.

Ueber Schmelzfarbenbilder anf Gla«, Porcellan etc.

nehrieb J. Lemling in seinem Boche „Der Photochemiker
und die Hausindustrie" (1887, bei W. Knapp in Halle a. S.}.
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Er empfiehlt den Einstaubprocess. Als HchtempiiDdlielie

Mischling dient: 6 Th. kaltgesättigte EaliumbichromatlöBnng^

2 Th. concentrirte Gummi -Lösung, 2 Th. Zucker und 3 Th.
Wasser. Nfich dorn Belichten Tinter einem Gln?^pn?itiv ptaiibt

man Emaiifarbe auf, überzieht mit Kohcollodion , dem etwas
ßieinusöl zugesetzt ist, legt in reines oder sebwach soda-

haltiges Wasser und überträgt die abschwimmende Coliodion-

baut mit dem anhängenden Bild anf den Gegenstand. Vor
dem Einbrennen bepinselt man mit 1 Th. Salpeter, 1 Th. Borax
gelöst in 45 Th. Wasser.

PliotographUche Metallbilder*

Gey m et beschreibt in einem kurzlich bei Gauihier-Villars

In Paris erschieneneQ Schriftchen ein Verfahren zur Herstellung

irisirender Gold- und Silberbilder. dass sieh vorirefflieh znr
Wiedergabe von Bronsesachen, Medaillen, Manzen, Eircben-
geräthen und dergleichen eignet. (Auch Pbot. Archiv.) Die
Bilder werden mittels des Einstaubverfahrens auf Chromgummi
mittels Bronzestaub hergesteilt und in der bekannten Weise
auf Glas übertragen.

Soll rlns Bild auf Glas bleiben, so wird dasselbe gefirnisst

mit folgender Farbe: Buchdruckfärbe der gewünschten Nuance
100 g. Tei-pentinöl 5Ö g, Siccativ 10 g. Diese wird beim Trocknen
sehr hart und springt nicht ab wie Asphaltfirniss. Solche

Bilder lassen sich bei Kartonnagcarbeitoii, sowie zu Spiegel-

rahmen verwenden; anf dickem Glas gefertigt, nach grossen
Negativen, znr Dekoration von Möbeln, Plafonds, Thoren und
dergl.; femer zu Aueh&ngesobildem, zur Wiedergabe von Me-
daillen.

Liebtdruek.

üeber Lichtdruck liegt eine sehr wichtige Publication

von August Albert in Wien vor. (Phot. Gorresp. 1887,

S. 69.) Er präparirt die lichtempfindliche Schicht aus Gela-

tine und Bichromaten und fügt ausserdem anf je 1000 Th.

Wasser noch 10 Tropfen gesättigter Chronialaunlösung hinzu.

Harte Gelatine gibt mehr glaii/onde und durchsichtigo

Schichten, welche beim Drucken bald verdorben, indem die

feinen Töne schwächer werden und die Schatten sich allmäh-

lich schliessen. Weiche Gelatine gibt eine lüatto Schicht,

welche beim Drucken flaue Abdrucke gibt. Mittelweiche
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Geiaiiiie (von Creutz in I^lirhelstadt, Hessen; gibt die

besten Schichten. Ammouiuiiibiebromat härtet die Schiclit

mehr als das Kaliumsalz, eignet sieh deshalb mehr iür weichere

geht im Jttaten Angeablii^e dee TmkneDS im Ofen ¥<nr sieli»

Zusätze sind meiet Bobfidlieh; Ohlomttriom erzeugt Plettea,

welche gegen Feuchtigkeit empfindliok sind, aber kein Korn;
grosser Zusatz von ChromaUMlli gibt tonige tiaue Drucke; mit
Weingeit^t erhält man keine brillanten Drucke.

Zur Vorpräparation von Lichtdrnckplatten
empfiehlt A. Albeit in Wien 500 Th. Abzug-Bier (dünnes
Bier), 60 Th. Kali - Wasserglas und IV»— 2 Th. Aetznatroo.

(Phot. Corresp. 1887. S. 193.)

Unter dem Namen Autoeopist wird in Paris und später in

Wien und anderen Orten ein Druckverfahren verbreitet, welches
dem „Liohtdrnolr* entspricht : Ein Blatt gelatiniites Perga-
mentpapier wird mit Kaliumbiobromat sensibiiisirt, auf eine mit
Talk abgeriebene Glasplatte gepresst, getrocknet und dann wie
eine Lichtdnickplatte belichtet, gefeuchtet, geschwärzt und ge*
druckt.

Ein guter Lack für Lichtdrucke auf Kreidepapier entsteht,

wenn man ungefähr 50 Th. Borax und 100 Th. Schellack in
600 Th. Wasser in der Wärme auflöst und nach Bedarf Spiritus

zusetzt, welcher den Lack klar macht. Der Lack wird nach
dem Erkalten in eine Üaohe Schale gegossen und man läast

den Abdruck auf Kreidepapier auf der Oberfläche schwimmen,
worauf man an einem warmen Orte zum Trocknen aufhängt.
(Phot. iMitnrbeitcr.)

Sehr vortrefflich mi^ireführte Lichtdnickbeilagen sind

unserem Jahrbuch beigü^eben durch die Firmen Alphon

s

Adolph in Zittau, J. Albert in München, Prag er
in Berlin, VV. H o f f ni a n n in Dresden.

£. F r ew i n gibt im „Journal de rindustne photographiqne^

1887, 8. 6, eine Vorschrift zur Herstellung yon Photographien.
Er löst 12 Th. aelatine, 12. Th. Seife und 768 Th. Wassw
auf, mischt und f&gt soviel gepulverten Alaun hinzu, bis der
Schaum verschwunden ist. Dann giesst man durch Mousselln,
und bedeckt den Holzstock mit einer Mischung dieser FMssig'

GluuB-Llchtdniek.

Photoxylogmphie*
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keit und Zinkweis«;; die Scticlit soll dünn verrieben sein.

Nach dem Trocknen tragt man mittels eines breiten Pinsels

eine Mischung von 480 Th. Albumin, 360 Th Wasser, 18 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 iSilbemitratiösung ö : 42,

welche man auf dem Blocke mittels eines GlMitabei verflieiU

und dann den UebenobusB abgiesst. Die Oo^ie wird firirt,

indem man die Oberfläche des Holzstookes mit der Schicht

nach nnten in eine LOsnng von Fiximatron dnroh 4—5 lÜnnten
taucht. Man kann auch vor dem Fiziren mit den gewöhn-
liehen, für Albuminpapier dienenden Goldbädem tonen» wodureb
die Farbe yerbessert wird.

In K. Schwier's „Deutschem Photographen
Äalender für 18ö7" ist BcUach's photoxylographißcher

Process folgendermassen besehrieben:

Man stellt sich ein vcrkehites Negativ her; abgezogene

Häute geben die besten Resultate. Der Holzstock wird mit

einer Mischung von 1 TL Zinkweiss, 3 Tb. Wasser und Onmmi
arabicum soviel, dass es gnt bindet, mit einem Pinsel oder

dem Finger dQnn grundirt, mit einem weichen breiten Pinsel

so vertrieben, dass sich eine ganz gleichmässige Schicht bildet,

bei der man keine Pinselstriche mehr sieht. Die Holzfaser

muss noch schwach durchseheinen. Während der Stock trocknet,

nimmt man zu Schaum geschlagenes und abgesetztes Eiweiss

und setzt damit folgende Emulsion an : 10 g Eiweiss, 1 g Chlor-

magnesium, 0,5 g Chlorammonium, 2 g concentrirte Lösung
von Höllenstein, welche nach und nach nntui tüchtigem

Schütteln zugefügt wird. Endlich mischt mau noch ca. 1 g
Zinkweiss zu und nach gutem Umrühren wird das Ganse
einige Zeit stehen gelassen. Sollte das Eiweiss an dick sein,

80 mnss man noch etwas destillirtes Wasser znfilgen. Iffit

dieser Lösung übersieht man den Holzstock anf der grnndirten

Fläche gleichmässig , lässt ablaufen und im Dunkeln an der
Luft trocknen. Copirt wird, wie gewöhnlich, bei zerstreutem

Tageslicht, rocht dunkel. Nun hält man den Holzstook rrit

der Oberfläche ca. 5 Minuten auf destillirtes Wasser, dann
ebenso 1 Minute auf ein Goldbad (500 Th. Wasser, 5 Th. Gold-

lösung 1 : 30, 3 Th. doj'peltkohlensaures Natron). Hierauf

fixirt man in gleicher Weise auf einer Lösung von unter-

ßchwefiigsaurem Natron, 1 : 8, etwa 3— 5 Minuten lang und
wischt ebenso durch Halten anf destillirtem Wasser ca.

5 Minnten lang ans. Nach dem Trocknen ist der Holzstock

fertig.
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Photozliikatjpie. .

Die Photozinkographie hat sich wieder eine neue An*
wendang in der Herstellung stenographischer Schrift*

zeichen erobert. Die Vorlage wird nach Dittmarsch's Bnch-
druckerzeituDg 1886, S. 510 kalligraphisch in vergrössertet

Form hergestellt, dann photographisch verkleinert und in Zink
geätzt Dem photo^rrnplii^ehen Actzverfahrcn. da« jetzt bereits

auf einer hohen Stufe der Vnllkoramenheit steht, gehört als

Mittel zur Herstellung typosteuographischer Schriftzüge voraus*
sichtlich die Zukunft.

üeber Zinkiitzun^ nach der Wiener und Pariser
Schule uiaoht K. Sc her er in Wien sehr interessante Mit-
theilungen. (Phot. Corresp. 1887, 8. 158.) In Wien wird
die Zinkplatte gerade gespannt, mit Ziehklingen abgezogen»
abgeschliffen, poHrt, meist kurz vor dem Aetzen entfettet und
der grossen Sicherheit halber mit Schmirgel oder Trippelpalver
schwach abgerieben, selten auch noch in einem sehwachen
Säurebad rauh gemacht. Nach Geymet's Schilderung^)
werden in Paris die Zinkplatten ebenfalls gespannt und n^-

gezogen, dann aber einer nniständlichen Körnung unt»^rzoi:en.

Das Mineralpulver zum Körnen wird in vier verschiedene

Feinheitsgrade sortirt. indem man es durch Siebe von 80, 100,

120 und 140 Maschen auf den Quadrat- Centimeter schlägt.

Die Platten werden zuerst mit grobem, dann mit feinem Pulver

(120 er) geki^rnt. Das 140er Pulver wird nur bei heliogra-

phischen Halbton-Aetznngen benutzt
Bas KQmen oder Schleifen mit dem angefenehteten

Pulver erfolgt in kreisender Bewegung; die Platte soll dann
ein gleichmässiges Halbmatt zeigen, also kein ausgesprochenes
lebloses Matt, aber auch keinen polirten Glanz. "Nach dem
Schleifen kommen die Platten in ein Decarpirungsbad aus

100 g Salpetersäure mit 5 1 Wasser; dann folgt ein zweites

Präparationsbad aus 5 1 Wasser, 500^ Galläpfelabsud, 100 g
starker Gummilösung, 100 p: Phosphor siiure und 5 cem Salz-

säure durch einige Secunden. Dem Passiren der Ziiikplattea

durch dieses zweite Bad wird in Pariser Ateliers viel Wichtig-

keit beigelegt, indem die Platte dadurch „aktiniseh'*, d. h. gegen
Fettstoffe abstosseud nnd für Feuchtigkeit empfänglich, ge-

macht werden soll. Diese Vorbereitung gibt den Platten eine

sehr n&tzliche Vorbereitung, besonders feine lineare Bepro-
ductionen nnd Kreidezeichnungen.

1) Geym et, Tratte pratiquo de gravure et impression cur giro par
Im bäliographiqnos. (Paria, V«rlAg Q«atlii«r-Vniart.)
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Umdruek Ton Crelatlnepapier.

Zur Photozinkotypie wird bei ferneren Arbeiten als

Umdmokpapier gelatinirtes Papier genommen, weiches

z. B. aucn von Angerer & Gösehl in Wien benutzt wird.

Eine derartige Methode beschreiht der „Phot. Mitarbeiter"

1^^87, S. 19. Das Papier wird init Ki weiss Torpräparirt, dann
mit Gelatine ül»erzogen und getrocknet. Duich Baden auf

einer Lösung von kaiiuuibiehromat (3 Grad Baumd) und

Vi Spiritus wird es empfindlich gemacht, uiittels des Vogel-

schen Photonieters bis 12 oder 17 Grad copirt und mit Ueber-

draekfarbe (Waehs) ttberzogen. Dann werden die Papiere auf

Wasser gelegt (die Gelatinesehieht nacli oben), so lange,. bis

das Bild als sehwaelies Relief sichtbar wird. Non werden die

Copien untergetaucht und mit Gewichten unter Wasser gehalten

(10— 15 MiDuten). Die feuchten Bilder werden mit nassen
Baumwollbauschen gerieben, ^>if5 die nnbelichteten Stellen frei

von Schwärze sind. Dann wird al ormal? ausgewässert; ge-

trocknet und in ein Bad von verdünnter Schwefelsäure
von 1 Grad Baume und soviel Chromalaun, dass
die Farbe blassgrün ist, gelebt (2— 3 Minuten). Da-
durch erlaii^it die Geiatme eine „gewisse ZtthigkeiE". Man
spült mit Wasser ab und behandelt wie gewöhnlich zum Um-
dmck. Das erwähnte SSurebad soll yon besonderem Nutzen sein.

Die Schweizer Antotypanstalt schreibt zum SensibUisiren

des Gelatinepapleres ein Bad von 900 Th. Wasser, 50 Th,
Kaliumbichromat, 4 Th, Alaun nebst soviel Ammoniak, bis die

Farbe weingelb ist, vor ; das Gelatinepapier lässt man durch
2 Minuten auf dieser Flüssigkeit schwimmen.

M. Jaffe und A. Albert in Wien publicirten in der
,.Phot. Corresp." 1887, S. 230 u. 341 eine neue Uebeilragungs-

chroQialbad von 15—17 Grad R. empfindlich gemachte Umdruck-
papier (Gelatinepapier) wird nach der Belichtung trocken mit

einer fetten, mit Nnsi^dl verdünnten Umdruckfarbe eingewalzt,

das Papier in Wasser gelegt, mit Sangpapier abgetrocknet und
mit einer farbhaltigen Sammtwalze eingewalzt, womit sich das
Bild entwickelt. Die Copie wird getrocknet mit einem ge-

pulverten zusammenge8chmol7.enen Gemisch von 10 Th. Asphalt
und 1 Th. Bienenwachs eingestaubt, der überBch'ussige Staub

mit Baumwolle entfernt und die Copie mit der Bildseite nach
unten iiber einer S|ärituslampe erwärmt. Dann wird derselbe

durch eine coneentriite Alaunlösung langsam durchgezogen,

mit reinem Wasser ausgewässert, mit Saugpapier abgetrocknet

Das auf einem Kalium-

31
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und snf eine erwärmte (40 ^nd IL) Ziukplatte gelegt und
durch die Presse gezogen. Man befeuchtet die fiückseite der

Copie mit einem SchwAmm, zieht aoehmals duroh die Presse,

legt die Platte doich 1 Minalen in kaltes Wasser und zieht

die Gopien ab.

ZfäT PliotaziiikognipUe mittels Aspbalt

bemerkt Geym et, dass naeh dem Asphaltverfabren dfteis

fein« Striche verschleiert erscheinen ; laaD eotiriekelt sie dureh
Bestreichen mit einem weichen Pinsel, der in eine Misehnng
von 2 Th. TerpeaUngeiet und 1 Th. rectificirtes Bensin ge-

taucht ist. Ausserdem gibt er viele andf-re ?ehiitzbare Winke
in seinem Werke „Traite ^ LTavureetiinpressioxi
Sur ziDo\ (Paris 1887. aauthier-Yillars.)

Methode mit Chromat 'Albumin.

Da auf Äsphaltsehiehtf'n das Bild in Fo]<re geringer Licht-

empfind liehkeit häufig ziemlich langsam copirt, was namentiich

im Winter sehr störend ist und manche Ziakatzanstalten zur Ein-

ffthrung eleetrischer Belenohtong veranlasst hat. Kleineren

Anstalten, welche diese Einrichtung nicht trefien kennen,
empfehlen die „Graphischen Künste'* nach der Papierseitung

1886, S. 1661 das Eiweissverfahren nach folgender Vorschrift

:

Das Weiss von 2 Eiern wird so Sehanm geschlagen und
absetzen gelassen, wodurch man ein klares, leichtflüssiges

Albumin erhält. Dann mischt man 60 g rioctilürtes Wasser,

3g doppeltt'hromsaures Ammoniak, 6 g Ammoniak und 9 s:

Spiritus, gilit 20 * cm dieser Lösung zu 30 ccm Albumm und
filtrirt durch Leinwand oder Fliesspapier.

Mit dieser Mischung wird d t gereinigte Platte über-

gössen und im Dunkeln zum Trocknen aufgestellt. Nach etwa

2 Standen ist sie trocken nnd kann in den Copirrahmen ge-

legt werden. Die Belichtung danert im Sonnenlicht 1 bis

2 Minuten, im serstrenten Licht 6 bis 10 Minuten, im schlechten

Winterlicht 15 bis 20 Minuten. Das Negaii? braucht nicht

abgezogen zu werden.
Das „Eiit\vi(k*'In" geschieht in folgender Wejcp: Auf

einen reinen Farbstein wird gute Buchdruckfarhe diinn aus-

gewalzt. Dann wäscht man den Stein, spritzt auf die W'alze

einige Tropfen französisches Terpentin und walzt mit der so

verdünnten Karl-e den Stein von Neuem ein. Die dünne licht-

grauo Farbe wird nun wiederholt auf die erwähnte Zinkplatte
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aufgetragen. Nachdem letztere 5 Minuten in reinem Wasser ge-

legen, löst man die nicht belichteten, also löslich gebliebenen

l^^e der ElweiBsaehioht - duroh YorBichtigeB Betupfen mit
einem waesergetiftnktem Wattebftiisoii ond erlmlt ein zartes,

klares Bild. Dieses wird in der üblichen Weise mit Asphalt*

mehl eingestäubt und das Aetzen kann hierauf nach vorsichtigem

Anssehmelzen des Harzes iüber Weingeistflamme beginnen.

Schneller Asphalt-Copirprocesi» (Combiuation mit
Chrom-Albumin).

Bei diesem benutzt man die irrosse Lichtempfindlichkeit

Ton Chrom al immin, welche mit zur Bilderzeugung auf Asphalt
verwendet wird.

Leon Vidal beschreibt im ..Moniteur de Phot.'' (durch

Phot. Mitth. ßd. 24, S. 99) einen photoziukographischen Druck-
prooess fOr Strichmanier, welche eine Oombination der von
Fisch 1882 nnd Bingl883>) veröffentlichten Processe ist. Eine
Zinkplatte (Vs—-imm dick) wird mit verd&nnter Salzs&nre

(8proc.) irereinigt, abgespült und mit Bing^s Flüssigkeit

(100 ccm Wasser gesättigt mit Gallussäure und Jod nebst 2 g
fester Phosphorsänre) oder einer Lösung von 25 «r Gallussäure,

10 ff Gummi, 10 g Fho«phorsäure und 500 Wasser durch
2 Minu^fii gelaucht, wodurch das Ziük die Eigenschaften Piiif^r

lithogruj/hischen 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-

schlagenem Eiweiss, 50 Th. Wasser und 5 Th. Ammonium-
ehromat auf der Drehseheibe dünn übergössen, an der Luft

nnd dann auf einer 50 Grad C. warmen Bisenplatte getrocknet

nnd unter der Matrize exponirt (1—2 Minuten in der Sonne).

Die belichtete Platte wird in Wasser. J is mit Anilinroth oder
-Blau gefärbt ist, gelegt, wobei das Albumin sich an den
nicht heliehteten Stellen löst, während das stehengebliebene

unlösliche Aibuminbild sich durch die Anilinfarbe färbt nnd
deutlicher wird. Man sfiiilt mit reinem Wasser ab, trocknet,

badet in Bonzin-Ter]t»'ntiuöl-Misehung (1:4). wodurch sieh

der freiliegende Asphalt löst und die Metallschicht hervor-

tritt, während der unter den unlöslichen Albumin geschützte

Asphalt intact bleibt. Daranf vrird zuerst mit Wasser, dann
dnroh öO Seonnden in eine 3proo. verdünnte Essigslare gelegt.

Die Säure greift das Zink wenig an, aber genügend, damit die

1) Monitftttr dm la Phot. 1883, 8. 108 and 112.

31*
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«rinmi Vertiefiing^n fett« Schwim fetthalteii. Naeh dem
Säurebade wird die Platte gewaschen, gut getrocknet, die Ober*
fliehe mit Oel (oder Schwärze) eingeriehen, wodurch dasselbe
an alle nackten Metallstellen dringt. Nach etwa Stund»
trocknet man dip fMatte, nm ?^1!p8 üHersehüssigo Oel zn pnt-

fernen. wäp< ht mit \Vn«ppr, um alle? Albiiinin. und darauf mit
Benzin, um ailon Asplialt zu entfernen. Nach solcher Prii-

paration ist die Platte druekfertig, sie braucht nicht gummirt
zu werden und genügt ein einfaches Einwalzen mit fetter

Schwärze, um die Zeichnung erscheinen zu lassen.

Ferner beeclireibt Oeymet a. ». 0. einen anderen Pro-
cess, wobei er die Lichtempfindliehkeit dee Chromgnmmi
mit der WiderstandsfUiigkeit des Asphalt beim AeUen ver-

einigt. Die Zinkplatte wird zuerst mit Aephaitlösung (B bis

5prooentig) übergössen, im Dunkeln getrocknet und dann zur
Bilderzeugung ein weiterer dlinner üeberzug von Gummi Ara-
bicumlÄ^ung (1 : 5) gemischt mit dem halben Vo! von Am-
moniuuibichroniatlö^nniT (1 : l^s mittel? eines Lappens irei^ebeii

und nach dem Trocknen im zeri?treuten Lichte unter der Ma-
trize belichtet. I)a8 Chromgummi i.«t sehr lichtempfindlich

und man darf nur im zerstreuten Licht ex^oniren. Alan taucht

durch 8 Minuten in kaltes Wasser, wodurch das Bild ent-

wickelt und der darunter liegende Asphalt bloss gelegt wird.

Wird dann die Platte in eine Miscliiing Ton 25 Th. Benzin
nnd 100 Th. Terpentinöl getaucht, so lösen sich nur die un-
gesohijtzten Stellen auf, während die unlöeiiehe Bildschioht
vo!i belichtetem Chromgummi die Auflösung hindert. Das
Bild wird dann wie gewöhnlich in das Zink geätzt. (VergL
auch Boese, S. 3^.)

ZInkog-raphle*

Geymet beschreibt in seinem Werke „Traite pratique

de gravnre et Impression snr zinc par les proced^ h^lio»

graphiques" (Paris 1887. Verlag von Ganthier «Villars) ver-

schiedene neue Methoden der Photozinkograpbie. Di»
,
eine darunter gibt Platten, welche nach Ait der
Lithographien gedruckt werden. Er körnt zuerst die

dünnen Zinkbleche durch Schleifen mit rauhem Pulver, taucht

durch Minute in verdünnte Salpetersäure (1 : 50), spült mit

Wasser ab und taucht da.'^ Zinkldech in folgendes Bad: Kin

Absud von ö()0 Th. zerstossener Galläpfel, 500Ü Th. Wasser,

worauf man filtrirt und lOO Th Gummi, 100 Th. Phosphor-
saure und ü Th. Salzsäure zusetzt. Man lässt in aufrechter
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Lage (ohne zu wasoheD) troeknen. Das Zink wird damh diese

Behandlung fähig gemaeht, weiter zu dem Drueke in der litho^'

graphisehen Presse zu dienen Man aberzieht mit einer dünnen
Schicht Ton geschlagenem Eiweiss, welchem man für das

Weisse je eines Eies 1 g Ammoniumbichromat zugesetzt hat.

Nach dpm Trocknen wird hinter der Matrize durch 2—12 Minuten
im zerstreuten Tageslichte; das Entwickeln geschieht durch

Legen in kaltes Wasser wähi » ni 3 Minuten und taucht mau durch
Minute in starken Alkohol, um die Schicht zu härten. Das

Das Drucken geschieht (ohne weitere Aetzung) in der litho-

graphischen Presse, wo sich das Zinkblech nnnmehr wie ein

Bthographiseher Stein verhält; es mnss jedeeh stets gut mit

^nlsserigem Olyeerin (l : 10) gefeuchtet werden. Eine solohe

Platte soll 2000 Abdrucke aushalten. Im Originalbuche Gey-
met's sind yiele Kunstgriffe hierbei angeführt

Antographlsehe üebertragnng.

Die Zusammensetzung der autographischen Tinte ist un-

fefähr dieselbe, wie die der lith9graphischen Tinte, nur das
erhältniss der Substanzen ist geändert: man Termehrt die

Menge des Harzes und Wachses und verwendet keine Schwärze.

Für autographische Tinte mischt man nach dem , .Philadelphia

Photographer'' No. 287: 6 Th. gelbes Wachs, 4 Th. Schellack,

3 Th. Mastix, 2 Th. weisse Seife. — Für lithographische

Kreide: 25 Th. Wach.s, 18 Th. Seife, 4 Th. Talg, J Th. Schellack,

1 Th. Terpentin, 8 Th. Eienruss.

K 0 r II - Ü m d r n e k 1 1 a p i e r für Kreidezeichnungen.
Dn^ Korn-Ümdruckpapier, wovon wir bereits auf S. 340

gespiociien haben, wird wonl bereits seit vielen* Jahren ver-

wendet, aber in den meisten Fällen nicht richtig behiindelt.

Das Ueberziehen auf der Presse hat nach den „Freien
Künsten^' (1887, S. 74)) ebenso zu geschehen wie bei dem
beschriebenen Verfahren, nur feuchte man bei mehrmaligem
Durchziehen den Umdruck nicht zu sehr an, besser man zieht

zweimal 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 hf^ninter Hier bleibt wohl blos die

Hälfte df'r Kreide auf dem .Steine sitzen und ^rar keine Masse,

dies genügt aber, um dem Kreideumdruck die vollsie Kraft

2u geben.
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Nachdem das Papi«r, dem, wie bemeilrt, noch die H&Ift&
Kreide anhingt, Ton den Steine weggenommen ist, darf dieser
nicht nhorewnschcn werden, sondern man lasse ihn 5 hh 6 Mi-
nuten stoben, bis die aufgelöste Kreide» getrocknet ist; dann
wird (3er Stein gummirt inid, nachdem der Gummi getrocknet,,

angerieben und weiter so behandelt wie jeder andere Umdruek.
Vergl. auch S. 349.

Photo •EngraTiBg-Terfalireii.

W&hrend in Deutschland und Oesterreich die photo-
gnphischen Dmckclich^s wohl hauptsächlich mittels Zink-
ätzung hergestellt werden, wird in Xord-Anierika eine andere
Methode, das .,Photo-Engraving-Verfahren'% vielfach
angewendet, welche? leir-htpr durchführbar sein soll. Die
Grundlage ist die Herstellung eines orlmbenen Bildes mitteis

ChrAmgelatiiie. wobei das Relief d^r [ )i nrkplatte durch Ab-
formen erreicht wird. Es ist in den ,,Phot. Mittheilungen"
lid. 24, S. 37 sehr ausführlich besehriobon. Eine mit einer
Collodionschieht überzogene Glasplatte wird mit 100 Th. Gela-
tine, 400 Th. Wasser, 25 Th. Zucker, 10 Th. Glycerin, 5 Th.
Ammoniak, etwas Lampenmss nnd TVa Th. Ealiiimbichromat
Überzogen nnd getrocknet; dann wird die Schicht an den
Bändern eingeschnitten, vom 01a8 herabgezogen nnd mit der
Collodionseite im Copirrahraen unter einem Negativ belichtet
(IT) — 20 Minuten in der Sonne). Die Folie wird mit der
Collo<1io!i«icite mittels Kautschnklösung auf Glas befestigt und
mit warmem Wasser mit Hilfe eines Pinsels entwickelt, bis

alle lösliche Gelatine aufgelöst ist. Die Platte wird durch.

15 Minuten in Alkohol getaucht. Das lielief wird mittels Gypa
und Sehriftgussmetall abgeformt.

Eine andere Art von dem „Photo-Engraving-Ver-
fahren** besteht in der Anfqaellmethode. In diesem Falle
vmd die Ghromgelatinemisehnng anf Glas atrfsfeinigen und
nach der Belichtung in kaltes Wasser gelegt, wo die nicht
belichteten Steilen aufschwellen. Es kommt iel auf die richtige

Belichtung und geh{>riges Weichen in Wasser an. Weicht die
Pchicht zu lang, so runden sich die Striche nach oben ab
(etwa so: x^—*^), so dass im fertigen Gliche nur die Spitzen

der Linien drucken würden; nach zu kurzem Wässoin sehen
sie »^!wa so /""'^ aus: bei richticrpm Quellen haben sie die

Form ""'^
. Hierauf kommt die Platte in Chromalaunlösnng

(1 : öO), mau spült ab, giesst mit Gyps und Stereotypmetall aus.
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Autotypie. — Bii«1i4riiek fn Halbtoiu

Moercb maeht in den Photographie News 1886, S. 761
anfmerksaiD» dass bereits Bullooh Brothers im Jahre 1865
ein englisches Patent darauf nahmen, ein Bild durch Ein«
copiren eines Kornes in ein Diapositiv zur Herstellung Ton
Drucken in Halbtonmanier geeignet zu machen. Moerch
vpr=?ne'hte 1878 eine Lichtdinckplatte (Albertotypplatte) auf oin

g:eköint(3S üebei tragungspapier zu übertragen und hiervon einen

rmdniek auf Zink oder Stein herzustellen. Im Jahre 1882
arbeitete or in folgender Weise: Er überzog Papier, welches

auf eine Glasplatte gespannt war, mit einer Lösung von 6 Th.

Gelatine, 60 Th. Wasser, 2 Th. Ammoniumbichromat und
2 Th. Ohlorcaldum und trocknete bei 50 Grad. Beim lehnen
bildet sich durch Runzelung ein Naturkom, welches von der
Dicke der Schicht, der Meoge des Chromates und der Tempe-
ratur abhängt.^) Auf diesem Papiere wird nach einem Negativ
ein Abklatsch erzeugt, dei*8elbe durch Stunde in kaltes

Wasser gelegt, wobei oin Pnnzelkorn cntj^teht und dann mit

Druckfarbe, welche mit Terpentin verdünnt ist, eingesohwärzt.

Der Druck wird auf Metall eingedrückt und geätzt.

Die Firma Boussod & Valadon (Nachfolger von
Goupil <fe Co. in Paris"» legte der Societe d'Encouragement
sehr hübsche Proben von phototypographischen Gravüren",

d. h. photographischo Buchdi uckplatten (Kupferätzung) in

Halbtonweise. vor. D aTanne knüpft hieran im Bulletin de
la Society des Phofographes 1886, S. 510 die interessante ge-

schichtliche Erinnerung, dass Berchtold im Jahre 1B59 der
fransösischenphotogi aphischen Gesellschaft ein derartiges Druck-
verfahren beschrieben hatte, welches darin besteht dass eine

Knpfcr- oder Zinkplatte mit Asphalt oder Chromgelatine über-

zogen und unter einem photographischen Bilde belichtet wird;
hiernach wird eine mit feinen })arallelen Linien bedeckte Glas-

platte anfgelegt. neuerdings belichtet und diese BelüinJlnng
wiederholt, wobei man dafiir sorgen muss, dass sich die Linien

kreuzen. Dadurch entsteht eine in Netzmanier zerlegte Druck-
platte.

John C. Moss in New-York stellt Autoty)iien in Zink-
fttsung her, welehes Verfahren der Meisen bach '«eben

Autotypie ähnlich ist und „Mosstypie" genannt wird. Eine
Probe dieses Verfahrens ist im Photographisohen Arehiv 1886«

8. 201 beigegeben.

1) Nftob anderen Angaben wirkt ZusAts von Natritimaitrat zur Gel*>
tiM glaielifftUa fUr dto Knletehong ttiDas RttiiK«lkora«t.
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PfcotoHtho^rapliie.

Znr Hcr>te]lunf; von Photolithographien benutzen Jaff^
& Albert in Wien folgendes Verfahren: Gelatiiiep ipier wird in

einen] Chrombade aus 1000 Th, Wasser, 60 Th. Kahmubichroniat,
125 Th. Aceton oder Alkohol und etwas Ammoniak bei 19 Grad
senBibilisirt, das Papier mit der Galatineseite auf eine mit Feder-
weiss (Tallr) abgenebene Glasplatte gepresst und getrocknet
Auf dieses Uebertragungspupier wird das Bild in der Itekannten

Weise copirt, entwickelt, eingeschwiirzt und auf Stein um-
gedruckt. (Nach dem Phofogr. Mitiirbeiter 1886, S.

Mörch empfiehlt zur Herstellung von photolithographischea
Uobertragungen reines Gelatinepapier. Er verwendet eine

äusserst harte Farbe zum Einsch würzen seiner Gelatlnepapier-

copien; sie besteht aus .') Th. W t.-h«, 1 Th Colophoninm, 1 Th.

Asphalt, 1 Th. Umdruekfarbo üi Terpentin gelöst. Diese Farbe
lässt sieh sehr schwer gut veitheilen, und wir.l nach dem
Verdunsten des Terpentinöls so hart, dass sie sich nur dann
Umdrucken l&sst, wenn die Zinkplatte Ober 50 Grad C. (wie
MGrcb selbst angiebt) erwärmt wird.

Das Entwickeln selbst muss, wie Mdrcb ssgt» in warmem
Wasser vorgenommen werden, weil er ein concentrlrtes Chrom-
salzbad und reines Gclatinepapier verwendet, welches sehr

schwer di<^ Farbe von den W'eissen abriebt, so dass man stark

reiben und oft recht warmes Wasser anwenden muss, um die
Copie rrin zu entwickeln. (Phot. Notizen 18Ö7, S. o6.)

\ er^l. ferner S. 353.

Umdruck von Husnik^s Papier.

H u s n i k ' s Uebertragungspapier besteht an der wirksamen
Oberfläche an? einer Eiwcisssehieht, weiche mit Chromsalzen
empfindlich gemacht und mit k a 1 tem W a s s e r zu entwickein

ist. ÄJan kann auch dieses Papier mit der harten Farbe von
Mörch bearbeiten, nur muss man die Copien nach
der Entwicklung auf beiden Seiten gut abspülen
und etwa 10 Minuten in ein Bad Ton 1 Tb. Alaun in 16 Th.
Wasser legen, hierauf wieder abspülen und dann erst aum.
Trocknen aufhängen. Solche Copien lassen sich dann auch
auf erwärmte Zinkplatten Umdrucken, weil das gehärtete Papier
nicht mehr klebt und sieh daher von der Platte abnehmen
lässt. Wer diese Methode ausführen will, dem empfiehlt Prof.

* Hiisnik anfangs eine nnr etwa auf HO ürad 0. erwärmte
Platte zu nehmen, und erst dann, wenn schon die Copie alle
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Touren in der PT9m dnrohgdmacht hat, die Platte auf 50 bis

60 Gri-ad 0. KU erwärmen und währenddem die Copie stets zu
feaehten. Man kann auch das Ganze in erwärmtes Wasser legen.

Man kann mit Hnsnik'? Papier auch einen absolut

sicheren Umdruck erzielen, biaueht keine Wärme dazu, und
kann die gewöhnliche TTmdruckfarbe verwenden, oder wenn
man eine zu weiche und fette Umdruckfarbe hat, diese durch
geringen Zusatz von Wachs und yenezianiscben Terpentiu ver-

bessern.

Das Wiöhtigsie jedoch ist nicht die Farbe, sondern das
Chromsalzbad, welches nieht asu concentrirt sein darf, sondern
höchstens 5 Proc. Ealinmbiehromat enthalten soll, daonit die

Schicht in den Schatten nieht zn hark wird nnd die Farbe
leicht abgibt.

Indem rann auf 1 Th. Chromsalz 14 Th. Wasser nimmt,
und 4 Gewichtstfapilp Spiritus, so bekommt man beiläufig eine

solche Lösung. Sollte jedoch der Umdruck noch nicht eanz
gelingen, d. h. sollte noch Farbe auf der Copie zurückbleiben,

so nehme man 16 Th Wasser und 4 Th. Spiritus und n^an

wird finden, dass dann alle Farbe von der Copie auf das

Zink übertragen wird.

Die Vertheilung der Farbe auf den spiegelglatten üm-
dmekpapleren, welche anf Glas getrocknet wurden, lässt sich

am besten mit der Sammtwalze einschwärzen (Husnik, Phot.

Notizen 1887, 8. 57

)

Pkotolltbofrapblen in HalbtSnen

stellt H US band her (Phot. Wochenbl. 1887, S. 203; ans Phot.

News. 1887, 8. 290), indem er Papier auf einer Lösung von
16 Th. Gelntine, 4 Th. Kochsalz in 100 Th. Wasser schwimmen
lässt und bei 16 Grad C. trocknet. Es wird auf folgendem

Bade (dareh Schwimmen) sensibilisirt: 48 TIl Ealinmbiehromat,
24 Th. Gblornatrium, 10 Th gelbes Blntlangensalz , 1440 Th.
Wasser; dann trocknet man im Dunkeln bei 21 Grad 0. Die
Bclichtang im Sonnenlicht ist 3 Minuten Dann legt man durch
10 Minuten in kaltes Wasser, bringt auf eine ebene Unter-
lage und troeknct das gekörnte Quellrelief mit Fliesspa|>ier.

Hierauf wird Uebertragungsschwärze (aus 1 Th. Wachs, 1 Th.

Stearin, l Th Hnrz, 8 Th. Kreidedruckfarbe und Terpentinöl

bis zur Rahmconsibienz) mit einem Sehwanim enigerieben, mit

einer Walze überfjangen ; dann in ein schwaches Bad von
Tannin und Kaliumbichromat gebracht, zwischen Fliesspapier

nnd dann an der Luft getrocknet und durch einige Minuten
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belichtet, Mit einer wa^^serigen Oxalsäurelöstinsr (1 : 100) wird

nun das liiatt mit einem Schwamm einmal geleuchtet, zwischen
Fliesspapier abgetrocknet und in der Presse mit dem Stein

mehrmals durchgezogen und das Blatt weggenommen. Der am
Stein bleibende Umdruck wird gummirt, einige Stunden bei

Seite gesetzt und eingewalzt. — Das Koni wird gröber, wenn
man mehr Blvtlangoiisals nlmnit und bei bObmr TempmtiiT
trodraet,

Yergl. femer S. 353.

H ellogriiTure.

Zur HerstoUun^r von Heliogravüren nach Klic's
System, wobei ein Piguientbild in Kupfer mittels Eisen-

chlorid eingeätzt wird, empfiehlt Geymet^) das Leimbild
(Pigmentbild} zu b&rten; er taucht die Platte mit dem aufge-

tragenen Pi^entbild in ein Alannbad (1:10) nnd darauf
in starken Alkohol. Als Aetze schreibt er vor: 10 Th. krystalli-

sirtee Eisenchlorid, 100 Th. Wasser und 1 Th. Salzsäure.

Ueber Erzeugung von Staubkorn bei helio-
graphischen Kupferplatten berichtot der Herans-
geber in der „Phot. Corresp." 188ß, 8.511. Er fuhrt an,

dass dio Methode mittels Aetzung Kupferplatten in gekörnten

Tonabstulungen herzusteilen zuerst in Deutschland vor mehr
als 100 Jahren durch Staparf's „Die Kunst mit dem Pinsel

in Kupfer zu stechen ' bokuiint wurde. Das Korn erzeugt

Stapart, indem er Salz auf die mit dünnem Fimiss überzogene

Platte stäubte und dann das Sals mit Wasser löste. Gegen-
wärtig erzeugt man das Eom durch Aufstauben von gepulvertem

Asphalt (oder einer geschmolzenen Mischuiiir von 1 Th. Kolo-

phonium mit 1 Th. Sandarack oder ^/a Th. Mastix). Das Hai-z-

pulver wird in einem Kasten von 1— 2 m Seitenlänge gebracht,

der Staub mittels eines am Boden angebrachten Blasebalges^)

oder einer Welle mit Schaufeln oder durch Umstürzen und
Drehen des ganzen Kastens aufgewirbelt und einige Minuten
gewartet bis der grobe Staub zu Boden fällt. Dann werden
die Seitenwände abgeklopft, eine am unteren Theile des Kastens

befiudliche Klappe geöffnet und die Platte horizontal in den
Kasten gelegt; der daraufTallende Staub bildet das Korn. Der

1) Geymet. Traite pratiqu« de gnTore ot impresfioD tur sine. ?»rii
18Ö7. (Gauthier- Villara.)

2) Damit dar Btauh nicht aus den Spalten des Kasten herauetritt,

wird nhen ein kloinns Ff TT^^tfr mit fuineni Gas -Zeug (wie es die Müller
benutzen) und Baumwolle angebracht , wie Verf. bei Herrn Angerer und
OOedhl in Wleft «»h.
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HarzstMib.wird über einem Host mittels (ahw-, Weingeist- oder
Eohlenfeuer angeschmolzen. Die so vorbereitete gekernte Platte

ist nun zur Uebertra^nng des pliotogr. Pigmcntbildes geeignet.

Die Temperatur der A otzf ! ü i ^rk nit Fi?pnchlond)

bei der heliographisehen KuptenUzunir nrieh Klid) ist von
grosser Bedeutung. Die beste Temperatur ist 15 Grad B. (Phoi
Mitarbeit. 1886, S. 59.)

Ueber die Behandlung der heliographisciien Kupfer-
^lAttsn (nach Elid*s Process) naeh dem Aetxen beschreibt

der »Phot. Mitarbeiter" 1887« S. 2 folgendermassen: Man weicht

die Platte in Aetzkali-Lösnng, worin die Pigmentsclücht sich

von selbst oder mit Hilfe eines weichen Schwamm es löst.

Darauf folgt Abspülen und ein Bad von Essig und Salz; die

Platte wird gut abgespült mit einem weichen Lappen trocken

getupft und sofort mit Terpnntin übergössen.

Beim Aetzen von Metallplatten kann man um
dieselbe einen erhabenen Eand von Klebwachs geben, um die

aufgegossene Aetze zusammenzuhalten. Als gutes Recept eines

K 1 e b w a e h 8 e 6 kann , wie der Herausgeber in der „Phot.

Corresp." 1886, S. 513 mittheilte, dienen: 16 Th. gelbes Wachs,
8 Th. Sehnsterpeeh nnd 3 Th. venetianisches Terpentin, welche
sQsammengescnmoken, in kaltes Wasser gegossen nnd dann
tüchtig geknetet werden.

Das Nachätzen heliographischer Eupferplatten kann,

wie der Herausgeber (Phot Corresp. 1886, S. 513) ver-

öffentlic'liie, auf folgende Weise geschehen: Man sättigt nach
der ersten Aetzung mittels einer glatten Lederwalze die Ober-

fläche der Platte behutsam mit fetter Farbe und erwärmt, um
die Farben korperchen zu schliessen. Die zartesten Tone be-

decken sieh mit Farbe nnd die tieferen 'Jone bleiben offen

und können 1— 2 Minuten niil Eisenchlorid nachgeätzt werden.

Oder man übergiest die Platte nach der ersten Aetzung mit

einem durchsichtigen Aetzgrand (welchee^ähnlioh wie Oollodion

Mifgegossen wird) nimmt dann an den Stellen, welche kräftiger

drucken sollen den Deekgmnd mechanisch weg Hierauf wird

mit Salpetersäure nachgeätzt. Die stärkeren Tiefen der Helio-

giuvöre werden zweimal geätzt.

A. J. Bonlt gab eine nene iMethode der H el iogravure
mit Hilfe harzsanrer Salze an (Phot. Nows. 1887,

S. H31; Phot. WochenlM. 1887, S. 214). Er fällt <Mne neutrale

Lösung einer Harzseife mit Magnesinrasulfat oder -Chlorid,

wäscht und trocknet den Niederschlag. Diese harzsaure Magnesia

löst man in Benzol, Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff

oder dergl., &b«teiebt eine Cllas*, Metall- oder StoinpMe
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damit und exponirt unter einem Negativ dem Lichte. Die be-
]i(»htPtf^n Stellen werden in o>ngen Lösungsmitteln nnlöslicli

und man kann ein Bild entwickeln; dagegen werden die be-

liciit' ten von Natriumhypoehloritsänren und Alkalien ange-

grirten. Dauerhafter bei Aetzungen soll eine Schicht aus

1 Th. Kf\ut8chuk, 15 Th. harzsaurer Magnesia und 84 Th.

Benzol wirken. Wendet man als Losangsmittel der Schicht Benzol

an, so kann man, ohnesn&tzen, mit fetter Sehw&rza draeken.

R. Soherer legte einea von ihm eonstruliten Dreh-
ap parat vor, auf weloben die Platten gelegt werden, nm sie

mit dOnnen Schichten von empfindlichen Piiparaten zu üVer-
ziohen und den UeberschüBS wcgzneehleaderQ. (Phot. Gorresp.

1887, S. 10; mit Figur)

Ueber Aetzen und Radiren auf Kupfer im Allge-

meinen schrieb Holl er in dorn empfehlenswerthen Bücke;
Technik der Radirung 1888 (Wien Harieben).

GftlTftnoplastlk. Temlekeln und Yereobalten der
Droekplattem

Ueber Galvanoplastik mit Djnamobetrieb in

der Wiener Hof- und Staatsdrackerei sohreibt Regierungsrath

0. Volkmer folgendermassen : Für die Kupfern ieder-
schlagung ist eine Schuekert'sche Flachringmaschine der

Type GN mit 750— 8()0 Touren und Consnm Ton etwa 2 Pferde-

kraft in Betrieb. Damit wird ein Strom von etwa 180 bis

200 Aniprre Intensität und 2 Volt Spannung geliefert. Zum
Vernickeln und Verstählen der Druckplatte ist eine

Masehino der Type NN^i^ mit 900 Touren bei Confsum

von einer Pferdekraft in Verwendung, womit ein Strom von
60 Ampere Intensität nnd 2Va Volt Spannung geliefert wird.

(Fig. 109.)

Die elektrisehen Badgefasse bestehen ane s&nrefestem Stein*

zeug« das n:\d selbst fdr den Kupfemiedersehlag ans einer

20proc. Kupfervitriollösnng mit Zusatz von 3 Proc. Schwefel*

säure, indem neun solcher Bäder (I. II, III) in drei Gruppen
gei?tellt sind und in jeder Gruppe die Anoden der drei Bader
und die Kathoden parallel geschaltet werden, dageiren daun
die Schaltung der drei Gruppen unter sieh hinter 'inander

angeordnet stehen. In diesen neun Bädern befinden sich

36 Kathodenplatten von 1512 cm'^ Fläche, d i. mit zusammen
54432 cm'*^ Kathodenflächen, auf weleher sich in 10 V2 Stunde
Arbeitszeit etwa 7,2 kg Kupfer niedersohlagen. Die Qesanimt-
echaltung der Installation ist ans Fig. 109 erBiektlieh.
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Um die Druckplatte gegen die AbnatsfiDg beim Drnoke
wideniandsfilhiger so maoheo, wird sieverstlhlt oder y

e

8

n i c k e 1 1. Das Vernickeln hat sich insbesondere för den Dnjok
Ton österr. Creditpapieren sehr erspriesslich gezeigt, weil z. B.

Ton einer verstählten Druckplatte 10000 bis löOCiO tadellose
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AbdrOeke genommen werden können, von einer Ternickelton

da^e^en 40000 bis 60000. Die Vernickelnng wird in

der Wei^c hergestellt, dass beim Copiren der Ilochplatte behufs

Herstellung einer neuen Druckplatte, nnf der versilberten Hoch-
platte zunächst durch 4 Tase eine papierdicke Nickelschichte

Biedergeschlajien und die Platte dann für die weitere Herstel-

lung in ein Kupferbad übersetzt wird, und in demselben durch
Auwachsenlassen Ton Kupfer auf die für die Druckplatte nöthige

Sl&rke gebracht wird.

Zur H Irtan g Ton HeliograTiiren oder anderen
Eupferdrn ekplatten empfiehlt 0. Hitzemann (Phot.

Mitth. 1886, S. 308) anstatt der Yerstählung einen galvani-
eoben Cobalt-Üeberzujr: Ein Bad von 10 Th. Cobalt-

Sulfat, 25 Th. Salmiak. 1000 Th. Wasser, welches auf 40 bis

50 Grad C. erwärmt wird: die Platte wird 3 bis 4 Min. ein-

getaucht, während man sie mit einem Stück Zink berührt.

Ueber Verstähluug s. S. 327.

Chromozittkotyi»ie9 Chromoxylographle und Farbeniieht-
draek n* a*

Die Methode von Anger er und Gösehl in Wien, Farben-
druckplatten für die Buchdruckpreeee mittels Photo-

zinkotypie herzustellen, wird vielfach angewendet und es ist

für Texliilder von um so grösserer Bedeutung, als mit nur

vier Platten (Gelb, Both, Blau und eine sehattirte Platte in

Braun) eine vollständige Wirkung erzielt wird. (Vergl. die

Mittheilungen von C. Aiigerer auf S. 145 unseres Jahrbuches.)

Es ist von Interesse, dass die ähnliche Methode des Farben-

Holzschnittes (Chromoxylographie) gleichfalls in Wien bereits

Tor 30 Jabren von KnOfler anf Anregung von C. Dittmarsoh
(vergl. Buehdruekerzeitung 1886, 8. 27) besonders gehandhabt
wurde. — In ähnlicher Weise stellt Ose. Conse^ in Münohen
„photomeehanische Chromolithographien" her.

Goupil in Paris erzeugt photographischen Farbendiuck
mittels Heliogravüre, indem er eine Kujiferplatte mit den ver-

schiedenen Farben einreibt und mit einem einzigen Abdruck
das farbige Bild erhiilt. — Eder theih die Geschichte des

bunten Kupferdruckes in der Photographisehen Correspondenz

1886, S. 402 mit und erwähnte, dass Le Blond in Frankfurt a. M.

im vorigen Jahrhundert (um 1720» zuerst versucht hatte, buntö

Drucke mit drei oder vier Kupferplatten in Aquatinta* Weise
herznstellen.
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Die Herstellung des lithographischen Buntdruckes ist sehr

nuuinig&lttg. Uan bedient sich der Tuschflächen, Feder- und
Kreidemanier nrifi (^rrpicht Abstufungen und Uebcr£!:än2'c durch

sorjrfiiltice Punkt- und fetrichlagen. Diese Art der iitiio-

i^r;i}>hischen Technik ist für Körper, Auge und Geist sehr an-

slreni^end und man bedient sich daher verschiedener Veriahren

zur Herstellung dieser Arbeit auf raechanischem Wege. Ein

bekanntes Hilfsmittel ist z. B. Augeier & Göschi's „gekörntes
Kreidepapier** oder sog. Sohabepapier (s. 8. 340).

In den letzten Jahren tanehte das ameiikaiii8<^e „Printittg

and Shanng Mediom'' yon Day in New-Torit nen aif. Bei
demselben werden verschiedene Gelatineplatien angewendet,

welche eine sehr sorgfältige Kelielpressung in zahlreiob^
Punkt- und Strichlagen haben, in verschiedenen üeb ergangen.
Der Lithograph walzt dipjpnige Platte deren Structur ihm
gerade f>asst, leicht mit Farbe ein. Dabei nehmen die er-

haben rn Structurtheiie Farbe an; man legt diese Platte auf

deu ^Stcin und reibt (mit Hilfe einer Gummirolle oder eines

Achatstifte&j die Structur der Reliefpiatte da ab, wo sie als

Schattenton, als Wolkenbildung oder Hintergrund etc. erscheinen

seil. ]^e Einriehtung ist exaet und man erreicht auf diese Weise
dasselbe, was man in fr&herer Zdt nnr durch anstrengende

Arbeit erreichte. (Dittmaisch's B«chdra<^erzeitangl887, 8. 135«)

Vergl. auch S. 357.

Charles Eckstein in Haag führte ein Steindruck-

Verfahren ein. das er „Photo- A quarel nennt, bei welchem
der Druck, unter Zuhilfenahme der Photographie von geätzten

Rastersteinen hergestellt wird. K« wird zuerst ein photogr.

Negativ hergestellt. Behufs Anfertigung eines Drucksteines

für Roth, Blau und Gelb werden drei glatt geschliffene Steine

zunächst gummirt und darauffolgend eine gleiehmäswg vertheilte

dünne Schichte einer Asphalt -Composition (bestehend ans
Asphalt, Wachs, Stearin nnd einer AnflOsong von Soda) anf-

getragen, welche die Einwirkung jedes Aetamittels widersteht
Wenn diese Schicht erlütriet ist, werden mit einer Rastrir*

masohine durch der ganze Obeifl&che parallele oder gekreuzte

Linien gezogen (8— 10 Linien pro Millimeter), Hierauf wird
das photogr. Bild auf den Stein iibortnvgen und dann jene

Partien, welche im Drueke mit der betreffenden Farbe rein

erscheinen sollen, mit Asphalt- Composition fiedeckt worauf
man üiier die ganze Steinobertläohe eine Mischung' von Wasser,
Salpetersäure und Alkohol schüttet und nach ^/a Mia. abspült.

Um ferner die einzelnen Farben in verschiedenen Tonabstufungen
in erhalten, wiederholt man dieses A^n, indem man yoiher
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jedepmal jene Theile, welche bereits genögende Tiefe besitzen,

mit Reservage deckt, mit welchem Vorgänge ?o lanere fori^:9'

fahren wird, bis man die Aetzung fhr die zu rrzieJende

dunkelste Färbung eireicht hat. — Nach beendetem Aetzen
und Abspülen des Steines wird die Reservage und der Asphalt-
überzug mii Terpentinöl entfernt und kann nan die Fat be auf-

getragen werden. Der Abdruck eines auf diese Art druck-
fthig gemaehten Steinet zeigt alle Tonabitiifniigeii und die

Combinatioii der drei Tenehiedenen F^rbenateine gibt aUe
wttDecbenswerthen Farben. (0. Yolkmer, Fortiohritle der
pbotogr. Teehnik 1887.)

Chromozinkograpbie in Farben, welche in der
Bnebdniekerpresee hergestellt werden, stellt insbesondere die

Firma Anger er und Göschl in Wien her, welehe mittels

ihres Photozinkofyp- Verfahrens in Halbtonmanier auch farbige

Bilder in Tlalbton Ton fünf oder mehr verschiedenen Fnrbpn-

Clichep herstellen. Wir verweisen auf den wichtigen Artikel

des Herrn C. Angerer in dem voriie^^enden „J^hrbuehe*
S. 145. — Auch Geymet gibt in seinem mehrfach erwähnten
Werke „Traite de gravure et Impression sur zinc" (Paris 1887.

Gauthier- Villars) beroerkenswerthe Anhaltspunkte über die

^Ckromozincographie en relief, wie er es nennt,

besebreibt die wlobtigsten zn derartigen Dmeken geeigneten

Farben nnd hftufig angewendete Farbenmisehnngen.

C. HGsoh erhielt ein Patent auf ein Yerfifthren znr Her»
Stellung farbiger Lichtdrucke (s. PhotHitth. Bd. 24, S. 74).

Tergl. anoh S. 375.

Osoar Pustet gibt in der „Photogr. Gorresp.'' (1887,

S. 165; aus ,,6raphi8che Künste") eine genauere Beschreibung
seiner II 1 ustrationszurioktiui ^ auf chemisch-
mechanisehem Wege, von welcher Methode wir zuerst

im 1. Jahrgang unseres „Jahrbuches** (für 1887) berichteten.

Die Reinigung von Messinglinien bei Buch-
druokcliohe soll nach dem Gebrauche mittels eines nassen
Leinwandlnppens und nach dem Trocknen mit einem in Petroleum

getränkten Lappen erfolgen. Um allenfalls angesetzten Oiün-

span zu entternen, wird das Kinlegen in ein Gefäss mit Essig

während einiger Stunden empfohlen. Mit unverdünnter Essig-

säure geht der lieinigungsproeess noch schneller von statten,

doch ist hierbei wegen der ätzenden Wirkung der Essigsäure

Torsieht nüthig. (Dittmarseh*s Gsterr.-ungar. Buehdrueker-
zeitnng 1887, S. 109.)
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Patente auf photographisohe &egexi8t&ndei

Yerzeiehniss der in Oesterreich-Ungarn iu Kraft
l^esteheuden Patente auf pliotographisehe GegenstUnde.

(Zosammengestellt tod dem bestens bekannten behördl.

aatoris, Burean für Patentangelcgenheiten J. Fiseher, WienL
Maximilianstrasse Ko. 5,}

ISvgen Eimly. Neuerungen in der Anwendung künstlicher

Belenchtnng f!kr photograpbisehe AufnahmeQ.

Dr. Fugen Albert. HeistoUungeu von Radirungen ohne
Aetzung und Reproduction mittels eines der bekannten
photographisehen DmekTerfabren.

C. F. Knipp ät Ckmp, Photographiehalter.

Carl Demmelhauer. Bilder- u. Photographie-Eahmen in Form
von Bilderst&ndern oder einer BlnmentopfTerkleidung.

Walter Damry u, Afired Leäue. Objeettv-MomentrersehlosB
an photographisehen Apparaten.

DenU^FovüM. fiinstellvorriohtnng für die photographisehe
Camern.

J. p. Möller <ß J. S. Möller. Photo^.'rapbip^hp? Collodium-
vorfahren zur Erziel un^ höherer Lickternpändüchkeit und
Haltbarkeit der präparirtea Platten.

George Eastman & W. Walker. Verbesserter Apparat, um
lichtempfindliche Blätter oder Streifen zu exponiren.

— Geiatineplatten für photographische Zwecke und Verfahren

Louis Jacques Henri Cellcricr. Verfahren der Herstellung

on Kohlenphoto^raphien mit Farbendruck.

, Emanuel Falk. Verfahren zur Herstellung abgetönter photo-

graphischer Keproductionen für Druckplatten.

A.

Verwendung.

32*
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J. Qtesherger u. Geruzet Frbrea. Elektro-Betouehear Ar
photograpbische Platten.

William Henry Ghnllehoud. Verfahren zur Herstellung von
Basreliefs, MedailloDS, iTormen, Punzen, Matrizen eto. tta
die Photogrnphie.

Thomas Samuels. Verbesserter Apparat zur AufDahme von
Troekeiiplatten oder Häutchen vor, während und nach der
Exposition uüd z\xm Zwecke des Auäwechselns derselben in
der Camera.

Josef Wamau», OoDstraction der Camera an photographieehen
Apparaten, genannt : „Gomfort-Beiee-Gamera".

Eduard KunMer u. Jacques Brunner, Neuerungen in dem
Verfahren nnd an den Apparaten z»r B^rsteUune von
FUkehen z«m Drucken oder Aeteen mit UUfo der Pkoto-
grapbie.

Eugenio Zuceato. Verfakren znr Erzielang von Abdrücken
n«ch Photographien.

L.Ä Philippi. Verfahren zur Reprodnerion von Holzschnitten»

Zei' hnungen u. 8. w. auf Metall unter Beitiilfe der Pkoto*
ginphie.

Theodor Sehmidt. Neuerungen an Photograpbiehaltern.

Brühl & Scherzer. Verstellbare Photographie- und Bilderrahmea.
Theodor Münch. Photographien- und Bilderständer.

Frito J9^eu&er. Yeretellbarer Liektrahmen fftr transparente
Photographien.

Hermann Oehmike mki Wt^Mm Schröder. Photographien*
Ständer.

Moriz KoUdeher, Tottrniqnet mm enecessiven Hei-vortreten-

lassen von je zwei oder mehreren Photographien oder
Annoncen oder leuchtenden Bildern. (Erloschen.)

Wilhdm Winter. Eraengnog pkotographieoker Abbildnngen
auf WobstofTen.

Alphonse Loiseau cfe Baptiste Germeuil-Bonnaud. Lorgnons,
Feld-, Opern- und Slavinpg-Iäppr, welche gleiobzeitig für
photographische Aufnahmen geeignet sind.

Josef Löwy. Neue Erzeugungsmethode Ton farbigen Bildern»

genannt ,,Chromo-Heliotypie".

Oswald Moh. Photographische Circulations-Cassette.

Josef Plener. Veibesserung in der Herstellung photogra-
phischer Emulsionen.

Georg Müsenbach. Neuerungen in der Herstellung photo-
^iijtbiiisoher Piattea lur Hoch- und Tiefdruck-Cliches u. dgl.

H. Mader^ Photographische Weeheelkaesette.
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E. J. Falmer. AuitrageD ?on Emaläion auf photograpkiBeha
Platten.

A, 8» J. Ilürim, Beprodootion von Photographien mnd
farbigen Bildern.

iMdwig Baimann, Re]ief*Photographien.

Eugen Mmly, Kftnttliobe Beleoohtinigen för pholographisQhe
Aufnahmen.

Wilhdfn Rausch. Uchtpangverfahren.
O. Bentzin. Sessel für Photographen.
Samuel und WUhdm Seabolczii Photographien in Brief-

konform.

Johann Bartos. Heliogravuren.

Ludwig Schäfer. Herstellung mehrfarbiger Bilder.

Josef Wildner. Photographische Copirrahmen.
A Altout (Tailfer). Steife Emiilsionshäute.

E. u. IL T. Anthony. Lielitempiiüdiicliea Papier für photo-

graphieobe Zweeke.
Napoleon Con^. Camera obeenra fttr photographieche Zweeke.

Jgnaz Brieger, Photographie-Schlüsselkopf.

ßrUdrieh Sandfk^. Das Negativ für Photographien anfertigen.

Dr. H. W. Vogel. Farbenempfindliche photographibclie

Emulsionen und Trookenplatten.

JTaW Jocoft Edward Krwt, Nummeriren von negativen pboto*

graphischen Platten.

Heiwrieh NowcJt. Glaeerwaech- Apparat f&r photographieche
Zwecke.

Eduard WoUhein. Photographischer Taschenapparat
QviStav Lerl <ß Söhne, Photographieständer.

B.

Terzeichniss der Patente iu 0(>sterreich-Ungarn
anf photographiscbe G^enstiliide (erloeclieiie Pntenta

fnhe^ffen) vom Jahre 1880 an.

S. Goldschmidt. Erzeugung eintöniger oder mehrfarbiger

Universalhintergrunde für photosrraphische Zwecke.

C, 0. Faget. Verfahren zur Herstellung von Buntphotographien.

Franziska Durand. Verfahren, um Photn^i-aphien mit Oel-

farben zw bemalen und auf Leinwand oder Uolz aufzuziehen.

Friedrich Fietzner. Verbessertes Verfahren zur üebertragong

. von Phdographion anf Qlae.
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Jeremiah Gitmey. TerbesBernngen in der Behandlung von
phuto^ra}iliisehen und andern Bildern, welche auf Papier
oder durchdringbaren Faserstoffen gedrukt sind.

John Bobert Johnson. Terbestemngen in der Fabrikation
und Erzeugung photographisoher Bilder.

J, A, Knapp. Verbesserungen an pbotographisohen linsen.

<r. E. Alder u, J, A, (Mrke. Yerbeasernngen an den Mitteln

und Vorrichtungen zur Erzeugung eines kräftigen kiUistlioIieii

Lichtes für photograpbische und andere Zwecke.
Germevil- Bomia%td, J, B, Verbesserungen in der Chromo-

Photographie.

Menry E. Dufour. Verfahren zur Herstellung von unver-
änderlichen farbigen Photographien auf Porzellan, Steingut,

Glas.

F. W. Schwarz, Apparat zur Ansichtnahme von photo-

graphischen Bildern.

Jo9€f Wanaus» Verbesserte photographisehe Oanoera obsenra,

genannt ,,Wanaas' Patent-Camera**.

Qiistav Radda. EigenthQmiioher Momentversehluss f)lr photo-
graphische Objecte.

E. W. Hl. Crfäett. Verbessemn^en an pneumatischen Appa-
raten zur Erleichterung des Enthüllens und Verhüllena der
zu photographischen Zwecken angewendeten Linien.

L^on Favre. Verfahren. Farhen auf Photographien anzubringen,
Emilie Olive. Tranerraliiiien für Photographien.

E. C. Josz. Chemisch- mechanisches Veifahien, um Photu-

graphien zu fixiren und ihnen sugleieh ein, den Oelgem&lden
fthDliehes Aassehen zu geben.

Gustav Xerl d Söhne. Terschiebbarar Photographie-Bahmen.
Michard Schröer, VerbessernngeD an photographisohen

Moment*Anfnahmen.
Christian Louis Corbassibre u. Ä. J. LieberL Herstellung

photoizrr^pbischer und graphisoher Abdrücke, genannt
Christian-Verfahren".

Dr. W. TT. Vogel. Verbesserungen in der Bersteilung photo-
grapli i scher Emulsionen.

Joaepht Chaine, A. Durand u. Sallotiier de Chaligny, Neues
Verfahren der Photographie in Farben, genannt „Photonature'*.

Jos^ihe Lefeuvrier. Photographischer Apparat zum Operiren
im FVeien.

Mmri van der Weyde, Verbesserungen in der Belenohtnngt-
art für zn pbotographirende Objecto,

Wenzel Langmann. Photolinographie, d. i. Stoffunterlagen

nnd Präparate znr Erzeugung von Photographien auf ShirtLog.
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X. M. WMdm Winter & Comp. Eigeiithttiiilioh piipuirte
Photographien auf Webstoff.

Elias Ellinger. Verfahren snr Herstellaiig photographiseber
Platten.

Benecke, Fischer u. John Franck. Verfahren zur Herst«llnng

von Kelietpiatten für Hochdruck auf photogiaphischeni Wege.
Dr. E. A. Jmt. Maschine zum Präpfiriren sogenannter end-

loser Papiere für pholographische Zwecke.

Johann Langkam. Photographie-Gartons mit für schriftliche

. Mtttheilungea reserviriem Baume.
FruAeiem & Beeker, Verfahren zur Hentellnng yoq bieg-

samen Platten als Ersati f&r Qlas fUr photographische
Zwecke.

W. H. GuiUebaud. Verfahren zur Herstellung von Basreliefs,

. Medaillons, Formen, Punzen, Matrizen eto. für die Photo-
graphie.

Baut Eo7iaix. V erbessernngen an photographisehen Apparaten
mit einfjefügten Cuvetten.

TJiOtnas Samuels. Verbesserter Apparat zur Autnatime von
- Trookenplatten- oder Hu utcken vor, während und nach der

Exposition nnd zum Zwecke des Aoswechselns derselben

in der Oamera.
Joeef Wanam, Gonstrnotion der Camera an photographisohen

Apparaten, senannt ,,Oomfort*Reise-Oamera*'.

Eduard JBjmSwr wnd jacqfni€9 Bmmntr, Nenerongen in dem
Verfahren und an den Apparaten zur Herstellung von
Flächen zum Brucken oder Aetzen mit Hilfe der Photographie.

Dugenio Zuccato. Verfahren zur £rzieluug von Abdrucken
nach Photographien.

X. S. Philippi, Verfahren zur Beproduction von Holzschnitten,

Zeichnungen u. 8. w. auf Metali unter Beihilfe der Piioto-

graphie.

Tronel S Kock, Oontinnirlioher mechanisdier Oopirrahmen
f&r LIehtbilder (Photographien eto.).

Theodor Münch. Vorrichtung zum Halten von Photographien,
Zeiehnungen, Kupferstichen n. anderen flachen Gegenst&nden.

Theodor Schmidt. Neuerungen au Pbotographiehaltern.

Brühl & Seherzer, Verstellbarer Photogiapnie- nnd Bilder-

rahmen.
Tlieodor Münch. Photographien- und Bilderstiinder.

Fritx Neubcr. Verstellbarer Liohtrabmen tiir transparente

Photographien.

Sermann Oehmicke u. Wühelm Schröder. 1 kotographien-

st&Dder.
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3foriz Kolischer. Tourniquet zum Piiceessiven Hervoitrotea-

lassen von je zwei oder uirhreren Photographien oder
Annoncen oder leuchtenden Bildern.

Richard Schröer. Erfindung, photographische Abluidungen
auf Holz, Papier, Leder, Kautschuk, Gewebe, Porceüaa,
Steingut, MetoUo, Stein and dunlt Tirwandtexi Stofifen zu
erzeugen.

Wühäm Winter. Eneugnng photographiseher Abbildimgeii
wf Webstotfen.

Älphonse Loiseau u. Jean B, GermeuU-Bonnatni. Lorgnons,
Feld-, Opern- \ind Marinegläser, welche glelohzeitig fÄT

Siefan Olonl Verfahren zur photo«rraphischen AnfaaJuae
. von EieenbahuBceiieii iniieriiaib des Ateliers.

Joseph Löwy. Nene Erzeugiingsmethode von farbigen Bildern,
genannt „Chromo-Heliotypie".— Directe photographische Aufnahmen in Kommanier zur
Herstellung draokflhiger Olioh^s.

Oswald Moh. Pliolographisobe GireolatioDBeMsette,

Jeeef FUner, VerbeMeroDgen in der Hersiellnng pbotogra*
phiBcher Emulsionen.

J. J. jD. Sutinet u. Pierre E. Lamy, Verfahren zur Her-
stellnng ^inos photographiaehen Bromftre«, Ohloräre- oder
Jodure-Gelati neftapierep

J, B. Feilner. Verfalnen zur Herstellnnfir photographisnher

Negative, um Abtöiunigs-Vignetteü aus Ueiatme, Collodium
etc. für Photogra}»hio zu fertiffpn.

Georg Meisenbach. Neueiungea in der Herstellung photo-

graphisober Platten für Hoch- nnd Tieldniek-Glich^s n. dgL
S, Mader. Pbotograpbisobe WeebaeieMsette.
Eugen IRnüy, Nenemngen in der Anwendung Jcttnetllcber

Beleuchtung für pbotographische Aufnahmen.
Louis J. S. CellMer. Verfahren der Heretelliing ron Kobien-

photographien mit Farbendruck.

Josef MachdrpJc. Hcrstellnng von Oelgemälden mit pboto-
graphisf^her Grund läge.

Zh\ Kvijen Albert. Herstellungen von Radirungen ohne
Aetzuiig und Eeprodnction mittels eines der bekannten
photographiaehen Druckverfahren.

J. F. Knipp u. Comp. Photographiehalter.

Carl Demmdbauer, Bilder- tind Pbotographie-Babmen in
Form von BilderBtändem oder einer BlnmentopfVerlcleidang.

W, Damry u. Ä. Ledmc, Objecti?-Moneot?0r8flUQflt an
photograpbieohen Apparaten.

hisehe Aufnahmen geei^net sind.
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Defitfl^.FVHif{le£. EinstellTorrielitung fllr die photographiselie

J. D, MiMer Jl S. M(tUer, Photographiaches Oollodinm-
verfahren zur Erzielung höherer Ltohtempfiodliohkeit und
Haltbarkeit der präparirten Platten.

lichtempfindlicho Biättpr oder Streifen zu exponiren.

— Gelatiiieplatten für photo^iaphisehe Zweoke und Verfahreil

zu deren Erzeugung? und Verwendunj^.

Emanuel Falk. Verfahren zur Herstellung abgetönter photo-
graphischer lieproductionen für Druckplatten.

J. Geesbergen u. Geruzet Freres Elektro - Retoucheur für

photographiaohe Platten.

J?. J, Falmer, Anftragen von Emulaion anf photographisehe
Platten.

A. S. J. Mirion, Reprodnetionen toü Photographien nnd
farbigen Bildern.

Ludwig Raimann "Relief-Phntographion

Eugm Himlg. Künstliche Beieuchtangen für photographisehe
A nfurt hm eil.

^V^^hci7n Rausch. Lichtpausverfahren.

C. Bentzin. Sessel für Photo^raphen.

Samuel und Wilhelm Szabolczi. Photographien lu. Brief-

markenform.
Johann BartoB HeliograT&ren.

Ludwig Schäfer. Heretelinng mehrfarbiger Bilder.

Josef Wildner. Photographische Copirrahmen.

A. AltoiU (Tailfer), Steife Emulsionshäute.

•E. u. H. T. Anthony. Liehtempfindliehes Papier Iftr photo-

graphische Zwecke.

Napoleon Conti. Cf^mera obseura für photographisehe Zweoke.

JgrMZ Brieger. Photographie - Schiusseikopf.

Friedrich Sandtner. Das Negativ für Photographien anfertigen.

Dr. H W. Vogel. Farbenempfindliche photographische Emul-
sionen und Trockenplatten.

Karl Jacob Eduard Kruse. Nnmmeriren von negativen photo-

graphleehen Platten.

Meinrick Nowak, Gltoerwasoh-* Apparat für photographisehe

Zwecke.
Eduard Wohlheim Photographischer Taschenapparat.

Gustav Lerl 11. Söhne, Photographieetänder.

George Apparat, nm
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Erliieiltp Patente im Deutsehen Reiche in der Zeit
Tom 1* JaBUAr 1SS6 ult. Jimi 1887.

(Znsammengestellt nnd mltgetheilt von dem bestens be>
kannten Patent- und Teohni^^ehen Bureau des Civil-rngenieni«

L. Wolfeberg in Berlin SW., Kocbstr. 546.)

1886.
No. 34675. Uuohine sur HersteUnng Yon Typenetangen nnd

Matrizen für Dniokereisweoke. — 0. MergenfkaUr m
Baltimore.

^ 84881. Nenenittgen an den Farbwerken von Sehneli*
pressen. — Masehinenfabrik Aitgshurg in Augsburg,

9 84953. Ablegespparatanl^pensetsmasehinen.

—

Ä,8ager^
mann in Jfinkdping, Schweden.

j, 84958. Neuerung an Typen-Schreibmasobinen. — F. N,
CookBon in Wolverbampton, England.

84961. YorrichtuDgen zum Justiren von Matrizeu uüd
Typenzeilen. — O. Mergenihaler in Baltimore.

„ 34965. Papierluiiiun^ an Hiichdiuckmascbinen mit zwei
Druckoylindem. — J^. F. Feister in Philadelphia.

„ 34986. Vereinfachte Xasten-Schreibmaschine. — B,SchmÜM
in Hagen i. W.

^ 34992. Elektro- mi^trnetisehe Tjpensetzmaschine. — Wüh,
JJrtijcr iii Fr;iiik fu 1 1 a M.

„ 3499;4. Apparat zum Abstempeln und Entwerihen von
Freimarken auf Briefen, Postkarten und anderen Post-
sachen. — A. J. Bailey in Boston.

„ S5034. Einrichtung an Druckmaschinen» am nach Will-

kür einen oder gleichzeitig mehrere Bogen, welche in

beiden Fällen stets durch ein und dasselbe directe Bänder-
system geführt werden, zn falzen. — Kihdg u. Bammr
in Kloster Oberzell b. Wttrzbnrg.

86047. Gnillochirmaschine. — Ih, Lawrence in London.
„ 85100. Augenblicksversoblass. — €, IMken^ in Kopen-

hagen.

I, 35101. Nenmng an Gemens mit Magazin Ar licht-

empfindliche Platten. J, Rieh^ «. Schmidt in
Brannsohweig.

„ 35114. Versohlnssvorrlohtong für photographische Cameras
mit mehreren Objeetiven. — 0. Väring in Ghrlstiania..
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Ko, 36815. Appmt zur Aufnahme und tarn Exponiren von
biegsameiD und lichtempfindlichem pbotographischen

Material. — Q-, Mastman u. W. H. Walker in Rochester,

New-York.
' „ 35217. Paginir-Maschine. — J. H. Frmter in Neuss a. Rh.

^ Yerfabron zum Uebertras-on von NoitMidrnek und anderen

Abdrücken von hohl jjeBto nen Platten auf Stein, Zink
oder dg). — J. C. Marit: m Paris,

- „ 35238. Haiid-Druckapparat.— W. Wilkem in Braunschweig.

„ 36243. Neuerung an Billet-Stempelapparaten.— B. Dorna
in Wien.

„ 35288. Meehaniemns ftlr den Antrieb dee Ihmokoylinders

«n Schnellpressen oder DruekmuBciiineu mit ebener Form.—
C. B. Cottrdl in Stoningfon, Staat Connecticut.

„ 35303. Neuerung an Briefabstempelungs- Apparaten. —
J. Kollmann, K. K. Postlieamter in Salzburg

„ 35311. NeuernnET an photi; graphischen Cassetten und
Cameras. — G. F. Srnith in Tunbridge, Wells. England.

. „ 35428. Neuerung an Typen -Schreibmaschinen. — CK
Oakford in Philadelphia.

„ 3ü4o4. Verfahren zur Herstellung von lithographischen

und ainkograjjbiseben Dmekplatten in HalbtSnen. — Firma
Sampson Bridgwood and Son in Sangton, England.

35454. Yeifahren zur Herstellung einer Lithographie-

Steineebieht auf Metallnlatten. — J. Wezd, i. F. Wezdu,
Neumann in Bendnifa*Leip/:ig.

35458. Apparat zur Herstellung fortlaufender Nnni-

merirung. — J H. Meinhard «. G. SchmaUried in
Memphis, Stnat Teuppsee.

„ 35574. Nriieniug an einem Farbregulirapparat für Buch-
und »Sleiiidrucksehnellpre^^seu. Zusatz zum Patente

No. 33614. — F. X Höhle in München
35575. FormenschlieBflstege für Buehdruokmasohinen. —
F, X SöMe in Mßnoben.

„ 86314. Maschine som Jostiren von Matrisen und Typen-
theilen. — J. Sülz in Philadelphia.

- „ 35711. Kautschnktypen-Handdrnck-Apparat. — Jf. Eck
in Prankfurt a. M.

„ 35745. Apparat zum Stempeln von Baumstämmen, Brettern

u. dgl. — W. Bülte in liarzburg.

„ 35746. Neuerung an der durch das Patent No. 28740
geschützten seibstfärbenden Paginir- und Nummerir-
Maschine. Zusatz zum Patente No. 28740. — H. Thiele

u. Co. in Berlin.
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1^0. 35849. AppArst biiiii Aufbringen T4MI Sebtohton »rf
Metallplatten, sowie zam Rauhen oHer Körnen derselben.—
J. Wezcl i. F. WeTf! u. Neumann in Beadnitz- Leipzig.

„ 35862. Biüetstempelai {>;n at — T^'. TTandke in Berlin.

„ 35959. AusrückVorrichtung: t«r deu Druektiegel an Tiegel-
druckpressen. — F. van Wyck in New-York.

„ 36041. Apparat zur Herstellung von photographischen

Emulsionsplatten. — E. J. Polmer in Toronto, Canada.

„ 36041. Neamngen an dem durah Patent No. 26690 ge-
«ohfltaton Exponiraateaaten. Zvaata aum Patente 26620.—
JB. ScMoUerhosB in Wien III.

„ .S6064. Liniir- und Schraffir-Gravirungsmasohine. —
R. W. Bentky iu Brooklyn, Kings Oountv, New-York.

^ 36076. Typenschrpihma?chine. — Th, D. WoraU ia
Washington, Distrikt of Columbia.

„ 36144. Typenschrei b-A ppar i t fiir Noten- und Buchstaben«

„ 36145. Typensehreibmasehine. — E Enjalbert in Paris.

„ 36150. Guujmihaut-Pantograph. — M. Siedlajf in Berlin.

„ 36362. Schreibmaschine. ^ W. H. Stoeum in Bnffalo,

Oreoh. £rie, Staat New-York.

n 36410. Yomchtung anm Festhalten von Glieh^s, Stereo*

typbldeken an beliebigen Stellen des für Rotationsdruck

bestimmten Schriftsatzes. — Firma König u. Bauar^
Kloster Oberzell bei Würzburg.

„ 3B420 Neuernnjr an Schriftgiessmaschinen. — A. M,
Barnhart in Chicago. U. St. of A.

. „ 36444. Papier-Wende-Einrichtung. — König w. ßtMer,
Kloster Oberzell b. Würzljurir.

j. 36459- Neuerung an Rotations -Dnickmaschinen für

wechselnde Formate. — König u. Bauer iu Kloster

Oberzell b. W&rzburg.

„ 3648S. Verfahren zur Zurichtung von Druekflftahen. —
J. Maser in Leipzlg*Rendnit2.

' ^ 36486. SchwimmeudeB photographisches Atelier mit Ter^

stellbarem Dache. — 0. Lindner in Berlin.
• „ 36579. Einfache Buchdrucksohnellpresse mit stets roti-

renr^pm Plattenojlinder und periodisch stillstehendem

Druckcylinder. — M. Retter iu Ktmnstatt

^ 36.592. Pnpierführ-Mechanisuius fiir Druckpressen. —
The Duhlex Printing Press Comjjany in Battie Creek,

Michigan Amerika.

36648. Zinkdruck-Schnellpreaee. — Faber i». SMeicker
in Offenbaeh a. H.
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Ko. 36674. Maschiue mm Behiieideii oder Graviren von
Schriftstempeln. — L. B. Benton in Milwankee, Wisconsb.

„ 36746. Verwendung- aromntic<'her Hydrazine 7,um Ver-
stärken und Eni wickeln von Nej^ativtrockenplatten, Dia-

positiven and Emulsionspapieien. — Dr, E. Jacebaen in
Berlin.

. „ 36749. Neuerungen an Maschinen zum Rändern von
Briefbogen; II. Zusatz zum Patente No. 14752. — A,Duret
in Angoul^me, Fninkreieh
86812. Photographifoii«r Gopirnihmen. — J. Wüdner
in Stuttgart

„ 36701. Gummthant-Fantograph. — K. JOimtcft in
Franklurt a. M.

„ 3H925. Einfärb- und Abwischvorrichtang für Evpfdr-
druckpressen. — Ä. M. Marcilhj in Paris.

„ 37017. Neuerung an Apparaten zum Abrichten oder

Jußtiren von Typensätzen — H. Knowles in London.

„ 87018. Apparat zur fortlaufenden Nummerirung an
Maschinen zum iitdiuckeii einer fortlaufenden Papier-

bahD. — W. W. Colley in Camberwell, England und
Jf. Sardt in London.

f,
87145. Anlogeapparat && DniekproiBOD. — P. EidmülUr
in LeipziL^

« 37172. Neneruijg an lithograpUaohen Boibepnmn. —
H. Krause in Berlin.

Formenschliesssteg für Buchdruckpressen*, Zusatz zum
Patente No. 85575. — F X Höhle in München.

„ 37585. J>t'\\ rgungsmeclianisffius für die Drucktiegel an
Tiegeldruckpressen. — J. Thomson in New-York.

„ 37586. Neuerung an der durch das Patent No. 21180
geschützten Matrizenöeiz- und Schreibmasoiiiiie. — Zusatz

zum Patente 21180. — P. Köhkr in Liegnitz.

„ 87542. Trockencopirrerfohreii. — Frau V. Lewy in Berlin.

„ 87543. Hilfiapparat fttr Schriftsetzer. — A, Schwarz
in Berlin.

^ 37Ö87. Neuorang an photographiselien Cameras zur Ei*
zielung von mehreren Aufnahmen von gleichen oder ver-

schiedenen Dimensionen. — Fräulein A. Picq in Paris.

p 37590. Verschluss- und Blendvorriehtung für photo-

graphische Objective und optische Instrumente. — Prigge
u. Meuschkel in Coburg.

„ 37634. Neuerung in der Herstellung von Originalplatten

oder Walzen zum Drucken beliebiger Dessins in üoch-
dniok. — 0-, fromfteim in Elb«rfeld.
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No* 37640. Falz- nnd Bogenleit- Apparat zum Falzen and
einseitigen Abführon ganzer sowie zum doppelseitigen

Abfuhren halber ungnfa Iztor Htijren. — Firma König u,

Bauer in Kloster Oberzell b. Würzborg.

„ 37666. Gravirmasohine. — jF^ Meder iu Wehlheiden b. Kassel.

^ 37684. Verfahren zuoi Falzen von Papierbogen mittels

Bich überschlagender Messer. — König u, Bauer in

Kloster Obenell b. Wftnburg.

^ 37688. SigDir-Apparat fftr Nameft imd Zahlen beliebiger

Art. — R. nmmlet in Döbeln i. 8.

« 37704. NeueroDg an Tiegeldraokpressen. — TK
Nowell in Boston.

^ 87781. l)nK'knpp;irnt für LiDÜrmaeehinen. — Firma
Jf'örste u. Fromm in Leipzig.

, 38089 Verfjihren zur Herstellung von Ton auf Litho-
graphiestein. — B. Grutheü in Leipzig.

^ 8H090. Anleirpvorriehtung für Druckmaschinen. — JE. X,
MegiU iu iiiooklyn, New-York.

9 38094. AntriebflTorriobtiing f&r Farbwerke an Sohrauben-
nreseen. — S. Hof In Berlin.

„ 38263. Apparat zum Befestigen yon Olieh^s anf ihren
Holzblöeken. — Ch. F, Mousaet in Paris.

^ 38370. Papierführnng für Cylinder - SchnellpreBBen. —
Kleinj Forst u. Bohn Nachf. in Johannisberg a. Rh.

^ 38391. Untnr der \Vp?t<i tragbare photographisehe

Camera für Momeutaufuahmen. — C. P. btirn in New^York.

„ 38.393. Verfahren zum Fixiren lithogr. typogr. und
autoi^r. Umdruoke. — Ch. F. Mousset in Paris.

„ 38395. Lichtpausapparat. — G. von Lemhke in Kiew.

„ 38418. Mit einer Indexeinstellung oombinirte Platten-

weohBelvorriehtang für photogr. Hand-Moment-Gamecaa.

—

£.von8MiiM inNieder-Rengersdorf, 0.-L.,B-*BesXiegniti.

^ 38448. Gnillochir- Maschine. — Qudd in Biel, Sohweia.

38498. Zinkdruck -Sehnellpresse; Znsatz zum Patente

No. 36648, — Faber u. Schleicher in Offenbaoh a. M.

„ 38517. Nenernng an selbstthät. LetternablegemaBchinen.—
Ä. von Langen u, C. G, Fischer in Bielefeld.

1887.
No. 3Sf)71 . Tiegeldruckpresse.— L.F.A. Querntl in Gisors, Euro.

„ 38583. Typciischreibmascbine. — Ch, Sjdro in New-York.

M 38680. verfahren zur Herstellung von photographiselien

Gel-, Aquarell- oder Kreide-Bildern dvreh Handarbeitp
Brnok oder Schablone. ^ P. E. JBMappe in Bremen.
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No. 3d684. Yorrichtang vor Einlfthrnng von sohwaohem,
zerstreutem LSeht in phatographiflohe Guneras.— E, Mm\f
in Berlin.

„ 38696. Oreifervorrichtung für den Driickcylinder an
Sohncllpressen. — Firma Klein, Forst u. Bahn in
Johannisboro^ a Rh.

„ 38718. Neuerung ao Liolirmaschmen. — Merrmaim
in Stötteritz.

„ 38819. Ablegeeinrichtuug an Buch- uud Steuidiuek-

pressen. — JZ. Jullim in Br&ssel.

^ 38820. Vorrichtung zum selbstthätigen EinBtelleD des
Nommerzeichens bei Zifferwerken nnd PaginirmaBchinen
aller Art. — Alterbach in Berlin.

• „ 88841. Photographisehe Camera. — N, Conti in Paris.

„ 38860. Typensebreibmaschine. — G. W, Baldrige in
9t Loui?, Staat Missouri.

„ :^88f)7. Bilietdruokmaschioen. — J, M, Black iu London,
Fin^l'urg.

„ 36941. Neuerung an Aussehlu^sstücken der Buchdruoker<-
typen. — R. F. Haller in Bern.

„ 39040. Apparat zum Nuninieriren von piiotographisehen
Platten. — C. J. E. Knm in Berlin.

„ 39042. Nenemng an Typen •Gieesmaschinen: II. Znealt
zum Patente No. 14537. — Gebr. Toucher in Parie.

„ 39044. Typensehreibmaeohine. — Ä, F. J^gis^ Frei*
bürg, Schweis.

^ 39150. Neuerurig im Verfahren zum Deivoriren von
porösen Gegenständen. — Th, Schur in Horrens, Däne*
mark.

„ 89153. Neuerung an selbstfärbenden Numnierir- und
Paginirmaschinen, Zusatz zum Patente No. 27942. —
Meinr. Thiele u. Co. in Berlin.

„ 39193. Bogenzufiihrung. — Schmiers, Werner u. Stein
in Leipzig.

„ 29232. Tiegeldmckpresse. — Bernhardt u. Bohnert in
Leipzig.

„ 39460. Kotations - Druckmaschine. — Ä, M, Marin&ni
u. ./ Michaud in Paris.

, 394Gi^ Kadirverfahren f&r Hochdruck. — a JB. Keil
in Dresden.

39559. PunkturvorriehfuQg Itir Steindruokhandpressen.

—

H. Grossmann in Berlin.

„ 89(i60. Verfahiren zur Herstellung farbiger Lichtdrucke.

—

J. C. Hösch iu Wien.
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No. 39702. Neuerung an seibat&rbaiidaa FaginirsUmpalii. —
R. Auerbach in Berlin.

„ 39749. Schaufelrad nii Biiletdruckmascliineu zui Aufnahrae
lind Eintheilung der Billets. — G. Goehel in Darmstadt.

„ 3iJ77U. Anwendung liei nach dem Verfahren des Patentes

No. 19306 hergestellten rotben oder TlokUen F»i*b8toffe

Ali opttsehe Sensibilisatoren fftr fsrbenempfliidliolie photo-
^poische BmnlsioDen und dgl. — Dr. JEL TF. Yogd^
Prof in BerHn.

„ 39790. Apparat zur HwrstelloDg photographisober Trocken-
platten; Zusatz zum Patente 3^4^. — £. Bühler
in Mannheim.

^ 39800. VorrichtunsT zum Abziehen der Bogen vom Zink-

cylinder an Zinkdruck - Scbneiipregaen. — Faber u,

Schleicher in Ofifenbach a. M.

^ 'SdS'M. Riihmchengestell an Tiegeldruckpressen mit oscil-

lirendem Tiegel und Fundament. — F. van Wyck in

40 Wazhington Square, Stb. New-Tork.
. „ ä8822. Pbetographizober 8oboelleopir»Apparat für Bronn

Silbergelatine- oder andere« liehtempfindliehee Papier. ^
H. Brand in Bayreuth.

9 39861. Gummihaut -Pantograph. — Firma Sidaff, Inh.

Max Sielaff und die Firma Max Hocker «. Co., Inb.

Sicgmund Cohn in Berlin.

. ^ Verfahren zum Drucken von Mosiknoten mitteis

Typen. — TT Chossefoin in Paris.

„ 39977. Typensuhreibmasdiine. — E. Filsch in Dei
Moines-Jowa. V. St. A.

^ 40014. Bronzirmaschine für Firmen- nnd anderen Druck.—
Schilling u. Brüning in Bremen.

^ 40073. Typen Oieae- und SetzmaBcfaine. — E, Codignota
in Mailand, Italien.

„ 40235. Tiegeldruckpresse. — M. Gally in New-York.
„ 30255. Verfahren zum gleichzeitigen Copiren photo-

graphischer Cliehds verschiedener Intensität in einem
Rahmen. — .7. E. Dcssendier in Bonnne, Frankreich.

^ 40257. Neuerung an Copirrahmen fiir photograpbisebe
Zwecke. — J. Gh.: A. Eermite in Neuchatel, Schweiz.
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Stataten der Fhotographisohen Öesellsohaft

in Wien«

§ 1. Der Zweck der photographischen Gesellschätt in

Wien iit yarvoUkommnnng, Aisbraitang und möglichste
FMening der Photographie.

§ 2. Die Büttel, welche die Geeellsehftft mr Erreiehnng
dieses Zweckes Dach Massgabe der ihr zu Gebote stdienden
Kräfte anwendet, sind: a) Periodische Versammlangen. —
"b) Mittheilun^ ihrer Ycrlifindlüngen und Arbeiten, sowie der
ihr zugekommenen und gut befundenen Aufsät/.e in einer Fach-

aeitßohiift. — c) Anlegung von zweckdieiiliclien Sammlungen,
— d) Prüfungen neuer Erfindungen oder Verbesserungen auf
dem Gebiete der Photographie und Bekanntgebung derselben.
— e) Zeitweise Aussehreibung von Preisen. — f) Veranstaltung

Öffentlicher Aneetollnngen. —• g) Verlosung von Photographien
nnd anderen photographieehen Gegenetändini.

n. Mitglieder, deren Beehte und Ffliehten.

§ 3. Die photographische Gesellschaft in Wien beeteht

ans wirkliehen und Ehrenmitgliedern.

Wirkliche Mitglieder,

§ 4. Als wirkliches Mitglied kann Jedermann aufge-

nommen worden, der sich mit Photographie beschäftigt oder

überhaupt dafiir Interesse hat.

§ 5. Diö Aufiiulime findet nach vorheriger Anmeldung
beim Vorstande oder Secretär durch Beschluss der nächsten

Plenarrersammlung statt

J 6. üeber die erfolgte Anfiukhme erhftlt Jedes Mitglied

ein Diplom nnd wird so lange als Mitglied betrachtet, bis es

seinen Anstritt anselgt.
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§ 7. JedM wirküchd Mit^«d TfiipflicSitfi Bich, denZweek
der Gesdlsebaft naeli ErSften zu fördern and bei jedesmaligem
Empfang der Jahreskarte seht Golden 0. W. zn erlegen.

§ B. Jedes Milglied erhftit die Ton der Gesellschaft sit

ihrem Organ gewählte, von ihr ausgegebene Zeitschrift vom
Jahre seiner ATifnahme unentcrr^Itlicli und portofrei zugestellt.

§ 9. Die Wirkliehen Mid: Ueder haben Wahl - und Stimm-
recht in den Plcnarvei*samnj]ui]gen und können A ntr;i?e stellen.

Ausserdem sind sie berechtigt, die Sammlungen der Gesell-

schaft nach den vom Couiite aufzustellenden Grundsätzen zu

benützeu, ferner zur Wahrung der Priorität Manuäciiptd,

Seiohnnngen und Modelle bd der Gesellsehaft zn hinterlegen.

§ 10.^ Jedes Mitglied kann die Prflfong oder Begut*
aehtnng einer neuen Erfindung oder Yerbessernng in der
Photographie beantragen. Ueber die Zulässigkeit dieses An-
trages hat das Comite zn entscheiden. Im Falle der Gew&lirung
9teht der Ooseiischaft das Becht zu, den Gegenstand zu Ter-

öfifentiichen.

§ 11. Ausser Wien wohnenden Mitgliedern ist es ge-

stattet, sich bei den Wahlen schriftlich, jedoch nicht durch
Yollmaeht, zu betheüigen.

Ehrenmitglieder.

13. Ehrenmitglieder werden über Vorschlag des Comit^s
Ton der Plenarrersammlung gewählt. Es können hierzu nur
solche Personen vorgeschlagen werden, welche sieh um die

PhAtoirraphie überhaupt, oder um die photographische Gesell-

schaft in Wien besondere Verdienste erworben haben.

§ 18. Die Ehrenmitglieder geniessen alle Rechte 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 erforderlieh.

Darauf zielende Anträge sind schriftlich oder motlvirt dem
Comitd zu übergeben, welches dieselben in der nächsten Ver-

sammlung den anwpsmden Mitgliedern ohne Debatte bekannt

zu machen hat. Entscheiden sich zwei Dritttheüe für die

Dringliciikeit der Statutenänderung, so ist der g^sieiite Antrag

dem Comite zur Begutachtung zuzuweisen, welebos sein (iut-

achten der Plenarverbammiua^ zur Schlussfassung voizuiegen
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hat, und sind solche Abänderungen zur Giitigkeit der behörd-

lichen GenehmiguDg %vl unterziehen.

IIL Leitung der Gesellechafto-Aiigelegeiibeiteii*

§ 15. Die Geschäfte der ]>hotographi8ohen GesellBehaft

werden von den Mitgliedern geleitet, und zwar: a) durch die

Plenarrersammlnngen, — b) durch das Cemlt4.

PlenarTersammlungen.

§ 16. Die den Plenarversaminlungen zur Entgcheidung
vorbehaltenon Geschäfte sind: a) Die jährliche Wahl des Vor-

standen, des Seeretärs, Cassirers und der übrigen Mitglieder

des Comites durch absolute Stimmenmehrheit. — b) Die Ge-
nehmigung des jährlichen BecbeDScbaftsberichtes über die

Leistungen der Gesellschalt und die Gebahrung mit dem
GesellsebaftsTermögen. — c) Die Wahl Ton zwei Bechnungs-
eensoren mit der Vollmacht, dem Cassirer das Absoluterium
au ertheilen. ^ d) Entscheidung über alle Anträge, die vom
Comito oder einem Mit^liede der Gf^sellschaft vordreVa-n cht

werden. — e) Der Beschluss iiher Anträije fiuf Abändern ng
der Statnton und Geschäftsordnung. — f) Der Beschluss ul er

die Auflösung der Gesellschaft und die Verfügung über das
Gesellschaftsvermö^en

.

§ 17. Jeden Monat, mit Ausnahme der Monate Juli,

August und September^ findet wenigstes ^e PlenarfeFsamm*
Inng statt. In derselben entscheidet ausser den statutenmässig

angenommenen Fällen» die relative Stimmenmehrheit.

§ 18. Jeder Antrag eines Mitgliedes muss, um zur

Verhandlung zu gelangen, durch zwei Mitglieder unterstützt

werden.

§ 19. Jede PlennrTorsammlung ist nur dann beschluss-

fÄhig, wenn die Anzahl der anwesenden Mitglieder wenig-

stens doppelt so gross ist, als jene der anwesenden Comite-

Mitglieder; jedoch darf die Gesammtzahl der Anwesenden nicht

unter zwanzig sein.

Comite.

5 20. Alle übrigen Angelegenheiten der GesollschafE

besorirt das Comitd. Es besteht aus dem Vorstande, dem
Secretiir, dem Cassirer und zwölf Mitgliedern, die in der ersten

Pleuarversammlung eines jeden Jahres durch absolute Stimmen-

Digitized by



StatiitMi d«r Photogn^biacbttti OoitUicliitfl i& Wton. 639

mehrhelt auf ein Jahr gewählt werden, nach Ablauf dieser

Zeit aber sojrleieh wieder wählbar sind.

§ 21. Wählbar in das Comite ist jedes wirk ii 'ho Mit-

glied, welches in Wien seinen bleibenden VV^ohnort hat.

§ 22. Das Gomite versammelt sieh jeden Monat wenig-
stens einmal.

§ 23. Zur Gültigkeit eines Comite - Beschlusses ist die

Anwesenheit von wenigstens sechs Görnitz -Mitgliedern und
absolute Stimmenmehrheit erforderlieh.

§ 24. Wird im Lanfe des Jahres die Stelle eines Görnitz-

Mitgliedes erledigt, so findet die Ersatzwahl, wenn das Gomite
sie für ndthig erachtet, in der nächsten Plenarrersammlang statt.

Vorstand.

§ 25. Der Vorstand der photographischen Gesellschaft

wird in der ersten Plenarversammlung eines jeden Jahres

durch diiecte Wahl mit absoluter Stimmenmehrheit auf die

Dauer eines jeden Jahres gewählt, nach dessen Ablauf er

sogleieh wieder wählbar ist

§ 26. Er repräsentirt die Gesellschaft den Behörden und
anderen Personen gegenüber.

§ 27. Der Vorstand beruft die Plenar- und GomitZrer-
8aTnTTi]!inj]ren , leitet die Verhandlniü^en und wacht über den
Vollzug der Beschlüsse, wie auch iiHer Beobachtung der

Statuten und Geschäftsordnun2r. In der rrstrn Plenarversamm-
luiig eines jeden Jahres erstattet er Bericht über die Wirksam-
keit der Gesellschaft im verflossenen Jahre und über den Ver-
mögensBtand.

§ 28. Der Vorstand wählt sieh auf die Dauer eines

Jahres aus den Görnitz•Mitgliedern einen Stellyerkreter, der
ihn im Falle seiner Abwesenheit in allen Functionen zu
ertreten hat.

S e c r e t ä r.

§ 29. Oer Secretiir der photographischen Gesellschaft

besorgt die Geschäfte der Gesellsfhnft geiuäss der ihm vom
Comite oder vom Vorstande erth^iiteii Aufträge, führt die

Protocolle in den Sitzungen und überwacht die Sammlungen
der Gesellschaft.

Gassirer.

§ 30. Der Gassirer der Gesellschaft hat die Einoassirung
der Jahresbeiträge Ton den Mitgliedern im Einvernehmen mit
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dem Vorstände zu Ter^nlassen und für sichere Yerwahruii^
aller Geldbeiträge zu sorgen.

§ 81. Derselbe bewerkstelligt die Bezahlung der vom
Vorstände und Secretär gefertigten Anweisungen aas der
OeseUfohftfteoasse. Er Wai «in JoarDtd Uber »Ue Etnnalmim
und Ausgaben, zeigt dem C^miie monatlich den Caasastaiid

an imd legt am Schliuse des Jahies die doonmentirte Beoh-
niittg Tor.

Commißsionen.

§ 32. Wichtigere Angelegenheiten, welche eine reifliche

Erwägung erfordern, werden eigenen, vom Comite gewählten
ConiTT!i«sionen zur Prüfnns: und Berichterstattung an das Comit4
zugewiesen. Jeder Commissionsberioht muss einen bestimmten
Antrag steilen.

Seetionen.

§ 33. Dem Comite ist es anheimgestellt, für einzelne

besonders vvieLtigu Theile der Aufgabe der photos-rnphischen

Gesellschaft ständige Sectiouen aus Mitgliedern dti Gesell-

aebaft zu bilden.

Schlichtung von Streitigkeiten.

§ 34. Streitigkeiten aus dem Gesellschaftsverhältnisse

zwischen Mitgliedern werden durch ein Special -Comite von
drei Mitgliedern entschieden, zu welchem jede der streitenden

Parteien und das Comite ein Mitglied wählt

IT, AiiCl$aiiiig der Cleadlaeliafl;.

§ 35. Zur BeeohlnssfaSBong Uber die Auflösung der
Gesellsebaft sind drei Viertbeile der Stimmen sftmmtlieher

Mitglieder erforderlieb, üeber die weitere Verwendung des
Gesellschaftsvermögens entscheidet die Plenarrersammlnng mit
absoluter Stimmenmehrkeit
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Statuten der Yoigtländer- Stiftung in Wien.

§ 1. Zufolge des Stiftbriefes des Herrn Commerzien-
rathes Friedrich von Voigtländer dd. 7. Mai 1868 hat

derselbe der photoLrraphischen Gesellschaft einen Betrag von
4500 fl (viertausend [uufhuadert Gulden) in sogenannten steuer-

freien fdn^rocentigen österreichischen Staats-Anlebens-Obli-
gfttionen zxl dem Zwecke siehergeatellt» daes aus dem jähr-

lichen ReinertrigniM Preise und AnszoichniingeiL für hervor-

ragende Leistungen im theoretischen und practischen Gebiete

der Photographie ertheilt werden.

§ 2. Im Einklänge mit erwähntem Stiftungsbriefe wird
bestimmt, dass nm die ans dieser Stiftung zu ertheilenden

Prei?p und Auszoiclninngen nur Mitglieder der photographisehen

Gesellschaft in Wien eoncurriren können, und daher derartige

Preise und Auszeichnungen auch nur an Mitglieder der photo-

graphischen Gesellschaft in Wien ertheilt werden dürfen, selbst-

erständlich abgesehen davon, ob diese Mitglieder der genannten
Geseilschaft in Oesterreich oder anderswo domilioiren.

Als concarrenzf&hig werden jedoch nur solche Mitglieder

der GesellschafI betrachtet, welche mindestens ein halbes Jahr
Tor der jeweiligen Prei$!zuerkennung derselben beigetreten sind

und den betreffenden Jahresbeitrag geleistet haben.

§ 3. Die Bestimmung der Prei«aufgabe, die Preisaus-

schreibungen, die EinbernfniiLT der 1 *i üfungs- Commission , die

Leitung der Arbeiten dieser Commission, die Preisvertheilung,

so wie alle hier nicht speeiell angeführten Vorkehrungen und
Verfuö;uiigen in Angelegenheit der Voigtländer- Stiftung haben
stets durch das jeweilige leitende Coniite der photographischen
Gesellschaft in Wien mit genauer Beobach^ng sowohl des

Btiftbriefes als auch der Statuten der Voigtlander- Stiftung zu
geschehen. Auch sind die Zinsen des Stiftungsfonds stets bei

irer Fliliigkeit von dem leitenden Oomitd zu erheben, abge-
sondert von dem Vereinsvermögen zu verwalten und ist der

photographisehen Gesellschaft in Wien hienlber Bechnung zu

Zu den Sitzungen des leitenden Comite*s, in welchen
Angelegenheiten der Voigtländer- Stiftung verhandelt werden,
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müssen die sämmtliclien Mitglieder des Gomitos einige Tage
vorher mit der Angabe des Yerhandlungs-Gegenstandes sehrift-

lich einf^eladen worden Zur Gilti^keit eines Cnmitp-Beschlusses

bezüglich der Voii^tlaiider- Stiftung ist die Anwesenheit von
weniggtons neun Coniite- Mitgliedern und absolute Stimmen-
mehrheit erforderlich.

Sollte die photographische Gesellschaft in Wien ihre Ge-
sellschaftä-Statuten einmal dahin abändern, dass das leitende

Comitä denelben ans weniger ale fünfzehn flütgUedeni zu
beetehen habe, so eind zur Verwaltoog der Yoigtl&iider-Stiftiiiig

zu dem leitenden Görnitz noch so viele Mitglieder ans dem
Plenum dieser Gesellschaft hinzu zu wählen, bis die Zahl yon
fünfzehn Mitgliedern wieder erreicht ist

§ 4. Da'^ jiihrlif'hp Zinsenerträgniss wird znr "Rrtheilnng

von Preisen verwendet, weiche entweder in, von dem leitenden

Comite genau voraus zu bestimmenden Geldbeträgen, oder in

Medaillen, oder auch in beiden gleichzeitig bestehen können.
Zur Erinnerung an den Stifter werden die beröhrten

Geldbeträge oder Medaillen unter dem Namen Voigtländer-

Preis znerkanni

§ 6. Derartige PreisTertheilungen haben In der Begel
al^'ährlteh zu ges&hehen, jedoch steht es dem leitenden Görnitz

frei, nachdem solche Proisvertheilnngen durch drei anfeinander
folgende Jahre stattgefunden iiaben, ein Jahr oder auch zwei
Jahre die Preisausschreibungen und Preisvertheilungon zu

sistiren, so zwar, dass die Intpressen des Stiftung^ -Cipitals

von zwei, resp. drei Jahren srumut Intercalar-Intoi ossen am
Ende des dritten Jahres zum Behüte einer, der Dotation oder

der Anzahl der Auszeichnungen nach grösseren Preisverthei-

lung verwendet werden können.

. § 6. Alljährlich im Monate J&nner hat das Gomltd an-
sammenzntreten nnd mit der Berathung über die zn erfolgende

Preisaasschreibung zu beginnen, nnd sich dar&ber zu einigen,

ob eine oder mehrere Preisaufgaben gestellt, und welche Preise

nnd Auszeichnungen dafür bestimmt werden sollen Pie Preis-

aufgaben selbst sollen in den Ausschreibungen niöjrliehst genau
prä<iisirt und alle sonstigen zur Concorrenz nöthigen Angaben
enthalten sein.

Die Ausschreibungen haben stets in den Monaten Februar
und Winz blättziifinden, die Kinrichtung der Concurrenz-Arbeiten

muss im Monate October erfolgen. Jede eingereichte Concurs-
Arbeit ist hd der üebemahme tn nnmmeriren nnd eine mit der-

selben Knmmer Tsnehene Empfangsbest&tigung dem Ueber-
bringer einzuhändigen.
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Im Laufe des Monats Noyember soll der Ausspruch der

naoh § 8 zusammenzusetzenden Pr&fungs-Commission erfolgen,

und längstens mit Ende Beeember seil die PreisTortheilnng

erfolgt und die betreffende Preisausschreibungs- Angelegenheit

jedesmal vollständig abgewickelt und zu Ende geführt sein.

Damit soll aber nicht bestimmt sein, dass eine Preisaus-

«ehrpihung nicht mich vor den Monaten Fobrnnr odor Mi^rz

stiitifinden darf; insbesondere soll eine auf Sistirungsjahre

folgende Preisausschreibung möglichst früher erfolgen.

§ 7. Die Coneurs-Arbeiten müssen von Seite des Bewer-
bers mit einer Devise oder Chilfre bezeichnet übergeben werden,

und ist einer jeden ein versiegelter Brief beizulegen, der

anstatt der Adresse auf dem Gouvert die gleiche Devise oder
Chiflre und im Innern den Namen und das Domieil des Be-
werbers enthält.

§ 8. Zur Beurtheilung der eingereichten Coneurs-Arbeiten
wird eine Prüflings -Commission aus sieben Mitgliedern zu-

sammengesetzt und zwar hat zuerst die phofographische Ge-
sellschaft in Wien aus ihrer Mitte zwei Mitglieder durch
Stimmzettel zu wählen, sodann bat auch das leitende Comitö
ebenfalls durch Stimmzettel zwei Mitglieder aus seiner

eigenen Mitte zu wählen, und endlich ernennt das Comite
mit einfacher Stimmenmehrheit zwei Mitglieder aus dem Ge-
sammtstatus der photographischen 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 Vorsitz in der Prufungs- Commission zu über-

nehmen und die Arbeiten derselbon zu leiten.

Kein Mitglied dieser Prüfungs- Couiimssion darf gleich-

zeitisT Concurrent um den Preis sein, widrigenfalls ein etwa

auf ein solches Mitglied der geuunnlen (Jornmission eutfallender

Preis zurückgenommen werden mässte.

§ 9. Sollte OS der im § 8 beschriebenen Pir&fungs-Gom-
mission angezeigt erscheinen, so soll derselben gestattet sein,

sich 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 Commissions-MitgUeidera ein-

geräumt werden.

§ 10. Zur Giltigiceit eines Beschlusses der Prüfungs-
Commission ist die Anwesenheit von mindestens fünf Mit-

gliedern und absolute Stimmenmehrheit erforderlich. Gegen
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den BeschluBS der Prüfungs-Conimission, sowie einer von der-

selben verfügten Preiszuerkennünsr findet keine Appelation statt.

§ 11. Im Falle sich bei irgend einer Preisausschreibung

keine Concurrenten melden sollten, sind die bestimmt gewesenen
Preise bei einer nächsten Aussehreibung in Anwendung za
bringen.

§ 12. Wenn die für eine Preisansschreibnng eingelangten

Concurrenz- Arbeiten der Prufungs-Commission nicht würdig
enobeiiiAa Bollten, einen Preis snerkvmt vol erhalten, so sind
die bestimmt gewesenen Preise wie in dem in § 11 vorher-

gesehenen Falle m behandeln; die bezQgliehen Conenrs-Arbeiten
können sammt den versiegelten Briefen gegen die im § 6
erwähnte Empfangsbestätigung zurückgezogen werden, und
sollen daber in diesem Falle die Namen der Con<-nrrpntpn

nicht veröffentlicht werden. Dasselbe ^ilt auch von jenen Con-
cuxß-Arbeiten, welche mit keineui Preise betheiligt worden sind.

Die ein^^elangten Conciirs-Arbeiten sollen sowohl vor dem
Zusammentritt der Prüfunjis-Conimission» als nach geschehener
Beurtheiiung und Preiszuerkennung jedesmal in einer Plenar-

Tersammlung der photographisohen Oesellsohaift in Wien auf-

gelegt oder aasgestellt werden.

§ 13. Die preisgekrönten oder mit Anszeiohnnngen be-

lohnten Oonenrrens-Arbeiten werden, wenn sie Abhandlongen
sind, dnroh die Gesellsohaft Teröffentlicht.

In wie ferne einzelne Gegenstände der Preisbewerbnng in

das Eigentbum der Gesellschaft überzagehen haben, entscheidet

von Fall zu Fall die Preisansschreibnng. widrigenfalls sie nach

der Preiszuerkennung an die Autoren zurückerstattet werden. •

§ 14. Das leitende Comite der photographischen Gesell-

schaft in Wien kann ausserdem, so oft es demsell^en ansrczeigt

erseheint, wo möglich im Monat December, bestimmen, dass

fiir werthvolle, die Photographie betreffende, von Mitgliedern

der photographischen Gefellschaft in Wien herrührende und
im Laufe des nächsten Jahres bis zum Zusammentritt der

Prdfungs -Commission in den Sitzungen der photographischen

OesellsohsH in Wien zuerst mitgetheilte Emndangen, Yer-

bessemngen oder wissensehaftliobe Abhandlungen eine Ans-
Zeichnung ans der Voigt 1 ander-Stiftung ertheilt werden soll.

Diese Auszeichnung kann je nach der in Vorhinein an-

zugebenden Bestimmung des Oomites in Medaillen, in fixirten

Geldpreisen oder in beiden zugleich bestehen und wird die-

selbe den bedeutendsten der obbezoichneten Leistungen und
zwar ebenfalls durch die Prufungs-Commission unter den für
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die Preisausschreibuni^on bestimmten Modalitäten, soweit diese

hier Anwendung finden, zuerkannt.

§ 15. Die Preisvertheilang lindet in einer Pieaarvör-

sammlong der photographiflobai C^euUsohaft atett

§ 16. Di« rar die PreisanBselureibaog nothwendigen Neben*
aulftgen: wie z. B. Pr&gekosten f&r die MedtuUen, Drnok«
kosten n. e. w., sind vom Stiftangefonde zn bestreiten nnd zn
verreolinen.

§ 17. Durch die Stiftung des Tlerrn Friedrich von Voigt-

länder, sowie durch diese hier vereinbarten Stiftungs- Statuten

soll das Recht der photoL'-rj^phisehen Gesellschaft in WifMi ihre

Gesellschalts-Statutea etwa abzuändern, in keiuer Weise beein-

trächtigt sein.

§ 18. Sollten sich im Laufe der Zeit Veränderungen
dieser Stiftnngs-Statnten als wOnschenswerth oder nothwendig
henmsstellen, so irind dieselben Ton dem jeweiligen leitenden

Oomit4 der photographlsdien Gesellschaft in Wien yeiznnelimen,

aber w&hrend der Lebensdauer des Herrn Friedrich von Voigt-

iänder auch von diesem gutzuheissen. Nach Ableben des

Herrn Friedrich von Voigtländer soll es genügen, wenn vor-

zunehmende Aenderungen dieser Stiftung« -Statuten von dem
leitenden Comit«; der photographischen (Tpsellsehaft in Wien
beschlossen und durch^efijhrt werden. Jedoch müssen dann
sämmtliche Coraite-Mit^^lieder zu jener Sitzung, in welcher ein

derartiger ßeschluss gcfasst werden soll, mindestens acht Tage
früher eingeladen werden, und müssen die vorgeschlagenen

Abänderungen mit einer Zweidrittel -Majorität nicht blos der
anwesenden, sondern sämmtlieher iftnfzehn Comit^-Hi^lieder
beschlossen, und dieser Beschluss von der Plenarversammlong
der photographischen Gesellsohaft in Wien genehmigt werden.
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Druckfehler-Berichtigung.

Auf Seite 18. Zeile 16 von obon soll 66 heissea Ferridcyan-
kalium statt „Ferroeyaukalium*'.

Auf Seite 35, Zeile 5 von oben soll es heiBsen: Aefznfttroo,

in Alkohol litelteh statt «anltelioii*'.

Auf Ssite 118, ZeUe 16 von oben soll «s heiesea 9— 10 g
AnnDoninmcadiDiiiinbraiiiid statt „Tg**.

Auf Seite 124, Zeile 4 von oben soll es iieissen: „Man fügt

auf 100 com gesehinolzener Emulsion . . statt „ . . . auf 1

1

gesL'Iiuiolzener Emulsion".

Seite 248, Zeile 3 von oben soll es lieissen: Trapp statt

„Tropp".

Auf Seite 361, Zeile 13 von unten sind hinter dem Worte
»lassea'' die Worte „oft aoch^' eiBzasehalteo.
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Donald 470.
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Dreyer 517.

Dufoar 510.

Durond 519.

Dnret 517.
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Eck 515.
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Haller 519.

Handke 516.
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Harris 456.
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HendersoD 470.
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Henry 459.
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Herrmann 519.
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Hocker 520.
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Kaempfer 259.

Karelin 425
Kavser 2fiL

Keil üia.
Kiewnin? 2fi4. 468.
Klary 524.

Klein hlK 519.
Klimsch 517.

Klingsbigl 443,
Klio 4öa
Knapp, J. A. 5JiL
Knappe 478. 518.
Knipp 504. 512.

Knowlös 517.

Köhler 512.
König 514. 516, 518.
Kolischer 5Da
Kolk 48i
Kollmann 515
Konkoly 461. 523.
Koppe 451.

Kowalsky 425.
Kruse 223. 519.
Kunkler 5Ä

liacombe 452.
Lake 484.
Langhans 511.

Langlois 458.

Langmann 510.

Lawrence 514
Lea 4ü±
Lejeune 524.

Lembke 518.

Lemling 223. 484 523.
Lerl 509. olO.
Lewy 517
Lichtblau 443.

Lindner 516.

Lockyer 46D.
Löwy 508.

Lohse äilL 42L
Loiseau 508.

Londe 524.

London 468.

Lütkens 514.

Lützow 523.

Lumiere 471

.

Mach 384. 45L
Machacek 512.
Mader 451 5Ö6.
Mai J mann 382.
Marciliy 512.
Marey. 452.
Marie 515

Marion 480.
Marktanner 31L 455,
Maser 51

Mathieu 452.
Meder 518.

Megill 518.

Meisenbaeh 508.

Mergenthaler 514.

Merker 454.
Meydenbauer 4f>3.

Miethe 463. 523.
Mirion 509.
Mittenzwey 313.



550 Autoitn -Bagittar.

Hoeroh 495. 496.

Moh 451 . 506. 512.

Möller 507.

Moll 295.

Mo8er 296. 463.

Mo8s 495.

Mouchez 459. 524

Xadar 168. 481.

Nenber 50a
KewbaTy 477. 469.

Ney 465.

Nowak 509. 518.

NoweU 5ia

Oakford 515.

Obeniettpr, K. 327.
— J. B. 440.

Oehmicke 508. öU.
Oldal 512.

OliTe 510.

Paget 509.

Palmer 509. 518. 516.

Perken 524.

Pieg 517.

Pietzner 509.

Pizzi-hoUi 330. 334. 462. 523.

Phiiippi 508. 611.

Plener 471. 508. 612.

Po iß 011 484.

Prager 486.

Prigge 517,

Piingrle 475.

Pritchard 459.

Ptt&tet 200. 368. 504.

I^ueruei 618.

Bodda 510.

Raget 4G0.

Baimann 509.

Bau 844.

Bausch 509.

If ayet 524.

Beich 524.

Reinhardt 519.

Reisinger 454.

Renard 457.

Bett 516.

Rentlinger 481.

Biegler 456.

Bobinson 456.

Boero 346.

Boiler 584.
Ronaix 511.

Bourset 518.

Ronx 466. 484. 628.
Bowland 262.

Sägermann 514.

Saloher 456.

Säinhäber 353.

Samuels 508. 511.

Sandtner 509. 513.

Sawyer 525.

Scamoni 353. 859. 860.
Schäfer 509.

Scheicher 516.

Scherer 488. 500.

Schprzf»r r)08.

Schleuj«süer 466.

Schlottorhoss 516.

Schmalzryd 515.

Schmidt, Fr. 444.
— Th. 511.
— A. 514— J. F. 523.— W. 523.

Schmiers 519.

Schmitz 514.

SchnausR 367.

Schott 445.

Schrank 364.

Scliioüdei, W. 506.
— H. 894. 44a
— 0. 411.

Sohroer 508. 510.
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Schumann 36^. 4^1,
Schur 519.

Schwarz 510. 517.
Sdiwier 480. 487.
Scolik 887.
SeliDger 418. 455.
Siesor 375.

Siedlaff 5 in 520.
Smith 449. 616.
Spiro 516.

Spitäler 377. 459.
Srna 385. 481.
Starnes 477.

Stein 393. 523.

Steinheil 393. 523.
Stonglein 415. 525.
Stitz 515.
Stirn 180. 402.
Stoc 516.
Stolze 448. 452. 458. 461.
Stricker 392.

Sturmey 452. 525.
Suek 456.

Suter 421. 448.
Szabolczi 509.
Ssekelj 404.

Thiele 459. 515. 519.
ThonoM 453.

Thompson 455.

Tissandier 453.
Touchez 519.

Trail-Taillor 453.
Trapp «. Münch 477.
Tümmler 518.

Vfiring 514.
Taladon 494.

Vasant 387.

Verers 525.

Vidal 385. 404.

Vogel, E. 339. 478.
— H. W. 385. 424. 444. 509.— 510. 520. 524.
Voigtländer 587.
Volkmer 427. 500.

Wadsvvorth 469.
Wagner 431.

Wallace 456.

Wanaus 508. 511.
Wedding 455.
Weiss 458.

W^elford 452. 525.
Wellington 487.
Weriro 524.

We rner 519.
West 456.

Weyde 511.

Wezel 515. 516.
Whaite 452.

Wilde 433.
Wildner 509. 517.
Wilkena 515.
Wilkinson 473.
Winter 508. 61L
Wolfram 437.

Welheim 509. 513.
Wood 525.

Woodbury 482.
Worall 516.

Wrabetz 478.
Wyck 516. 520.

Zeiss 416.

Zenger 467.

Zuccato 508. 511.
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Sach-Begister.

Abschwächen der Negative

122. 2ML
Ab80i7>UoD88pectrum 2IiL 378.

Abziehen der Negative von
Glas ULL 12^

Aequivalente L 3(L

Aetzung, photographische, 8.

Patente.

8. auch Zink, Helio-

gravüre etc.

Albuminpapier 131. 4-7H.

— -Goldbad für 2A^
Albumin und Chromate 49Q.

Alterthomskunde liüL

Ammoniak, kohlens. im Ent-

wickler 471.

Anilindruck 48H.

Apochromate 416.

Archäologie 1fi9.

Architektur- Aufnahmen 255.

853.

Aräometergrade 6.

Aristodruck 482.

Aristotypie m m 2QL
Asphalt mi
Astronomische Photographie,

s. Himmelsphotographie.
Atelier 451.

Atmosphäre, Absorption des

Lichtes m
Atomgewicht L
Augenblicksphotographie , s.

Momentphotographie.
Autoeopist 48r).

Autographische üebertragung

Autotypie 200, 297, 344.
— Zurichtung bei der 199. 495.

Ballonphotographle 22Ü. 457.

Beleuchtung, künstliche 515.— — 8. auch Magnesium.
Belichtung, über '2^0

Bergwerk, Photographie im
458.

Blaudruck m.
Blenden bei Objectiven 448
Blitz, Photographie vom 418.

Blitzpulver IfiS.

— a. auch Magnesiumlicht.
Borax im Firniss 473.
— im Entwickler 471

Brillengläser, als photogr. Ob-
jective 298.

Bromsilber -Collodion 118.

4ßß. 4fia— -Gelatine im m 432.
4fi8.

Trocknen von Platten

220.
— -Gelatinpapier 1Ü4. 433.m 5211
— - Gelati nefärbnng mitUran-

salzen 3Ü5;— mit Platin-

salzen 385.
8. auch Patente.

Camera 211iL m 411. 45L— 8. auch Patente.

Camera -Halter 157.

Centrifugal- Apparat 471.

Chemitypie 22fi.

Chlorocitrat -Emulsion 122^
481

Chlorophyll in d. Emuls. ML
Chlorsilber-Collodionm 2QL

482

d by Google



Sach-Begiüter. 553

Chlorsilber-Gelatine 12ß.m
Chromophotographie 510.
— -Xylographie 502.
— -Zinkotypie 502.

— B. auch Farbendruck.
Collodion • Verfahreo , nasses

113. 4fifi. ÖDZ
— -Emulsion s. Bromsilber-

collodion.

Wolle 114.

Oondensator 369.
Copir- Apparate, s. Patente.
— -Verfahren mit Emulsions-

papier 425.^
— 8. auch Patente.

— 8. auch Aristotypie und
Chlorooitrat.

Cyanotypie 133.

Detectiv - Camera ITS. ^
Dichte, verschiedener Körper

8. 2a.
— optischer Gläser 44-7.

Dynamomaschine 500.

£isench]orid zum Aetzen 498.

Electricität und Photographie

Eleotrisches Licht in der Photo-

graphie 2M. 25iL— — bei Projectionsmikro-

skopen 393.

Electrißcher Funke, Photo-

graphie des 456.

Electrotypie 230.

Emailphotographie 406.

Emulsionspapier zum Copiren,

8. Copiren.

Entwickler für Collodion im
Gelatineplatten 120.435.

Erythroslnplatten 124. 239.473.

Expositions- Tabellen 5^

i Il\rbenempfindiiche Platten,

B. orthochromatische.

Farbendruck 146. 353.

Parbenlichtdruck 3m ÖÖL
Farbige Bilder, s. orthochro-

matische Photographie.
8. Patente.

— Emailbilder 406.

Farbiges Licht, Eigenschaften

36L
Fernrohr, Photographie mit

dem 452.

Perrotypie ITL 466.

Feuerwerk, Photographie von
465.

Flintenkugel , Photographie
einer 289, 456.

Firniss s. Lack.

Cralvanoplastik 500.

;

Gasglüblicht Ml
i Geheimphotographie 177.

I

— -Camera 12iL 402.

Gelatineplatten, s. Bromsilber-

gelatine oder Emulsion.

Gelbschleier 433.
i Glanzlichtdruck 486.

Glas, optisches 325. 389.

445.

Glas, photogr. Uebertragung
261. 509.

— eingebrannte Bilder auf

Gitterspectrum 251.

Goldbad, s. Albuminbilder 243.
Goldsalze, Prüfung 36L
Graphotypie 227.

Guillochirmasehine 514.

Gummi als Klebemittel 138.

Gummi -Chromate 422.

Harze, Löslicbkeit, 8. Tabellen.

— Lichtempfindlichkeit 499.

Heliogravüre 346. 359. 363.

428. 498. 509.

35
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Heliogravüre, Verstählen, Ver-
nickeln, Vercobalten oQL

Helioplastik 22Z
Heliotypie ML
Herz, Photograohie des ^Ml
Hilfsbeliohtung 452.
Himmelsphotographie 232.

42^ 4äa Ö2ä. 524.
Hintergründe, photogr. 509
Hochsrebirgsphotographie äOiL

Hochätzverfahren 430.
— 8. auch Photozinkotypie

sowie Heliotypie.

Holzschnitt 224. 486.

Hydroohinon im Entw. 472.
Hydrosch weflige Säure 471.

Hydroxylamin 422.

Jahrbücher, photogr. 525.
Ikonometer 257.

Incandescenzbrenner 465«

Kanonenkugel, Photographie
von 456

Keramik 485.

Einegraph 4.")1.

Kleiemittel üki
Kornpapier H4().

Ko^n, auf heliograph. Platten

m.
Lichtdnickplatten 486.

Ereidegoldbad 24^.

Kreidepapier, gekörntes 503.

Künstliches Licht, s. Licht.

Künstler - Camera 129. 402.

Kupferätzung 503.

Kupferlichtdruck 322.

liack für Negative UL 118.
248. 40.n.

— för Positive 134. 248.— für Glanziichtdruek 48ß.

Landscbaftsphotographie 255.

Laternenbilder 477.

Lehr- und Versuchsanstalt f.

Photogr. und Reproduc-
tionstechnik 543.

Leimhochdruck s. Leimtypie
Leimtypie 242.
Leinwand, Photographie au^

8. Portrate.

Licht, Vertheilung auf der
Erdoberfläche 321.

— farbiges, EigenschaftenäßL
— Tabellen, über, 41—54.
— künstliches 244. 25Ö. 4ß3.
Lichtdruck 429. 485.
Lichtempfindlichkeits - Tabelle

52.

Lichtpaueen 4j^a. .^!.^

Linographie 510.

Linsen, photogr. 313. 445.— apoehromatische 416.
— nicht achromatische 179.

2Ü8.— Schleifen von 42L— 8. auch Patente.

Literatur .'S05.

Lithographie 355. 300. 49Ü.
Löslichkeitß-Tabellen, 35. 4a
Luftballon, 6. Ballon.

Magnesium - Licht 189. 463.

523
Masse und Gewichte 102.

Masse für photogr. Gläser 102.

Mattiack 118.

Mattolein 112.

Messing-Heliotypien 344.
— -Linien reinigen 504.

Metall bilder, photogr. 485.
Metallographie 222.

Metallotypie 431.

Mikrophotographie 31L 415.
454. 523.

Mikroskope ft^r Projektionen

aä2.
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Moment-Bilder IM. IßB. 168.m m 52a. 524— -VerBchlüsse 449.
— 8. auch Patente.

Mondschein-Photographie 460.
Münztabelle IDl

Negativ -Lack 112. 248.
473

Negativ -Verfahren im 466.

Nitroprussidnatrium im Ent-

wickler 412.

Objective, 8. Linsen.

Oelgemälde mit photogr. Unter-

lage 512.
— a. auch orthochromatische^

Operngläser als photogr. Ap-
parate 512.

Orthochromatische Photogr.

124. m 462. 423.

Oxalat Entwickler 12L

Papier, endloses, üeberziehen
mit Schichten 51L— 8^ auch Albumin-, sowie

Bromsilberpapier.

Patent- Gesetze 26.

Patente im Jahre 1886/87 445.

505.

Phosphor, Bilder mit 484*
Photo-A(^iarell 503.

Photochemie 461.

Photochlorid etc. 462. *

Photo -engraving 494.

Photogalvanographie 438.

Photogrammetrie 46L
Photogravure 8. Heliogravüre.

Photokeramik 484.

Photolithograpbie 496.

— 8, auch Lithographie.

Photomechanische Druckver-
fahren 422.

Photoxylographie 229. 486,

Photozinkographie 487.

Pigmentdnick l.^.S.

Pinakoskop 216. m
Plaünotypie 136. 334. 382.

38L .

Platin-Tonung von Bromsilber-
bildern 3S5.

Plattenkasten für Trooken«
platten M4.

Porträt, Charakteristik im 365.

Positiv-Verfahren 384.
— — 8. auch Albumin-,

Platindruok etc.

Postgebühren 94.

Pressen, Neuerungen an s. Pa-
tente.

Projections-Bilder 422. 623.— -Ooular 416.
— -Mikroscope 393.

Pulveriicht s. Magnesium.

Quecksilbersalbe im Oopir-
verfahren 484.

— als Verstärker 122.

Badier-Verfahren 524.
8. auch Patente.

Reisen, Photographie auf 463.
Reproductionsvertahren s. Pho-

tozinkographie , Helio-

gravüre etc.

— 8. auch Patente.

Betouchir - Apparat , elek-

trischer 508.
— -Farbe 4aL
— -Pirniss III. 248. 423.

Statinir-Maschine 479.

Schabepapier 503.— -messer 341.

Seiopticon, Pinacoscop.

Silberverbrauch bei photogr.

Processen 23.

Silbersalze, Löslichkeit 39. 40,

35*
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Silberflftcken, Entfernnng 472.

Soda - Entwickler 120
SonnenfineterniBB -Photograph.

SpectraUiialyHe, quantitative

2m
Spectralphotographie 238. 2nL

2fiL aßli 4fii.

Spectinim, Uelligkeitsmessang

2m
Stroboskop 285.

Tabellen 1—109.
Telegraphen-Gebühren 96.

Thenuometergrado 2.

Thier-Photographie 45fi.

Tintenbilderm
Trimmer 4111

Trockenplatten, 8. Bromsilber.
— 8. auch Patente.

Tyflo-Electrogiaphie 221.

Typen-Maschine 514 u. ff.

rmdruckpapier488. 49ä,^
Unterrichtsanstalteu für Photo-

graphie 159. 542.

Uran, znm Färben von Brom-
eilberbildern 2S5.

Vanadinsanre Salze 48ä.

Verbrauch von Chemikalien

m
Verbrecher-Photographie 458.

Vercobalten von Rnpferplatten

502.

Vereine 529.
Vergoldung von Glas 14L
Vergrösserungsverfahren 190.
— mit Sciopticon 2ifi- 4Ö0.
— auf Bromsiiberpapier IßL

211.
— auf Leinwand 481.
— mit Magnestumlicht 4f>5-

Verniekeln 5ÜL
Versilbern von Glas 1B9.
— von Metall 140.

Verstählung von Kupferplatten

227.

Verstärkung nasser Platten

im
— trockener Platten 122.

Verschlüsse von Objectiven

442.

Wässenings - Apparat für

Trockenplatten 4m
Wissensehaftl. Verwendung d.

Photogr. 454.

Xylographie 224. 486,

Zeitschriften 527.

Zinkographie 492.

Zinkotypie a4a 340. 488. 492.
Zurichtung von Draokolioh^

194 504.

by



S Berlin C, Stralaueisti 49. g
g Fabrik ii. La^or sämmtl. Bedarfsartikel l'iir Photographie, g% Eigene Fahrikate : Neu-Coilodium für Poi trait, Landschaft, m
£ Lichtdruck u. Beprodactionen in Striohmanier, Collodium S
7 aus JodcollodoHth für Portrait, Trookenplattent Laek fftr 9
# Collodinni nnd Gelatine-Negrative, Ob]ectlv*Vertelilllsse *
Ä (Qrttndner's Pat.) (*to. — Prompte und solide Bedienaog. S
^ BlUlfste Preise. Preislisto Krads und franeo! ?

Die im Fraigahr 1878 begrandete

Leipziger IMM- M FMopptiefl-Sfiliiile,

im Universitttsgebäude: Hauricianum,

aaterrielitet in Negativ-, PositiT-, Aquarell« und Oel-Be*
toaehef sowie im wirkliehen Zelehnea nnd Male« naek
Photographie. (4)

Eintritt Jedeneit. Proapeete gratit.

•<»

Eigene Yei^rösseruiigs-Eiiirirhtim^en
(3olar-Caniera, Scioptikon etc.) im Landhauäe des Vorstandes

:

Plaj2:witz, Bahnhofstrasse 23
und in Leipzig, Neustadt, Eisenbahnstr. 6.

Ausserdem können ^rrof^pc und kleine Portraitköpfe und Aplan ate,

Kugel-» Weitwinkei-, Leukuscope für Momentapparate u. s. w.
von den Schülern mitbenutzt werden.

Leipzig. 0. Krötzsch,
(DantMiiiMid.) Maler und Photograph.

Ctemalte

photographische Hintergründe,
nur neae Motive,

(6) empfiehlt

ia Scböniugen,
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T.-A.: „Riffarth Berlin". Fernsprecher Yill. 6315.

JBendlerstr t3. Ißendicrstr 13

i

I

Meine Eunstanetalt überniaunt die HerateUnng ?oft

illustrationsplaUen

in Photogravure für Kupferdruok
und in

Zinkographie für Buchdruck.

Die hohe Werthschätzung, welche die Photogravure

als Kunstblatt in den Kreisen des Publikums und der Faoh-
wett findet, empfiehlt dieselbe

in der Personenaufnähme als

Ersatz für die Slltoercopie

anzuwenden, besonders in Fällen, wo es sich um die Her-
stellung einer Anzahl von Porträte in gröeserem Fornate
iiandelt.

Auskunft iiber den Preis der Platten und des Druckes
sowie über die Beschafteubeit der einzusendenden Negative

wird bereitwilligst ertheilt. (2)

Ein Probeabsug
auf franz. Garton und Ohmapapier nadi einer

Nataraufnahme tob 0. Baekofen in Berlin,

Welbneher Stndlenkopf, Bildgrösse 30 : 17 cm»
erfolgt IraDco gegen Einsendung von M. 4,50.

1
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Fischer & Schmitt,

Höchst a. Main bei Frankfurt a. Main,
empfa hlen ihre Specialitäten

:

Gelatine für Photographie (Emulsioiisplatten),

Uebtilrtteii etc. eto. (22)

Julire & Nicolai,
BEBXIN SW., DöDbofsplatz, Kommandantenstr. 86.

Magazin
für DliolügraDliisclie EinriclitüJigy uiii Beäarfs-GegE'istäEile.

Fabrik litliograpliirter Karten von Na-
tur- u,€flae^-Carton f. Photographien

aller OrGsseu in geeehmackyollBter AnsföhruDg.

Grosiiefi Liager
von Trockenplatfen aus rlpn berühmtesten Fabriken.

Bilder -Kähmen -Fabrik.
SämmtUche Artikel für Einrahmungszwecke.

Grosses Lager (18)^

feinster Bahmen- Leisten.

Preis - Verzeichnisse ohne Berechnung und postfrei.

Terbesserte

Emulsions-Grelatine
(harte und weiche Qualität) von

F. DB£S€H£B & €o.^
Gelatine-Fabrik,Obemdorf-Scliweinfurt a.M.
nach YerbeBserter Methodp d;ir;:!:estellt, bekanut als uaerreiclil

iü Qualität uüd Reinheit.

Desgleichen: Verbesserte Lichtdrucic-Gelatine. (23)
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iü)B«ig«n.

Berliner phototypisches Institut

Robert Prager

Inhaber: OTTO GBÜTZMACHEjß.

BERLIN «W^
Komiuiindantenstrasse 18.—oiSo

Lichtdruckaii8talt
mit Hand* und Schnellpressenbetrieb.

Specialität:

Glanzlichtdruck
(der PhotognipMe fthoUeh). (36)

Hersfpllnng von Leporello-Albums in nllen

FormatBii durch Glanzliehidriiok nach Original-

negativen oder einzusendenden Photographien. Bei
grösseren Auflagen sind die Preise -/j billiger

als Photo«rraphie. Feinste Ansstattnnff.

Zur Beschaffung von Originalaufnahimn bUhen
auch umere eigenen Fhotographm

MU sehr cwüm Brwsm fwr Verfügung,
Reohtzeitlge Bestellanjir vor der Saison nöthig.

Alle sonstigen Liehtdruckarbeiten Ar Buch- imd
Kunsthändler (Illustrationsdruck), Bowie für In-

dustrielle (Musterblätter) werden prompt und billigst

ausgeführt. Muster bereitwilligst

asBs Mehrfach prämiirt. ^=
Gegründet 1876. ,
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Abs«lg«ii.

1

i

i

i

1

/-— ^ Wj
Ziiüuitraiiliie. — Licliiilrack. — m\m. m

Lichtdruck, Ptiololithographie

und Steiidnick ^
H. DORN, i

vormals IK^rn^Merfeld. >p

(2^) Specialität: P
Lichtdruck mit Dampfbetrieb, m

Leporellö - Mliüis in Slaoz- nal Matldmck, ^
Briefbogen und Postkarten ^

mit Städteausichten, Villen etc.,

Masterblätter naoh Originalaafnahmen ^OD gewerblieben und kunstgewerblichen
Oe^enstünden ^'S/

Masclüifii, liiutiie- nid Üide-ArülniL ^
Porträts p

Pi'Hohtweriie eto.

Schnelle Herstellung. — CHvüe Preise, ^
MuMer gratis,

V.
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Jaffe & Albert,
WI£^, Währiüg, Tkeresiengasse Ii.

Ateliers fiir

,
Pliololoirapliie,

PhotoflrapJien geniesse« Yorzuflsiireise.

Fabi ikatioii von

„AlliErrr pliotoloEFapliisclieiii üelieilrapiiispapier,

zu bezieiieu dureh alle Handlun^^en photograpkische

r

Bcilarfsartikel. (41)
Haupt -Depots für das DButsehe Reich:

B. Tfldbot, Berlin BrttdeMtraMe lO
und

Chr. Hwbera, Ejeäpmi^^ Iiangestr« 34.

LehraTi«talt
für Photographie, älteie wie neuere Verfahren, Lichtdruck,

Zinkographie und graphische Fächer von W. Croneaberg aof
Sehlofis Gröneiibaeh, bayer. AU^jäu

(die photograpb. Anstalt wurde 1858 gegründet)
decorirt und praiuiirt,

ertheilt gr&ndliohen und praktisehen Unterricht in obi^ron

Utohern derart, das« Selißler naeh beendeter Lehraeit völlig

telbständig arbeiten können.
Honorar mässig. Volle Pension im Hause. Naoh be*

endeter LeJirzeit werden Conditionen naoh Kräften naeh*
gewieieo.

Prospect gratis und franeo.

Das Tnstitnt wurde im letzten Jahro van etwa 30 Schülern

besucht, jüeutsche, Oesterreieher, Schweizer, Schweden, Ameri-
kaner etc. und stehen Atteste hieriiber zu Diensten.

Zulässig Ausbildung in einzelnen Fai^hern. Jahres-

sohtder zur grumdlichen Ausbildung in allen Fächern werden
unter beionden gttnstigen Bedingungen aufgenommen,

(38) fioohaohtend

W« Cronemher^f Hofjphotogiaph.
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AtuteigOD.

Yergrösserungen
SPECIAUTAT:

eombiii. Oruppenbllder
liefert in anerkannt vorzüglichster Ausführung (28)

A. Blankhom, Offenibach a. M.

E X P 0 Ji T !

Benque & Eindermann,
HAMBURG.

Generai -Agentur
der unübertrefflichen Dr. v. Monckhoven-

schen Trockenplatten.
Aoflgezeiehnete Gleiehmftssi^keit in alloi Glimateii.

Billigste Preise!

Fabrik von Negativ-Lack
speoiell fOr Troekraplatten , das Beste was ezistirk

Photogr. Artikel.
Pariser Iteise-Cameras und Objectlre.

a^EXPOBTIc^ (32)

Handlung photograph. Bedarfs-Artikel,

i9

empfiehlt Apparate, Decorationen,
Troekenplatten und alle Chemikalien m

bester Qualität und zu billigen Preisen. (^)

Digitized



Aostlgan.

STEIMCn& »
Fabrik photographiseber Rohpapiere

llalmedy (Kheinpreusseu)

«npfaUen ihr (ßü)

Irenes

in von keiner einzigen Coneurrenz erreichten

Reinheit — p\nz frei von Metailflecken — strösste

Feinheit und Glanz bei geringerem Verbrauch an
Albumin und Goldsalz.

Auwerdem empfehlen dieselben ihre weltbekannten

Bohpapier für Broinsilberverfahren
in Köllen geglättet und ranh (fjekörnt),

Bohpapier für Platiiidruek
in Bollen nnd Bogen,

Bohpapier fär8olardruek(Teriprd8senuiie^,

Auf dieeem gekörnten Crayon-Papier
sind die nachtrIgHehen Kreide- und Pastellbilder

von nnObertroffener 8oh9nhelt,

Bohpapier für Yorvlelföltigungen^
ihr Pl&ne und Zelchnongsreproduetiotten in weissen,

blauen nnd sonwarzen Striehen.

-

—

zz
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^ Die

Oelatme-fiuiilsioiisplafttoB-Fabrik
mit

MascLiiicü-Präparatioii
on (25)

Victor Angerer
WIEN IV., WEYRINGEBGASSE 33 ,

erzeugt

flirHoluiitaiiflialiieB locIieniplliKlLPlatten r. 801).S4<^Wanerl[e.

L ÖewdlmljclLe Emolsionsplatten.
9:12, 12:16. 12:l6Vj, 13:18, 13:21, 16:21,

pr. Dtzd. 1,40 2,-- 2, - 2,50 2,8ö 4,— fl.

18. 23, 18:24, 21:26, 21:27, 24:30

pr Dtsd. 6r 5,- 7,— 7,— 9,— fl.

26: 31 29:34, 30:40, 40:50, 50:60

pr. VsDtsd. 5,25 6,50 7,75 12,50 18,75 fl.

E OrthochromatlBclie Platten
nm 20 Proz. thenrer.

IIL Abziehbare Platten
um 20 Proz. theurer.

Qlftser in gereirngtem, tadeliosem Zustande, franoo ein-

gesandt, werden von der Grösse 12:16 cm an in allen

Formaten zum Maschinpnfjusse übernommen und 1000
Quadrateentimeter mit 70 kr. bereohnet.

.ilw/%ftr2u^ 'Brm^^xmwntB und Muster^
Sendungen auf Verlangen gratis
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noMtw bewährten Specislitäteu nach Hmtii ProfeMor
Dr. Eder in Wioa:

Gelatine für Emulsion u. Lichtdra^
empfehlen (ß)

MatuiefabnlL WMor ii WlAtertbiir (Scbweu).

Miöiefaliitt Winterüiiir, FilialB Höclisi a. Main.

F. W. Geldmacher, Frankfurt a. M,
«npflelt Vergrösseniiigreii nach jedem negativeo oder posi-

tiven Bilde, Ketoaehe in allen Manieren. Malerei, zasammeB«
gesetzte Gruppen mit kunftloris'ehen Hinterprilnden, Tab-
leiiux, eingrebrannte 8ehnielzbilder auf Porzellan 201: en-

standen jod^T Art Photographische Uebertra^ungen auf

Elfenbein, iioii, Marmor, Atlas, Leinewand, Leder und andere
Stoffe.

Das Copiren eingesandter Negative iu CoUodiondruek
wird bestens besorgt

Lager vonllgiieher Papiere und Mparate Ar Arloto-

Alleiniger Versandt des Brillantwassers, a liter 5 Mk.
Brillantwasser ist als lasirender Uebenog fix Collodion»

bilder fast nnonthehrlich.

Tirlllantwasser ist der vorzüglichste Retouchirlack für

üelain;<'|)!ntton: os knnn sofort nach dem Aufgiessen oder
Aufstreifhen darauf gearbeitet werden.

Preislisteü jjratis und franco. (44)

F. W, 6eldmacher, Frankfurt a, M.

U«Jandaureks verbesserte Vipettescheibea

Versandtgeschäft:

Tesehen (Oesterr.-SeMes.), Stefanie6tr.226.

g.g[ Beruh. Waehtl, YII. Kirchberggasse 4.

% I
Eisenschimmel & Waehtl, Uimmelpfortgaase 24.

< LiehteMteni Sß Oeterseteer, 1. Gitekurtrasse 6.

I
Osear Krämer, Jck-Hofkonsthandlung, I. Graben?.

* S i lieopold TUrkel, Stadt, EUsabethstrasie 8. (89)
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Frankfarter Troekenplatten • Fabrik

E. vom Werth & Co.,
Fraakfynurt CHain).

Yorzugliclie Moment-Platten
stets gleicher Emalsion. (9)

Abzieh-Platten Ar Li«hi4nid^.

Chemiealien, parantirt rein.

(gegrfiDdet 1862)

Berün SW.
34. C^rossbeeren-IStrasse 34.

Preimedaille:

Berlin 1865

nrAlDBM-FaDilir.

ElirendiDloin : Enter Ms :

Wien 1873 Drpsden 1879

liir litkocrapliiselui Karta.

Speoialität:

Karten mit llthographlrter Fima.
Albumin - Papier. (u)

Rahmen und Cartons.
Preislisten auf Verlangen gratis und franco.

IQ

GAnther Wagner — Hannover und Wien,
Mbrlken fBlmter Aqnarenfafben,

Photographische Glanzfarben:
Photognphieohe Betonohen 8 Tdne, Albamin-Weiu 8 Ttae

und mehrere bunte Farben, loee und In KMlen.
(8l«li« den AvtlML 8«ito 481.) (»^

Oigitized



Maschinenpräparation.
J. B. Oberoettcr's

SSmalslonsplatten
geben mit Oxalat- wie Pjro-
entwickeluD^ reine, brillante

Negative.

Prof. Dr. Vogel s

''^

Azalinplatten.
Haltbare, farbenempfind-

liGhe

nach Prof.Vogel a. Obemotter

(geben auch ohne gelbe

Scheibe den richtigen Farben-
werth).

MiM^ Flattea fllr LicUirucL

Preiscöurant
über

Apparate und sämmtliche Bedarfs-

artikel für Photographie

gratis und franko.

Otto Perutz,
Trockenplattenfabrik München.

Digitized by Google



Aazaig«D.

Die

TrockeupiaUettfabrik u. Hudlung sammti.

Bedarfsgegenstände fikr Photographie
von

Fr. Wilde.
in Görlitz, Preuss. Schlesien,

empfiehlt als Specialitäten

:

Brom- und Ghlor-SUber-Gelatine-Trookenplatteiif

sowie Emulsionen, Kunsttischlerei-Gegenstände

<^ eigener l^abrikatioii. ^
Piiotogr, Karten eigener Steindrackerei,

DecoxatioES-tiegenstäDde
etc.

IVeidisten unberechnet und postfrei,

CARL WRABETZ,
k. k. handelsger. beeidigter

Schätzmeister für Photographie«

WIEN L, Tuehlauben 18,

empfiehlt sein Atelier tut prompten Ausführung lon Repro>
daetlonen, Copien, in jeder GiOsee und Anzahl, Negativ- und
Positiv - Retouche

,
Yerrielfaltigang und Vergrösserung yon

Negativen, Vergrfisserangen auf Salz- und Albuminpapier
eto. etc.

Bromsilber- tielatiue frockeaplatten»

sowie Tollständige Ausfertigung von

Amateur-Aufnalimen,
gut und billig. (7)

Ausführliche FrdsUste gratis und franco,

36
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Dstig«a.

Otto Sichroeder,
Berlin S. 59,
Britzerstr, 8.

Y
Gegrlnilet 1876.

Prüdirt
1886 1885

I

1886 I 1887
Berlin. HelMbtrg.

|
Bmnsohweig.

|
Florans.

Permanente Ausstellung^
Billigste Bezagsqaelle

li—titelier pMoir. Apparate und UtSMÜiea ta «Mrkannt
bester Waare C^6)

10-25 Proz. ilipr wie k\ t Concm.
Specialität: Reise- und Atelier -Cameras, Stative, Copir-

rahmen eto. neuester und bester Construotion eigener

Fabrilc in solidester Ansfuhruug.

Ausrüstung wissenschaftlicher photograph. Expeditionen.

Ntyeiaiifllilung photographieoher AtoUert.
Specialität: Objeetlve von 0. A. Steinheil Sohne, E. Baach,

J. F. HermagiB, v. Voigtländer, sowie aller renommir-
ten F'abrilren.

Satinirmaschinea neuester Oonstmotion, snm fieias- imd
Kaltsatiniren.

Kopfhalter etc. bei Prima-Qualität, zum Engros-Preise.

Specialität: Troclcenplatten zu billigsten Preisen bei höch-
ster Vollkommenheit.

Chemiealien, Papiere, Cartous, Decorat.-Möbel, Porzeüaa-
und ülaswaaren.

Schaaien von Papiermache, Porsellan ond Eisen emallliri

Negativlalc in Prima- Waare per 500 g 1,50 Wk»
Reparatnren werden la meiner Fabrik proiDt n. solide ansgelfilirt.

lllustrirte Preisliste auf Wunsch gratis und franco.
Neu und Sensationell!

Otto fe^chroeder'sReise-i^tativ-FestoteUer
(D. R.-P. A.).

Händlern hoher Rabatt.
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Anseigea.

„Specialitilt für Photographie"

TL E. pnT. „0ottforlhlMM-6fluaam<<
(Wanaus' Patent)

von Herrn Prof. Dr. J. M. Eder in Wien als besie Constructlon

fflr Emulsions-Platten anerkannt, /u beziehen ?om Erzeuger

J o W a n a u ,

K. K. Privü. Inhaber und photogr. Kunsttisohlerei,

Wien VI., Ksnalgassö ö. (37)

Preis-Courante und Prospede gratis und franca.
Billigste Prellte.

1. Oberlftititnr

Liebtdrack- und Photogr. Kuustäiistalt

Bit DanpftelUMUpresMiiIietrieb
(pribBÜrt Aofnut 1886 «if der Fashansstd]. Dentseher

Photognphan, Braoiuoliwaig)

von

Alphons Adolph & Co.

Zittau i. 8.
empfiehlt sich den Herren Vdrlegem angelegentlichst. Unser»
Anstalt ist durch wirklich grossartigen Betrieb in der Lage,
KnnftblaftQf, Lnndsehnfts- nnd Städteanpi»'hten, Architeetnrpn,

iliustr. Preisliston, I'oitraits, Reilmron tVir Zeitschriften und
wissenschaftliche VVeike nach Zeichnuiiüen, Stichen, Originai-

photographion u. s w. billig und sehnell zu liefern.

Probedrucke liefern wir gratis und franco. (45)

„INVINCIBEL"
photographischer Reise-Apparat aus Neusilber,

der eleganteste und im Verhältniss der zu erzeugenden Bild-

giösse (Cabinet) klein pfo nnd hnüdli bste Apparat der ezistirt.
(Siehe ATtlk^U Seito 451.)

Prospede gratis und franco
zu beziehen durch (30)

H^Mader^ Isny, Württemberg.
36*
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J. F. Siiaii & Co.,

Inhaber: £• Martini,

Berlin, Prinzenstrasse 24.

m

firones Lag^r
aller Bedarfsartikel zur Photographie.

Compl. Reiseapparate
aller bewährten Conetrucüonen

befinden sich am Lager oder werden
bei Bestellung in gediegener Arbeit

hergestellt.

Reichhaltige Auswahl von

Objectiven und Momentver-

Trockeuplatten
für Moment- und andere AuinaiinieQ

eigner Fabrikation.

Abziehbare Trockenplatten
üDr Lichtdrnek.

Orthoehromatisehe Troekenplatten
(Erythrosin, Cyanin etc.)

Fteislisten werden auf Wunsch franco

(IS) versendet.

m

m
1

1

m

[Ol

.LfflUBiaglMlMMIMgBBIl mmm
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Anzeigen.

A.MOLL, LLMLiekait,WIEN:
!• Tuehlaiiben 9»

Laboratorium cheiiiischer Produkte
[

und

l^iederlage sämmtlielier Bedarföartikel
für Photographen.

O l>j e c t iV e
von

Voigtländer & Sohn in Braunscliweig
und

C. A. Steinheil Söhne in München.

Bromsilber- Gelatine -Platten
aller n^nommirter Fabrikunton.

insbesondere von Dr. Heid, C. Haack, Victor Angerer in Wien,
1. B. Obernetter in München, E. vom Werth k Co, in

Frankfurt a. M. u. A.

Trockenplatten-Apparate
für Lan<lschafter und photograph, Touristen
in verschietienen, sehr praet. cotnpleten ZusammeoBtoUangen.

Für fiuHoliofauM, PlioloMomiliefl etc.

empfohlo ich (85)

photoUthograpiiisoiiM Papier
zur UebertragQDg yon Bildern in Strich- und Kornmanier anf

Stein oder Metall,

nach Prof. I. Hnanlk'a Yoraohriilett präparirt.

PREISE:
per Bogen (Format 46 : 56 cui) 22 kr. ö. W. =-= 40 Pf., per Buch

fl. 4,80 dti W. — 9V2 Mk., per Doppelbogen (60 : 90 cm)
42 kr. Ost. W. « 70 Pf.

Genaae Gebrauchsanweisung gratis.

Meine neoeeto illuetrirte Preisliste wwd auf Wunsch sofort

gratis und franco übersandL
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An/eigen.

Dr. Schleussiier's

Gelatine-Emulsionsplatten,
Silberne Medaille. Frankfurt n M. 1881.

M Abzieli Platten

für Lichtdruck.

Mascliiiieiipräparatioii.

Dr._C.Schleussner in Frankfurt a,

Präiniirt in Eiseiiacti 1882, in Frankfnrt a. M. 1883 nni 1884.

1

i

i

Fabrik photographischer Papiere

Post-Adresse: Wien, Post Westbahuhof
Telegramm-Adresse: „Justea WJen'^, (17)

Albumiiipapier i^orm:"«^.*"*''""

Platinotyplepapier ^Silea'"*''''

Emulsionspapier ÄÄ"^^^^^^^
oder beliebigea Fonuatea.

Frsnco-Briefmuster Emul.-Papier u. Gebr.-Anw.
8Blattl2ViXl7 cmVChlorsilber 0,50 fl. od. 0,80 M. yVorein-

od. 25 „ eVsXlOVsn /Bromsilber 0,70fl. od. 1,10M./ seadg.

Schnellcoplrapparat. ^s^u-l"
Brochare über EmulsionaTarfahren von Dr.Jaat ö M. D.BW.
Rathgeber fUr den PoBitivproc. auf Albuminpapier 2M. D.RW.

Google



AoMlgen.

Leipzig,

Magazin für Photograplien-Bedar£
]£uu»ttiticlilerei (87)

för alle photographischen Apparate.

Specialltftt für Reprodnction.
Keparaturvverkstatt.

Lager in Steinheil-Objectiven,
Chemiealien %n billigsten TA^espreiccn.

Lager in allen Artikeln für Photographie und Uohtdmcli eto.
Probeo zn KngroH-Prelsea«

Coinplele ^eu-Eiiirichtun^en worden zu miissigsten

Preisen nach Voranschlag bo^teiis ausgeführt.

Specieller Preis -Courant von 1888 über sämmtliche Artikel

für Photo^rraphie mit Tllnctrntionon nnf Verlangen fraDCO.
K^enheit: Taschen-Ounkelkammer für Tourislpn und
Photographen. Special -Prospeet. Gesetzl. geschützt

Zu Hintergründen,
Shirting, mies, 2,60 m breit, dae Meter Mk. 1,70.

Leinen, grau, 2,60m breit, dae Meter Mk. 2,60.

Ungebleichte Neseei, dick, 246 cm breit zu Mk. 2,2ö.

•» B. JACOBT,
31 Markgrafenstr., Berlin W.

üb lmuIslo&8-ieIatme „l^iirlchs'^
in hnrtor Tind woioher Qualität fWinter-FabriTs'ate)

iiir Trockenplatteiii'abrlkation-
(20) sowie

Lichtdruck - Gelatine
sind von allen Autoritäten als die „Besten** anerkannt and

ladet zu Verpuchen ein

€k. Kelnrieliii li^elatine -Fabrik
Hoechst am Main.
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Aiueig«n.

Diose Sehnollpressen, welche anerkannt die

bisher unerreichten und besten Resultate geliefert

hiben und in den ersten Liehtdrnckanflt^en der

Welt mit beBonderer Vorliebe seit über 12 Jahren
eingef&hrt sind« werden von unterzeichneter Fabrik
in 4 Grössen unter Garantie unbedingter Leistangs-

fähigkeit geliefert

Das bequeme und Ipiohte Arbeiten an dor Ma-
schine, sowie die solide wwd gediegene Ausführung
derselben bieten die hauptFäf'hlichstea Vortheile

unserer Lichtdrucic-Schnellpressen.

Auf Wunsch werden die Lichtdruck -Schnell-

pressen auch mit der Einrichtung lur Liihographie

geliefert, sowie mit und ohne automaäsdien Ab-
deekrahmen und Anlegetisch u. s. w.

Auch liefert die Fabrik als Specialität:

Lithographie - Schnellpressen
und

Brondr-MmhiDen.
Kihere Hlttheilungen fiber jede Anfiage giebt

ausführlich die (12)

Sehnellpressen -Fabrik
von

Schmiers, Werner &> Stein

iu Leipzig.
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in Wien
Ml&i aufM CiU

als Specialität in Photographie

(ekMrt »eU 1857)

empfiehlt (15)

1. DieKuusthaiidlung fürPlioto-
ii]

louugen der Photographie
rv-»«o v\Vk-i/\ Muster n!ler interessaüteii neuen

werden franco erbeten.

2. DieHandlung mitpliotograpli.

Utensilien allerArt
platten von Joh. Sachs «S^ Co. in Berlin und von
Touristen-Apparaten

.

3. DieFabrikv.Lichtpauspapier
(Belt 1875).

Anfertigung tod Liohtpauspapieren und Liehi-

pMsen, welche wegen ihrer absoluten Haltbarkeit

Yom k. k. Handele- u. k. k Belohs-Kriegs-Minifteriiim

für die Archive uigenoiniDen werden.

Oscar Krämer in Vien,
k. k. öst.-ung. u. bair. Hofknnsthändler, k. k. handeifi-

geriehtl. beeid. Schät^ungs-Comniissar etc. eto.
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ADseig«n.

FABUIK

photographischer
BedarfsartikeL

Atelier- Reise-Canieras.

Atelier-UtemiHen.

Kunst-Tischlerei.

Sepaiatnr -Werkstätten.

HTroekeiiplatteii 4^
Ar Htotographi« nnd Liehtdrnek, aoerkannt «nlkbertroffeii

Ml Biillux, KnH und hoher Empiindliehkdt

K Koppe in Görlitz (Preuss.)
vormals Koppe & Moh. (i6)

Albert Glock & Cie.,
Karlsruhe i. B.,

Ghemisohes Laboratorium u. Lager aller Bedarfii^

artikel för Photographie.
Haupt - Agentur

für Voigtländer &. Sohn, Braunschweig, C. A. Steinbeil Söhne,
München und E. Suter, Basel.

Haupt-Niederlage der Trookenplatten
vou E. Beernaert, Dr. Schteussner, Theodor Matter und

Johannes Herzog &. Cie.

Albrnniii-Pttplere der ersten FftbrikeM.
Irapp Ii. Hflneli^B £inal8i0iis|iapier*

Okemtter's Clilosllber- Papier. Eastmaa't Petltiv- fmi
Negttiv-Papier. Aritto-Papier.

Reiae-Gameras und Ateller-Cameraa la grosier Aaawilik
Moment-VerschlUsse verschiedener Systeme.

Hintergründe und Möbel in grosser AuswabL (21)

Ulattr. Pteialiito ftrel; ittr DUettantea baMsdare Utt«.
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Ansäen.

Die Projections-Anstalt
von

ß. GANZ
(Torinals J. GA^'Z Se Cie.)

(43)

empfiehlt den Herren PhotO|;:rap]ie ii

als besteu Tollkommen lichtdichten ergrösserungs-

apparat für Biomsilberpapiere;

„PINAKOSKOP"

Selbstoonstruirter, vou J. Ganz Vater, dem Gründer
des Geschäftes, wesentlich verbesserter Projectioos-

apparat mit Petroleumbeleuchtung.
Derselbe ist auch als einer der vorzüglichsten Appa-
rate zum Anschauungsunterricht für Volkssohuien und

höhere Lehranstalten anerkannt.

Preiscourante
über Apparate sowie des reichhaltigen Lagers von

Projectionsbildern aus allen Gebieten der Wissensehaft
wie auch für Unterhaltungszwecke gratis und franco

ISaSBSBSSSBSBSBSBSBSBSBSBIBSBSBSa
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Komaiii Talbot,
Berlin C.

Brüder8tra88e 10.

empfiehlt und ist Vertreter für

liMteian'sneue»Abzieh-HecatiT-Papier
zur Herstftllunir t'mi komfrpipn, Itioircnmon, nnzer-

hrpohüi^bon Negativen, die schöner und schneller

als Glasiiei.ativp drnrken und in jeder CaBsette ge-

braucht weiiieii koiiiien.

JBastman ' ü Positiv - BroinMÜber- Papier
für Contactabdrücke und Vergiubserungeü. Giebt

prachtTolU Abdrfieke mit rein weissen Liehtern

nnd sammetsehwarzem Ton, die nie aastletohen

und nobegrenzt haltbar sind.

Beernaert'« berfilimte Itöchstempfind-
liclie Trockenplatten (2ö Grad Warnerke).

Hej*s Veri;röü!«eruiiK8-ApparatmitJtac*
nesinm • Lielit.

Talbor« Teodolit. (11)

£• V. 8clilicbt's Handapparate.
Hierüber, sowie über alle

Bedarfsartikel
für Lichtdruck, Zinkätzung, Heliograyllre,

Pliotollthographlo

und photogriiphisehe Belseausrfistungen.

Preislisteu frei und unbereehnet durch

JEtoma^in Trall>ot5
Berlin Brüderstrasse 10.
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Aoxtigeii.

Verlag von ROBERT OPPENHEIM in BERLIN.

Zu beziehen durch alle Buchhandiungent di« Niederlagen photogr*»
plüsohM BtdMftsrtlk«! dm In» und Autland«« und di« VtrlairitaMidliiiig:

Prof. Dr. H. W. Vogel,
Yottt«b«r d«« phcitociiemiscben Laboratoriums der KgL tachoitoben

Hochttuhule BerliD-Charlottenburg.

Iiehrfrveh d«r notogrftiihle. Photographisoh« Oheml«, Prul« u. ««Iba-
tik. 3. günslicb uiugearb , vurbesierte und rermehrte Auflage. Mit
1 Fnrbentafel} 1 danach gefertigten Lichtdruek« von Obernetter,
1 Tafel mit 4 pbotograpb. B«l«acbtang««lndl«n nnd 8&0 HoUetiohen.
8T. 9». Xil u. 6W 8«it«ii. M. 12,00.

Ple Fortschritte der Photographie seit den Jahrp 1>T9. Ueborsicht

der benrorragendeten auf pbotograpbiaobem und photuchemiscbem Ge-
M«t« In den letsten Tier Jalireo «rfolgten Bntdeokaogen, mit speciellw
Berücksichtigung der E ui ul s i n n 3 p Ii o t o g r u p ti i n uml uiaem An-
bange : Pbotograpbie ffir Anuttenre* Zugleich als £rgänsung xur 3. Auf*
lag« Ton des Verf. Iiebibaob d«r Pbotograpbi« MU 56 BolailiAb«ii*
gr 8(». Tni 11. 176 tieiten. M. 460.

Die Photoerrnphlo nach farbler^n firircnstunden in äi^n richtigen Ton-
Terhäitmssea. Uaudbucb der farbonempfindUoben (isocbrvmatisuheu
oder orthoobromatiaoben) V«rfahr«n. Anf aln«r F«rb«iidniekb«ilage,
zwei danach gefertigtan Pbotograpbtan und 15 Holittiahan ffi* VIII n.
167 Seiten IM 4.0O.

M. W. Vooei und i, R. Sawyer. l^a« Fbotograpbiache rigDientTerfabrea
oder der Kobledniek naeb «einen n«n««t«n V«rTollkoaimnangen. Mit
13 HoUst. 2. verm. u. verb. Aufl. gr. 80. VIII u. 76 Seiten. M.2,00.

Bllttheiinngen. l'hoto^rapblsche« Zeii^r'hrift des Vereines zur Förrleruni?

der Photographie und der Gesellschult der Freunde der Photographie
an Berlin, b«Fa«agag«l>an von Prof. Dr. Htnil. W. Vogal. HonatUob
2 Heftp vrin 7nsamttien 1 ';'._>—2 Btr Text. <;r Lex. fi'^. ,Jährlich sechs

Kunstbeilageo und Uolzsticbe. Die Jahrgiluge beginnen im April und
«chllaeaaD im Mira da« Jahr««. Preis: jlbrl. IC. 10,00, ballijlhrl. H. 5,00,

Jahrg. ni—VIlI »u je M. 8,00. Jahrg. IX~X zu jo M 1},00 Tühr;^.

X—XXIY. (1874—1887) au je M. 10,00. Probeuummeru postfrei und
vnberecbiiet.

JohMMt 8rMgb«V, Die Bete«ebe von ntetograpblen« Anleitong anra
Ausarbeiten von poeitivnn und negativen Photographif-n , Rowie zum
Koloriren und Uebermalen derselben mit Aquarell-, Kiweiss- und OeU
fuban. Vür Photographen nnd Dl]«ttant«n naob d«n b«wibrta«ton
Methoden. IMinfte duroh Nachtrag vermehrte Auflage, üerausgeg. von
Ii an 8 Hart III an !i Mit 2 Photographien. 8«. VI u. 94 Seiten. M. 2,60.

Philipp Remels I kurzes liandbneb der Landsehafts-JPbotograpbie. Mit
b«sond«r«r B«rOokaiebtigaDg des Oelatine-Tvoekanplafttan-Proo«««««.
Für l'arh j>hotOgraphen und Liebliaber, Forscbunga- und Vergnügen ps-

reisende. Dritt« Auflage, ergänzt von Dr. H. W. Vogel, Professor
der Photoebomi« nnd 8p«etralanal7a« an der k. Teohn. So^hsobtile in
Berlin. 80. Mit 31 Holzstichen. IX und 195 Seiten. M. 3,00.

Qaedfoke und Miethe, Praktische Anleitun«? zum Photo^raphiren bei
^lutrnesiurolkht. b'J. Mit 2 Lichtdrucktafeln. IV u. 34 Heiton. M. 2,00.

Stenglein und Sobuli-Henokes Leitfaden zar Ausführung niikrophoto*
grapbiaelwr ArbelteB* 9^* Mit 8 Liebtdmektaftln und 6 HolasUoben.
IV. n. 161 Seiten. M. 4,00. (48)

Digitized by Google



AnMigm*

F. U« Benekendorfl^
BERUM SWn FriadrlohrtiMM 848.

läiui iLfiMiisMfifaerArtMifFliotoiiräsliie.

Speeialität:

Kartem mit Droek der Finna in Lttho^phle»
Buchdruck, hucL in Blattgoldprägung.

Alleinige Niederlage in Deutsohlt^nd der Tielfaeh iiillflüirteii

OttJ«6tive von £. i'raiiQais, Paris*

Fhotographisches

WOCHENBLATT.
Zeitsohrift und Bepertorium

f Lir

Photographie und verrielfältigeude Künste.

Bedigirt von Dr. F. Stolae«

Vierzehnter Jahrgang.

OlfteieUeB Oigan des PhetefimplüMlien Teresa
zu Berlin«

Abonnemont Mk. S pro Jahr, Mk 1 pro Halbjahr, Mk. 2 pro
ViertoljÄhr bei Franko-ZuateUung anter Kreazb&nd. Für dM Ausland
(ÜMterreich-üngara •nigenoiaman) Hk. 10, hww. 6 und t Mk. 60 Pt

]>tf Abonii«m»iitopMit iit ptinmenuiie am «ntrioiktan.

lueitU di« BW«l8«sp«lt«a« PMftsett« 80 P£

SoMliilfltB b«tr. di« 1Bzp«dltiOB und IiiMrat« »n F. IT. B«n«lMDd<M(&
Berlin SW., Frie ^ richstr. 313.

Znaoluiden an die Redaction sind zu riobteu an Dr. F. Stolie,
Berlin W., Blomentbalttr. 18.

Im SellittTevIag der Expedition BerUa SW«, Frledriekltr. 249.
CoTriTTilgsionH -Vorlap für den Ihi^hhaudel Wlllielm Knapp, HftUe tU 8*

SämmtUohe Poet-Anstalten nehmen Bestellungen entgegta»
(No. 4148 dat ZlKa.-Ka)Uaogt.}

IiMiftte 8Im4 bis HoBtftf Ikead dmeadAi. (40)
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Anzeigen.

Von uns und allen soliden Buohhaudlnngen ist zu be-

ileheii:

Zeitoohrift fiir PhotoirAphie iiiid verwandte Ffteher.

Organ der PbotognpbliolMa QtMUaduft in Wim und des Vereinet sv
Filige dir Photognpliie lad vetwiadteii Kttntle in Frankfurt a. K*

ÜBter besond«r«r Hllwirkaog de« Herrn

Dr. Jo«. Haria Bder,
Dooent an dtr k. k. teohniachen Hochschule und k. k. FrofiMeor an der

Staats-Gewerbeschule in Wien etc

und anderer hervorragender Fachmänner.
redigirt und herausgegeben Ton

LÜDWIG SCUBANK,
«BDMT. SaoMtir und BluwnniitfUed dar PbotograpUiohan GMaUeohafk.

Die n^atOgraphische Correspondens* erscheint in Octav In Heften
Ton 2 bis S Bagen mit laklrelahen Uoisseknitien^ bringt die Protokoll«
dar Photographiiobea OeeaUiehafl In Wien und dee Tereinee snr Pflega
der Photographie und Terwandten Künste in Frankfurt a. M., Original-

Artikel, Mittheilungen Qber die Fortschritte and neuen Erscheinungen auf
dem Qebleta der Photographie, Patentnaotarichten, Petentbeschreibongen,
Besprechungen photo graphischer und verwandter Publikationen, Proben
dar Leistungen verschiedener photographischer Methoden und Ateliers etc.

Praia: Jahrgang (Januar—Deoember) 10Mark, Semester (Januar—Juni,
Juli—Beoembar) 6 Mark, Quartal 8 Mark. Binsolne Helle b iVs Mark.
Alle Mitglieder der PhotographiBchen Vereine in Wien und Frankfurt
erhalten dieee Zeitechrift von Seite der bezügUohen Geteilachaften und
let der Preis Im jahraebeitrage fttr Wien 8 fl. = 16 Mark « 80 Fraaai
anfhalten.

Inserate werden nach der Octavseite von 200X100 Millimeter oder
deren Bruchtheiien berechnet ; 1 Seite 25 Mark, V2 Seite 14 Mark, V3 Seite
10 Mark, V4 ^^ite 8 Mark, i/a Seite 6 Mark, Vs Seite 5 Mark, 1 Petit-

seile 60 Pf. FQr Mlts;lleder der Tereine« deren Organ die Photogra-
phlHche Correspondenz ist, wird bedeutender Uabatt laut Tarif se-
wShrt. — {VfHt Oaeterreich.Ungaru 1 Mark 08 kr. 0. W. 6v.) — in-
kflndiirung pbotographiseliar ZeitaahrlflaB Bir naek MaMgaba das
Baumes und in Change.

Beilagen werden beigeheftet u.zw.: y^Bogm für 18 Mark, V4 Bogen
fflr 25 Mark, V2 Bogen für 30 Mark

, »/i Bogen fUr 40 Mark, 1 Bogen fUr
60Mark per 1000Exemplare. Beilagen im Format der Zeitschrift wUnsohens«
varlb. (84)

Nur Aufträge, denei der entflilleMle Betrtf Mllegt,
werden ausgefObri

Aduiiusiraüoa der Phologr. Correspondeuz
Wien, m., Hauptstrasse 9.
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Verlag von YiHh, Knapp in Halle a. S.

Auleituüg
lur

Photographie für Aufäuger.
Herantgegeben Ton 6. Plnlghellf, k. k. Hftaptmum.

Mit 70 Holzechiütten.

Preis a Mark.

Praotisohe

Anleitung zurHimmelsphotographie
neb^t einer

kurzgefasstea Anlf'itmm zur inodernen photographiBohan
Operation und der

S^pectralphoto^raphie im Cabiaet
von

Nieolaus von Konkofy,
Dr. phil , Bitter etc.

Mit 218 Abbildungen.

Pr«lf 12 Mark.

DerPhotochemiker und die Hausindustrie.

Mittheilungen
über

vorziigfiche Methoden zum Verzieren von Glas, PorzellaSi

emaiüirte Waarea, Hoiz, Papiernachey fiewebea eto.

Mit beBonderer Rücksicht auf die

Wiedererhebung der im 14. bis 17. Jahrhundert im Rheinlande
blühenden Steingut-KunsttQpferei durch die Anwendung nener

H&lfsmittel der photogzaphisoben Optik, Chemie eto.

Ans den Notizen eigener Erfahmng gesammelt Ten
Joeeph Lemlian,

pnMi. diemiktr und Erfinder optiBch-chemiücber ttid BUfthtWitflhtr
Gravier- uad Druck- Verfahren.

I. Bändchen. Preis 2 Mk. 40 Pf.

I
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Vfriftg von Willielin Knapp in Halle a« S.

Jahrbuch

Fboloarapiiie ui ^^nMmUMi
für das Jahr

Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner

herausgegeben

von

Dr. Josef Maria Eder^
k. k. jProfMMr an 4«r Staattgewerbetcbnlo nnd DoM&t & der teobnlMliett

Hocbfobule ia Wien.

Erster Jahrgang.

Mit 31 Holzschnitten und Zlnkotypien im Texte und
7 artistischen Tafeln.

Preis 3 Mark 50 Pf.

Inhalts-Yerzeicliniss.

Tabellen.

Origrinal-BeitrUgre.

ikiOmentphotographien. Von Ottomar Anschütz in Lissa in

Posen.

Antotyp- Bromsilber- Gelatine- Platten. Naoh dem Verfahren
von ßrunner &l Cie. in Winterthur.

Der photographische Hut (Photo-chapeau) des Herrn J. de Neok.
Von 0. Campo in Brüssel.

37
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Verlag von Wilhelm Knapp in Halle a. SC

Tonpror*ess d*^r Chlorsilber - Collodion - Photographien. Von
W. Cronenber^x in Schloss Grönenbach (Bayer. Algäu).

Eastman's Bollencasette und Negativpapier.

Ueber das Fixirnatron- Vorbad beim Oxalatentwiekler. Voa
J. Gädioke in Berlin.

Versebiedene Anwendungen des Pigmentdmokea. Von F. W.
Öoldmtcbor in Frankfurt a. M.

lieber astronomische Photographie. Von Eugen 6h>thard

in Hertoy (Ungarn).

Notizen für Amateore und Forschungsreisende zur Behandlung
pbotompbiscbcr Platten nnd über die Haltbarkeit derselben,

von Dr. H. Heid in Wien.

Die neuesten Erfahrungen auf dem Gebiete der Anordnung
Ton k&nstlicher Beleuchtung für photographisohe Aufnahmen.
Von Eugen Himly in Berlin.

Die GalTanoplastik der heliographisoben Platte. Von Arthur
Freiherr von Hübl, k. k. Hauptmann.

Die Autotypie. Von Prof. Huenik in Prag.

Aus der Praxis der Reprodnetions-Photographie. Von Max Jaifö

in Wien.
Spirituslack für gemalte Photographien. Von 0. Krötzseh,

Vorstand der Leipziger Betoucheur-Schule.

Einiges über das Portrftt. Von Prof. Fritz Luekhardt, kaiserl.

Bath in Wien.^

Einige Bemerkungen über die Photographie als specti oscoplsohes

Beobaohtungsmittel. Von Dr. B. Hasselberg in Pulkowa.

EurzgefasBte Entwicklerrecepte für ChlorsÜbergelatlne. Von
Dr. E. A. Just in Wien.

Einflnss der Liebtintensität beim Positivproeess. Von Dr. E.
A. Just in Wien.

Künstlerische Negative. Von Gapt. W. de W. Abney, R. E.
F. R. S. in London.

Die Gonsenrirung der Zinkographie -Blöcke. Von T. Bolas
in London.

Mittheilungen ans der photographischen Praxis eines Amateurs.
Von Major Hedinger in Benin.

Ueber Glasversilberung. Von Dr. 0. Lohse in Potsdam.

Verfahren von einem Nes^ativ ein zweites in beliebiger Grösse
darzustellen. Von E. ubernetter in München.
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Verlag von Wilhelm Knapp in Halle ». 8,

Ueber die Liohtempfindlichkdit der Goldverbiadungen. Von
• Dr. Gerhard Kriiss in München.

üeber Verwendung der Vorderimsen von Doppel -Ubjectiveu

behufs Herstellung; grösserer Porträts. Von Friedr. Müller

in München.

Vorpräparation der Liehtdraokplatten. Vou 0. Pustet ia

Salzburg.

Momentaufnahmen und die Heryon*ufuug derselben. Von
R. Wight in Charlottenburg.

Bemerkungen über Micro -Photographie. Von Gottlieb Mark-
tanner-Turneretscher.

Ueber Ifeliogrnvure mittels der Galvanopl istlk und des Aefz-

Verfahrens. Von T?n(i Masehek, Leiter der hei io graphischen

Abtheiluug im k. k. militär-geographisohen Institute in
' Wien.

Notizen eines Amateurs für Amateure. Von Cr. August Moll
in Wien.

Neue IlhiPtrationö/.iiriohtnng auf photographisohem Wege naoh
der Metho.le von Anton Pustet in Salzburg.

Photographie und Eleetricität, 1886. Von Dr. James Moser,
Docent an der Wiener Universität.

Die Herstellung von dauerhaftem Silberpapier. Von G. Pizzig-

helli. k. k. Hauptmann.

Ueber das entwickeln der Platten und Kaelureifen der Emul-
sion. Von J. Plener in Wien.

Ueber die Herstellung von HeUotj^pien in Halbton (Ohalko*

typien für die Bilderdruckpresse. Nach den Mittheilungen

(hs Herrn Prof. Koeso, Vorstand der photographisohen Ab»
theilung der kaiseii. Keichsdmckerei in Berlin.

0alvanopla8(i8ehe Abformung heliographischer Platten. Von
Georg Seamoni, Chef der Ii liographisohen und lithogra*

phi sehen Ennstabtheilung der Expedition zur Anfertigung
der Staatspapiere in 8t. Petersburg.

Zur Photoiithograpbie. Von Georg Seamoni.

MittheiluDgen aus der Praxis Über Bromsilbergelatineplatten.

Von Josef Sohasohek in Wien.

Farbige fieproduotionen Von Ludwig Sebrank in Wien.

Ueber Phenylhydrazin -Entwickler. Von Dr. £. Jaoobsen in

Berlin.
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Verlag .von Wilhelm Kmäpp in HalU >. 8.

Ueber die Herstollnng von Chlorßnber-Collodiüii-rjruekeii und
von directcn positiven Bildern auf Bromsilbeipapier in der
Camera. Von Edmund Risse, Hofphotograph in Berlin.

Chemigraphie and Photo -Chemigraphie. Von fiudolf Soherer
in Wien.

üeber den Einflnss der Capillarenweite auf das Verhalten der
Wasserstoftröhre. Von V. Schumann in Leipzig.

Ueber Moment-Aufnahmen. Von Oscar Snck in KarlFnihe.

Notizen aus der Praxis lür Amateure. Von Carl Srna iu Wieu.

üeber Stereoscop- Photographie. Von A. Steinhauier, k. k.

Professor in Wien.

Ueber Farbenliohtdmok (Faesimiledmok). Von J. LOwy. k. k«

Hofphotograph in Wien.

Die Anwendung des elektrischen Glühlichtes in der Photo-

graphie. Von Hofrath Dr. S. Th. Stein in Frankfurt a. M.

Welche Eigenschaften Bind bei der Auswahl von photogra-

§bischen Objectiven SU ber&ekaichtigen? Von Dr. Adolph
teinheii in München.

üeber die Anwendong farbenempflndlieber Platten. Ton Prof.

H. W. Vogel.

Die Eosinsilberplatte zu farbenempfiudHchen Aufnahmen ohne
Gelbseheibe. Von Obernetter nnd H. W. Vogel.

üeber Herstellung einer photographischen üebertragnng auf
Holz far Xylographie und einer photomechanischen Zu-
richtung für den Illustrations-fiaohdraek. Vom k. k.

Begierangsrath C. Volkmer.

üeber die Kntwickelung Ton Bronfilbeigelatineplatten. Von
Fr. Wilde in GorUts. Ii

Die fortsdiritte der Photographie ift den Jahren
mb un4 lim.

Formeln and lieccpte für photographlsehe
Operationen*
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Terlmc wn Wilhelm Ka»pp in HalU 9l 8,

Pto oment-Photograpbfe in ihrer Anwendung nafKual
und Wissenschaft Von Dr. J. Maria Ed er, k. k. Prolessor

an der Staats^ewerbeschule und Docent an der technischen

Hochschule in Wien. Zweite gänzlich umerearbeitete Auf-

lage. Mit 190 Holzschnitten und Zinkotjpien im Texie,

sowie 30 Illustrationen auf 17 Lichtdrucktai'eln und 1 Hello-

giavure. Lexikon 8. 1886. In Mappe. 24 M.

iüleitiin^ zur Herstelinng TOn Momcntphotograplileii.

Von Prol. Dr. J. M. Ed er. Zweite gänzlich umgearbeitete

Auflage. Mit 190 Holzschnitten and Zinkotypien. 8.

1887. 8 M.
Jahrhnch für Photographie und Beprodnktlonskiuifit

für das Jahr 1887. Unter Mitwirkung hervorragender

Fachmrmner herausgptreben von Prof. Dr. Josef Maria
Eder. Mit '61 Holzschnitten und Zinkotypien im Texte

und 7 artistischen Tafeb. 8. 1887. broch. 3 M. öO Fi.

geb. 4M.
üeber die chemischen Wirkungen des farbigen Lichtes

und die Photographie in natürlichen Farben von Prof. Dr.

Josef Maria Eder. 8. 1879. 1 M. 80 P£

üeber die Seaetlonen der Chromsftnre und der Chromate
auf Gelatine, Gummi, Zacker und andere Substanzen organ.

Ursprunges in ihren Beziehung'en zur Chromatphütü;j,niphie

von Prof. Dr. J. M. Eder. Preisgekrönt von der Photo-

graph. Gesellschaft in ^Wien. 8. 1878. 4 M.

Der neue Etsenoxalat-Entwickler und dessen Vergleichung

mit dem Pjrogallas-Entwiekier. Von Prof. Dr. J. M. Eder.
8. 1880. 60 Pf.

Die Photographie mit Chlorsilber -Gelatine und ehe-

Uiischer üntwickelung nebst einer praktischen Anleitung

zar raschen Herstellung von Diapositiven, Stereoskopbildern,

Fensterbildem, Dupiikatnegativen, Vergrösserungen, Copien

a. Papier von Prof. Dr. J. M. Eder ond G. Pizzighelli,

k. k. Hauptmann. 8. 1881. 1 M. 80 1%

Handbuch der Photographic fHrAmateure und Touristen*
Ton G. Pizzigbelli, k. k. Hauptmann der Geniewaffe.

Bd. I. Die pbotographisehen Apparate and die

photographischen Piocesse. Mit 311 Holzschnitten,

gr. 8. 1886. 8 M.
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Verlag on Wilhelm gn>pp tu Hall» *»8.

Eilidbiieh derPhotogrsphiefürAmateureundTourkten*
Bd* II. Dio Anwendung der Photographie für Ama-

teure und Touristen. Mit 1Ö8 fiolzscimitten. gr. 8.

1886. 7 IL

Anieltiuig zur Photograplde fBr Amateiire und Touristen
mit BQcksieht auf den Gelatine- Emulsions-Proeess. Yon
G. Pizzighelli, k. k. Hauptmann. Mit 2 Tafeln und

. mehreren Holzschnitten. 8. i8b2. 2 M. 40 Pfl

Anthrakotypic und Cyanotypie. Zwei empfelilenswerthe
\

yerfahren zur Herstellung von Lichtpausen. Zwei yorträge,

gehalten von 6. Pizzighelli, k. k. Hauptmann der Genie-
Wcille. 8. 1881. 60 Pf.

Die Actioiiometrlc oder die Photometrie der ehem. wirk-
' samen Strahlen für Chemiker, Physiker, Optiker, Instru-

menten-Fabrikanlen, Photographen, in ihrer Entvdckelung

bis zur Gegenwart Zusammengestellt von G. Piz;3;ighelli,

k. k. Hauptmann. Mit 44 Tabellen nnd 150 Illustrationen,

gr. 8. 1884. 3 M 60 Pf.

Die Platinotj pie, ein Verfahren zur raschen Herstellung

hallbarer Gopien mit Platinsalzen auf photographiscbem
Wege. Theoretisch und praktisch dargestellt von G. Pizzig-
helli und Arthur Baron Hühl. Mit der Voigtliinder

Medaille in Golrl präniiirr und herausgeg. von der Photogr.

Geseilschalt m Wien. 2. Auliage. 8. 1873. 3 M.

Das Lieht im Dienste wissenschaftlicher Forschung. Von
Sif^mund Theodor Stein, Doctor der Philosophie und

' Wedi/jn, kunigl. württemb. Hofrath. Zweite gänzlich um-
gearbeitete und vermehrte Authige.

'

I. Band. Mit 476 Textabbiid. und 8 Tafebi. 13 M. 60 K
1. Heft. Sonnenlicht und künstliche Lichtquellen

für wissenschaftliche Untersuciiungen. Mit 167 Text-

abbildungen und 2 Tafeln, gr. 8. 1884. 4 M.

2. Heft. Das Mikroskop und die mikrographische
Technik zum Zwecke photographischer Haxsteilung.

Mit 13ü Textabbild, und 4 Tafeln. 8. 1884. 5 iL
3. Heft. Das Licht und die Lichtbildkunst in ihrer

Anwendung aufanatomische, physiologische, antbropo
logische und ar/tlicbe Untorsuchungeu. Mit 172 Teit-

abbildungcü uxid 2 Talelü. IbSo. 4 M. 50 Pi.
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Bas Lieht im Dienste wissenschaftlicher Forschung.

II. Band. (Wird lortgesetzt.) .

4 Heft. Die Photographie im Dienste der Astro-
nomie, Meteorologie und Physik. Mit 135 Text»

abbfldnngen und einer photogr. Tafel. 8. 1886. 5 iL

6. Heft. Die Photogramnielrie (bearbeitet von Dr. P.

Stolze), Militärphotographie und optische Pro-
jektionskunsi. Mit 170 Textabbild. d. 1887. 4M.

6. Heft. Die photograpbische Technik für wissen-
schaftliche Zwecke.

Die Projektionsknnst im Dienste der exakten Wissen-
schaften. Von S. Th. Stein. Mit 183 Text-Abbildungen.

8. 1887. 4M.
Fhotographikon. Hilfsbucb auf Grund der neuesten Ent-

deckungen und Erfahrungen in allen Zweigen der photo-

o:raphischenPraxis von Heinrich Heinlein. 8. 1864. 6M.

Die Photographie auf Collodium von Dr. van Monck*
hoyen. Deutsche allein autorisirte Ausgabe, bearbeitet von
Dr. A. H. Weiske, Privatdocent an der Universitllt Leipzig:.

Mit 115 Text-AbbildungoD. 8. 1868. 3 M.

Anleitung znr Photographie mit Bromsllber-C^elatlne.
Ein Vortrag, gehalten am 12. October 1879 in der Association

Beige de Photographie, von Dr. D. van Monckhoven.
Separ.-Abdr. a. d. Piiotogr. Correspondenz. 8. 1880, 60 Pf,

Der malerische EflFckt in der Photographie als Anleitung
zur Coiiipohitioii und Behandlung des Lichtes in Photo-
graphien von Ii. P. Eobinson. Frei nach dem Englischen
vcu C. SchiendL 8. 1886. 4 M.

Die Stellung: und Beleuchtung in der Photographie,
Herauso:egeben von Dr. Franz Stolze.

1. Heft. Mit5PhotographieninLichtdr«aQfdFoliotaf.U ^

2.Heft.Mit6 , n n n n
/^^^

Die Arbeiten der photographisehen Abtheilnn&ren des
k. k« niilltttr-geagraphiselien Institutes zn Wien im
Jahre 1883. Von Ottomar Volkmer, Major. Separat-

Abdraok aus der Photograph. Correspondenz 8. 1884. 60 Pf.
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Keneste Portsebritto mid Erfahmngeaaufdem ftesamnl-
gebiete der Photographie ans den Jahren 1863—1867.
Eepertorium der wesentlichsten Leistungen in der Photo-

graphie, Photolithoo^raphie, Photogalvanogrraphie, Photo-

xjlograpbie. Heraus^.vonK. de ßotli. 8. IM. öOPt

H^Jor Russers Tannln-Tcrfahren. Ausführliche Anleitung,

mit gerinsren Kosten sehr emplindliche trockene Platten

und transparente "Photographien von wunderbarer Ton-

abstulung zu erzielen. Nach Major RusseFs Tannin- Process

bearbeitet und mit den neuesten Erfahrungen bereichert

von K. de Both. Zweite verm. Auflage. Mit mehreren in

den Text gedruckten Holzsehnitten. 8. 1868. 1 M.

Photographisehes Lexikon. Alphabetisches Nachschlage*

buch fllr den pr^tischen Photographen» sowie fär Maler,

Chemiker, Techniker, Optiker etc. auf Grund der neuesten

Fortschritte. Unter Berücksichtigung derneuesten deutschen,

englischen und französischen Literatur, sowie eigner Er-

fahrungen. Herausgegeben von Dr. Julius Schnauss.
Dritte umgearbeiiete und vermehrte Auflage. Mit zahl-

reichen in den Text gedruckten Abbild. 8. 1882. 9 M.

Eezept -Taschenbuch für den Photographen» Heraua-
gegeben von Dr. Julius Schnauss.

L Theil. 300 Yorsehriften und Mittheilungen aus der

photographiscben Praxis. 8. 1882. 3 H.

n. Theil. 270 Vorschriften und Mittheilnngen aus der

photographischen Praxis. 8. 1883. 1 M. 20 Pf.

DaseinfachsteundstehersteTroekenTerfahrenider Oegeii-

wart. Ueschreibung einer neuen, sehr leicht ausführbaren

sicheren und schnellen Methode auf trockenen Coliodium-

platten sowohl negative wie positive Aufnahmen von Land-

schaften und Porträts, als auch transparente Glasbilder za

erzeugen und dieselben zu vergrössem. Mitgetheilt von

Dr. J. Schnauss. 8. 1868. 2 M.

Die Photographie in helssen Ländern auf Pferd, Maul thier

oder Kameel. Erfahrungen über photogr, Ausrüstung bei

wissenschaftlichen Expeditionen, gesammelt von Wilhelm
Bürger. Seperat-Abdruck aus der Photogr. Gkunespondenz.

8. 1882. 60K
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