




CRnemfinn
Cam eras u. Ernemann Doppel-Anastigmate

genießen Weltruf! S ie  sind erstklassig und 
preiswtirdig, —  Verlangen S ie  vor An
schaffung einer Cam era unsere reich illu
strierte Preisliste u. die Bedingungen zum 
10000 Mark Jubiläums-Preisausschreiben 1914

Photo-Kino-W erke-Optische Anstalt
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GßRn-Werke Offenbach
Dr. Gottlieb K reb s G. m . b. H.
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Deha-BlitznulneE „Heu“, ein Präparat von her- 
9 vorragenden E igen

schaften. An Lichtstärke unübertroffen. G eringe Rauchentwicklung. 
G ute orthochromatische W irkung. G roße H andhabungssicherheit. 

A bsolute Haltbarkeit auch in angebrochener Packung.

Delta u n d  Hellas Kugelblitze
in neuer Packung, deren Postversand zulässig.
Einfaches Mischen innerhalb der verschlossenen 

Papierbeutel.

Geha u n d  Hellas Kugelblitze
in Dusenform gleichfalls bei ver
sch lossener Packung m ischbar, daher kein 

Verschütten des Pulvers.

Geha Zeitliihtpatronen 7™
und panchromatisch zur Aufnahm e von Innen

räumen und Reproduktionen.

Geha Kugelblitze und Blitz- 
lithlnulner Tür Kuiudirume
U CII | erlauben farbrichtige M om ent- U p || |
11L U ! aufnahm en auf Farbrasterplatten 11L U 1

■  Geha Kunstliditflltec. ■
Handbuch auf Verlangen gratis und franko.



Kennen Sie schon die „Photogronhie für Alle“?
Lesen Sie nachstehende Urteile und fordern Sie, sofern Sie 
nodi nicht Abonnent sind, sofort eine G ratis-Probenum m er!

»Ich sp re c h e  Ih n e n  m e in e  v o lle  A n e rk e n n u n g  au s . D as B la tt  v e rd ie n t  w irk lich  s e in e n  
T ite l ,  d e n n  c s  b ie te t  n ich t n u r  d e m  P h o to g ra p h e n  v o n  B e ru f  so w ie  d e m  A m a te u r ,  s o n d e rn  
a u c h  d e m  L a ie n  v ie l In te r e s s a n te s  u n d  m a c h t ih n  m it d e n  F o r tsc h r itte n  a u f  d e m  G e b ie te  
b e k a n n t u n d  v e rsch a fft  d e r  L ic h tb ild n c rc i  d a d u rc h  w e ite re  n e u e  F re u n d e .  D ie  A b te ilu n g  f ii r  
K ritik en  ü b e r  g e fe r tig te  B ild e r  ist s e h r  leh rre ic h  u n d  h a b e  ich d a ra u s  w ie  aus  d e m  B e lie b -  
tu n g sk a lc n d c r  sch o n  a u s  d e r  e in e n  N u m m e r  m an c h e s  V o r te i lh a f te  g e le rn t.  U n te r  B e a c h tu n g  
I h re r  B c lic h tu n g s ta b c llc  h a b e  ich sch o n  l:c i d e r  e r s te n  Z im m e ra u fn a h m e  e in  R e su lta t e rz ie lt ,  
w ie  ich c s  a u f  G r u n d  d e r  A n g a b e n  in  e in e r  k äu flich  e rw o rb e n e n  T a b e lle  n o ch  n ich t e rz ie lt  
h a t te .  Ich w ü n sc h e  Ih re m  B la tte  v ie le  A n h ä n g e r .«

» „ P h o to g ra p h ie  f ü r  A lle “  sagt m ir  a u ß e ro rd e n tl ic h  zu, m it S p a n n u n g  e rw a r te  ¡ch je d e s  
H e f t,  d a  cs  im m e r  w irk lich  p rak tisc h e  A u fsa tjc , n ich t b lo ß  R e z e p te  e n th a l t.  V o n  g ro ß e m  W e rt  
fü r  m id i  s in d  au ch  d ie  B ild c rb c isp ic le .  Id i  h a b e  d a h e r  g e rn  „ P h o to g ra p h ie  fü r  A lle “  m e in e n  
p h o to g ra p h ie re n d e n  K o lleg en  e m p fo h len .«

» E n d lid i  h a b e  id i  d ie  Z e itsch rif t  g e fu n d e n ,  w c ld ic  id i se it 2  J a h re n  v c rg c b lid i  u n te r  a lle n  
p h o to g ra p h isd ic n  Z e i ts d i r i f tc n  s u d ite .  S o  r e d i t  d a s  B la tt zu r F o r tb i ld u n g  f ü r  a lle  A m a te u re  
sd ic in t  es  m ir  zu sein .«

Berlin  S. 61. Geschäftsstelle der »Photographie für A lle«.

U N I O N  D E U T S C H E  V E R L A G S G E S E L L S C H A F T
Zweigniederlassung Berlin S. 61.

G a n z  b e s o n d e r s  s e ie n  n o d i  f o lg e n d e  B t ld i e r  u n s e r e s  V e r la g e s  e m p f o h l e n :

Leitfaden der Landschafts-Photographie. Von Fr. Loescher. 
Vierte Auflage, neu bearbeitet von K. W. W olf-C zapek. Mit 57 Ab
bildungen. Geheftet M. 4 .—, gebunden M. 5 .—
E in  g ru n d le g e n d e s  B u d i ü b e r  d a s  G c s a m tg c b ic t  d e r  L a n d sc h a f tsp b o to g ra p h ic , k la r , ü b e r 

z e u g e n d  u n d  a n re g e n d  g e s c h r ie b e n , voll w e r tv o lle r  F in g e rz e ig e  p r a k t i s d i - te d in is d ic r ,  w ie  a u d i  
k i in s tle r is d ie r  A rt.

Photographisches Rezepttaschenbuch. Eine Sammlung von 
erprobten Rezepten für den Negativ- und Positivprozeß unter Berück
sichtigung der neuesten Verfahren. Von P. H anneke. Zweite Auflage. 
Kl. 8°. ln Leinenband M. 2.50.
D ie  v o r lie g e n d e  S a m m lu n g  soll in  e r s te r  L in ie  fü r  d e n  G c h r a u d i  d e s  F a d i -  u n d  L ie b 

h a b e r - P h o to g ra p h e n  d i e n e n ;  sic  b c rü c k s id itig t a lle  G e b ie te  d e r  N e g a t iv -  u n d  P o s itiv p ro z e s se , 
w e lc h e  v o n  je n e n  p rak tisch  a u s g e ü b t w e rd e n . E s s in d  n u r  so lch e  V o rsc h rif te n  a u fg e n o m m e n  
w o rd e n , d e re n  p rak tisc h e  B ra u c h b ark e it v o m  V e rfa s s e r  se ih s t e rp r o b t  w o rd e n  ist o d e r  be i 
d e n e n  d e r  N a m e  d e s  A u to rs  e in e  G a r a n t ie  fü r  Z u v e r lä s s ig k e it  b ie te t.

Bildm äßige A m ateu r-P h o to grap h ie. Von P eter Oettel. Eine 
Anleitung für zweckmäßige Leitung der Aufnahme und bildmäßige Aus
arbeitung der Negative. Mit 50 Abbildungen nach Aufnahmen des 
Verfassers. Geheftet M. a.50, gebunden M. 5 .—

Photographisches Hilfsbuch fü r ernste A rb e it. Von Hans
Schm idt, Lehrer an der Photographisch-technischen Mittelschule und 
an der Städtischen Fachschule für Photographie in Berlin.

I.T e il: D ie A ufnahm e. Zweite durchgesehene und erweiterte Auflage. 
Mit 70 Abbildungen und l farbigen Tafel. Geh. M. 4. — ,inLeinenb.M .5. —

II. T e il: V om  N egativ zum Bilde. Zweite durchgesehene und er
weiterte Auflage. Geheftet M. 4 .—, in Leinenband M. 5. —



U N I O N  D E U T S C H E  V E R L A G S G E S E L L S C H A F T
Zweigniederlassung Berlin S. 61.

Ein Buch über Porträt-Photographie im H ause:

D ie B ildnis-Photographie. Ein Wegweiser für Fachmänner und 
Liebhaber von Fri^ Loescher. Dritte erweiterte Auflage, bearbeitet 
von Otto Ew el. Ein Buch, dessen Studium auch jedem Amateur den 
größten Nutzen in ästhetischer wie technischer Hinsicht sichert. Groß- 
oktav-Band von 25 5 Seiten mit 149 Bildnisbeispielen. Geh. M. 6 . - ,  
in Leinenband M. 7. —
E in  m it  a lls e it ig e r  A n e rk e n n u n g  a u fg c n o m m c n c s  B u c h , d a s  sch o n  v ie le n  P o r t r ä tp h o to 

g ra p h e n  u n d  a u d i  e rn s th a f te n  A m a te u re n  e in  in  k ü n s tlc r is d ie r  w ie  a u d i  te d m is d ie r  B ez ieh u n g  
z u v e rlä ss ig e r  W e g w e is e r  a u f  d e m  so  sch w ie r ig en  G e b ie te  d e r  P o r tr ä tp h o to g ra p h ic  g e w o rd e n  
ist. D e r  e rs te  T e il  ze ig t d ie  E n tw ick lu n g  d e r  P o r tr ä tp h o to g ra p h ie  an  d e r  H a n d  v o n  v ie len  
B e isp ie len . D e r  z w e ite  T e il  g ib t  d ie  A rb e its m itte l  u n d  b e h a n d e l t :  A u fn a h m e n  in  W o h n -  
r ä u m e n  u n d  im  F r c i l id i t ,  K in d e r -  u n d  G r u p p e n - A u f n a h m c n .  A u d i  d e r  A tc lic re in r id i tu n g  d e s  
m o d e rn e n  B ild n isp h o to g ra p h e n  w ird  e in  K a p ite l g e w id m e t, w ie  d e n  P o s itiv p ro z e ssen , d e r  A u f -  
m a d iu n g  u n d  d e r  E in ra h m u n g . A lle  F r e u n d e  d e r  n e u e n  B ild n isk u n st w e rd e n  in  d ie s e m  B u ch e  
r c id ie s  M a te r ia l  fü r  d ie  P rax is  f in d e n . D ie  149  B ild n isb e isp ic lc  s te h e n  in  e n g e m  Z u s a m m e n 
h ä n g e  m it d e m  T e x t u n d  e r lä u te r n  d ie  leh r re ic h e n  D a r le g u n g e n  d e s  V e rfa s se rs  in  s d i la g e n d e r  
W e is e , s ic  e r fü l le n  a lle in  f ü r  sich a u d i  s d io u  e in e  U n te rr id its m is s io n .

D ie P hotographie im H ochgebirge. Praktische Winke in 
Wort und Bild. Von Em il Terschak. Dritte erweiterte Auflage. Mit 
Aufnahmen des Verfassers. Geheftet M. z .—, in Leinenband M. 2.50. 
D ie s e  au s  la n g jä h r ig e r ,  e ig e n e r  E r fa h ru n g  g e s d iö p f tc  P la u d e re i  au s  d e r  F e d e r  e in e s  b e 

w ä h r te n  P h o to g ra p h e n  u n d  H o d i to u r is te n  fü h r t  d e n  L e s e r  in d ie  v e rs d i ie d e n e n  S itu a tio n e n , 
w c ld ie  s id i  im  H o d ig e b irg c  d e m  P h o to g ra p h e n  d a rb ie te n ,  e in  u n d  ze ig t a n  p ra k tisd ie n  B e i
s p ie le n ,  w ie  in  v e rs d i ie d e n e n  F ä lle n  d ie  A u fn a h m e n  a m  b e s te n  g e lin g e n . P rü d it ig e  D o lo -  
m itc n b ild e r  d e s  V e rfa s se rs  u n te rs tü tz e n  d ie  S d i i ld c ru n g e n .

I n h a l t :  V o rw o rt.  —  A u s rü s tu n g . —  A u fb ru d i.  —  T a l-A u fn a h m e n .  —  B e rg g ru p p e n  vo m  
T a l  u n d  v o n  m it tle re r  H ö h e . —  B e rg g ru p p e n  vo n  o b e n . —  W o lk e n  u n d  N c b c l tr e ib e n .  — 
K le tte r to u rc n . — B c lc u d itu n g . — S tu rm  u n d  R eg en . — T e n ip c ra tu r -S d iw a n k u n g e n .  — W in te r -  
A u fn a h m e n . —  S ta n d p u n k t u n d  V o rd e rg ru n d .  — A llg em e in e s .

Künstlerische L an d sch afts-P h otograp h ie in Studium
und Praxis. Von A . H orsley Hinton. Autorisierte Übersetzung 
aus dem Englischen. Vierte, vermehrte Auflage. 151 Seiten. Mit 
16 Tafeln nadi Originalen des Verfassers. Geh. M. 4. — ,inLeinenb. M. 5. —
S e it E r s d ie in e n  d e r  e r s te n  A u f la g e  d ie se s  B u d ic s  im  J a h re  1896  h a t  a u d i  in  D c u ts d ila u d  

d ie  P h o to g ra p h ie  n a d i  d e r  k ü n s tlc r is d ic n  S e ite  A u sb ild u n g  u n d  V e r tie fu n g  e r f a h r e n .  D as 
B u d i H o rs le y  H in to n s  h a t  a n e rk a n n te rw e is e  v iel V e rd ie n s t  h i e r a n ,  u n d  d ie  d a u e rn d e  N a d i -  
f ra g e  n a d i  d ie s e m  k ü n s tlc r is d ic n  L e i tf a d e n  ist e in  Z c id ie n ,  d a ß  d as  B u d i m it E rfo lg  b e n u tj t  
w ird , w ie  d e n n  a u d i  d ie  K ritik  se in e n  h o h e n  W e r t  a llg e m e in  a n e rk a n n t  h a t.

Das Budi Horsley Hintons sei dem Studium aller künstlerisdi strebenden 
Amateur-Photographen empfohlen.

D ie photographische P raxis. Handbudi für die Ausübung der 
Photographie. Von Hans Schmidt. Preis M. 1.50.
D a s  B u d i t r ä g t  d e r  P rax is  in  b e s o n d e re m  M a ß e  R e d m u n g  u n d  ist m it e in e r  s ta t tl id ic n  

A n zah l v o n  H ilfs ta b e lle n , W in k e n  u n d  R a tsd ilü g e n  v e r s e h e n ,  w e ld ie  in  a n d e re n  T a s d ic n -  
b ü d ic r n  n id i t  zu f in d e n  sin d .



PHOTOGRAPHISCHE BIBLIOTHEK
Sammlung kurzer photographischer Spezialwerke

Band 16

Dr. E. H O L M  

Photographie  bei künstlichem Licht

Zwei te  Auflage,  neubearbeitet von H e r m a n n  S c h w a r z .

Bisher erschienen in dieser Sammlung:

1. D as  p h o to g r a p h i s c h e  P ig m en tverF ahren  ( K o h lc d ru c k ) , vo n  H . W . V o g e l .  
M it  e in em  A n h a n g  ü b e r  d a s  G u m m id ru c k -  u n d  O z o ty p ie -V e rfa h re n . B e a rb e ite t von 
P a u l  H a n n e k c .  6. n eu  b e a rb e ite te  A u f la g e .  G eh . M . S .— , g e b . M . 3 .75 .

2. Die R e tusche  von  P h o to g ra p h ie n  n e b s t a u s fü h r lic h e r  A n le itu n g  zum  p o sitiv en  
K o lo r ie ren  m it A q u a re ll-  u n d  Ö lfa rb e n , von  J o h .  G r a ß h o f f  u n d  F r i t z  L o e s c h e r .
11. A u f la g e .  G e h . M . 2 .50 , g e b . M . 3 —

3. S te reo sk o p ie  fü r  A m a te u r -P h o to g ra p h e n ,  vo n  C . E . B c r g l i n g .  M it 21 F ig u 
ren . 2 . A u f la g e .  G e h . M . 1 .20 , g e b . M . 1.65.

4 . Die P h o to g ra p h ie  au f  F o rschungs -R eisen  m it b e so n d e re r  B e rü c k s ic h tig u n g  d e r  
T r o p e n ,  vo n  A . N i e m a n n .  2 . A u f la g e ,  u m g e a rb e ite t  u n d  e rw e ite rt  a u f  G ru n d  d e r 
n e u esten  E rfa h ru n g e n  u n d  m it H ilfe  von n a m h a f te n  F o rsc h u n g s re ise n d e n . M it 78 A b 
b ild u n g e n . G e h . M . 2 .50 , g e b . M . 3 .2 J .

ö . A nle i tung  z u r  p h o to g ra p h i s c h e n  R e tusche  u n d  zum  Ü b e rm a le n  vo n  P h o to 
g ra p h ie n , von  D . S c h u l  t z - H e n c k c .  5. A u f la g e .  G e h . M . 2 .50 , g e b . M . 3 .—

■0. R ö n tg e n -P h o to g ra p h ie .  A n le itu n g  zu le ic h t  a u sz u fü h re n d e n  A rb e ite n  m it s ta t is c h e r  
u n d  g a lv a n is c h e r  E le k tr iz i tä t  u n te r  b e so n d e re r  B e rü c k s ic h tig u n g  d e r  In flu e n z -E le k tr is ie r 
m asc h in e , v o n  A . P a r z e r - M ü h l b a c h e  r. 2 . v o llk o m m en  n eu  b e a rb e ite te  A u f la g e .  
M it 8 T a fe ln  u n d  29 F ig u re n  im  T e x t .  G e h . M . 2 .50 , g e b . M . 3 .—

7 .  D a s  C e llo id inpap ier ,  se in e  H e rs te llu n g  u n d  V e ra rb e itu n g . M it b e so n d e re r  B e rü c k 
s ic h t ig u n g  d e r  A n fe r tig u n g  vo n  M a ttp a p ic r  sow ie d e s  P la tin tO D p ro zesses , von  
P . H a n n e c k c .  M it 15 F ig u re n  im  T e x t .  G eh . M . 3 .— , g e b . M . 3.Ć0.

8. D a s  P ia t in v e r fa h re n  in d e r  P h o to g ra p h ie .  E in e  A n le itu n g  fü r  A n fä n g e r, von 
J .  G a e d i c k e .  M it l  F ig u re n  im  T e x t .  G e h . M . 1 .8 0 , g e b . M . 2 .25 .

ß . D as F e rnob jek t iv  im P ort rä t - ,  A rch i tek tur-  u n d  L an d sch a f ts fach e ,  von 
H a n s  S c h m i d t .  M it v ie len  F ig u re n  u n d  10 T a fe ln .  G e h . M . 3 .60 , g e b . M . 1.20.



1 0 . D er  G u m m id ru c k  (d irek te r  P ig m en td ru ck ) .  E in e  A n le itu n g  fü r  A m a te u re  u n d  
F a c h p h o to g ra p h e n , v o n  J .  G a e d i c k e .  3 . A u f la g e .  M it 2 G u m m id ru c k en  in  F a k s i- . 
m ilc -R e p ro d u k tio n . G e h . M . 2 .50 , g e b . M . 3 .—

11. D as  P h o to g ra p h ie r e n  m it  Films, vo n  D r .  E .  H o l m .  2 , A u f la g e ,  n e u b c a rb c ite t  
v on  W o l f - C z a p e k .  M it v ie le n  F ig u re n . G e h . M . 1.20 , g e b . M . 1.65 .

12. Die S tand-En tw ick lung ,  v o n  E .  B l e c h .  3 . A u f la g e .  N e u b c a rb c i te t  vo n  W o l f -  
C z a p c k ,  M it 13 F ig u re n . G e h . M . 1 .30 , g e b .  M . 1 .75 .

13. Die P ro je k t io n  p h o to g r a p h i s c h e r  A u fn ah m en ,  vo n  H a n s  S c h m i d t .  2. e r 
w e ite r te  A u f la g e .  M it 171 F ig u re n  im  T e x t .  G eh . M . 1 — , g e b . M. 4.80 .

11. Die A rc h i te k tu r -P h o to g ra p h ie .  U n te r  b e so n d e re r  B e rü c k s ic h tig u n g  d e r  P la s t ik  
u n d  d es  K u n s tg e w e rb e s , v o n  H a n s  S c h m i d t .  M it v ie len  T a fe ln  u n d  T c x tb ild e rn . 
G e h . M . 4 . — , g e b . M . 1.50.

15 . V e rg rö ß e rn  u n d  K op ie ren  au f  B ro m si lb e r -P a p ie r ,  vo n  F r i t z  L o c s c h c r .  
4 . e rw e ite r te  A u f la g e  m it 2*1 A b b ild u n g e n  im  T e x t .  G e h . M . 2 .50 , g e b . M . 3.20.

16 . P h o to g ra p h ie  bei künst l ichem  Licht  (M agnesium licht) ,  vo n  D r .  E .  H o l m .  
2 . e rw e ite r te  A u f l a g e ,  n e u  b e a rb e ite t  v o n  H e r m a n n  S c h w a r z .  M it  z a h lre ic h e n  
T e x tfig u re n  u n d  4 T a fe ln . G e h . M . 2 .50 , g e b . M . 3 .—

17. Die p h o to g ra p h is c h e  T ro ck en -P la t te ,  ih re  E ig e n sc h a f te n  u n d  B e h a n d lu n g  in  
d e r  p h o to g ra p h isc h e n  P ra x is , vo n  D r .  L ü p p o - C r a m e r .  M it 6 T a fe ln .  G e h . M . 2.50 , 
g e b . M . 3 .—

18. Lehrbuch  d e r  M ik ro p h o to g ra p h ie ,  n eb s t B e m e rk u n g e n  ü b e r  V e rg rö ß e ru n g  u n d  
P ro je k tio n , von D r . C a r l  K a i s c r l i n g .  M it 51 A b b ild u n g e n . G e h . M .4 .— , g e b . M. 4.50 .

19. Die F a r b e n -P h o to g ra p h ie .  E in e  g e m e in v e rs tä n d lic h e  D a rs te l lu n g  d e r  v e rsc h ied e n e n  
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V o r w o r t  zu r e rste n  A u fla g e .

D er Gedanke, neben dem T ageslich t auch künstliches 
L ich t zum Zw ecke photographischer Aufnahm en zu ver
w enden, ist kein so fernliegender, wenn man bedenkt, 
daß während eines großen T eiles des Jah res das T a g e s
licht oftm als und andauernd so trübe und schwach ist, 
daß es zu A ufnahm en in Innenräumen w enig geeignet 
erscheint und die Aufnahm ezeit im günstigsten F a lle  auf 
einige kurze M ittagsstunden zusam m endrängt. D as gilt 
besonders für den Fachphotographen, der seine Porträt- 
und G ruppenbilder in der überw iegenden M ehrzahl nicht 
im Freien , sondern im Innenraum, im A telier, macht.

W enn w ir dem entsprechend heute tatsächlich in den 
A teliers eine ganze A nzahl von Vorrichtungen in T ä tig 
keit finden, die alle zum Z w eck  haben, den Photographen 
durch A nw endung künstlichen L ich tes vom  T ageslichte 
unabhängig zu m ach en , so ist doch dabei wohl zu be
achten, daß es recht lange gedauert hat, bis die V er
w endung des künstlichen L ich tes als E rsatz  des T a g e s
lichtes überhaupt in Aufnahm e kam.

D as hatte seine guten Gründe. Denn erstlich war 
nach dem mit der Erfindung der T rockcnplatten  b e
ginnenden A ufschw ung der Photographie noch nicht 
gleich  ein S to ff gefunden, der als Beleuchtungsm ittel bei 
A ufnahm en im geschlossenen Raum  zweckm äßig hätte 
dienen können. Und als endlich nach m annigfachen,
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über Jahrzehnte sich hinziehenden V ersuchen mit ver
schiedenen Substanzen das M a g n e s i u m  als vorzüglich 
geeignet erprobt worden w ar, —  da w ar dieses infolge 
seiner schwierigen Gewinnung noch so teuer, daß von 
einer allgem eineren Einführung und A nw endung nicht 
die R ed e sein konnte.

Nachdem  es dann aber gelungen war, das M agnesium  
au f industriellem W ege leicht und in M enge herzustellen, 
und dadurch zugleich seinen Preis erheblich zu reduzieren, 
begann man sich mit der Sache intensiver zu befassen. 
Besonders trug zur V erbreitung bei, daß nun auch der 
L i e b h a b e r p h o t o g r a p h  in den Stand gesetzt werden 
konnte, die Photographie mit künstlichem  L ich t zu pflegen. 
Denn vielfache Um stände wiesen diesen von selbst darau f 
hin,  sich das K unstlicht zunutze zu m achen, da er 
meistens erst nach B eend igung seiner Berufsarbeit, a lso  
oftm als zu einer Zeit, wo das T ageslich t nicht mehr in 
genügender W eise als L ichtquelle dienen k a n n , dazu 

kommt, sich mit photographischen A rbeiten  zu beschäf
tigen. Große Verdienste um die Einführung des M agne
sium lichtes für Aufnahm ezw ecke erwarben sich Professor 
Dr. M i e t h e  und J o b .  G a e d i c k e ,  w elche für seine 
Verw endung eintraten und durch vielfache Versuche in 
chem isch-technischer, wie photographischer Beziehung 
aufklärend und fördernd wirkten.

So  finden wir denn jetzt das künstliche L ich t sowohl 
bei F a c h p h o t o g r a p h e n  wie bei  A m a t e u r e n  in 
Benutzung. H aben erstere, ihren Zw ecken entsprechend, 
größere Einrichtungen hierfür in Verwendung, so  müssen 
andererseits die M ittel, mit denen der A m ateur arbeitet, 
so einfach, b illig , gefahrlos und zugleich so erfo lg
versprechend wie m öglich sein.
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D ie nachfolgenden Zeilen nun sollen sich mit der 
Photographie bei künstlichem L ich t beschäftigen, soweit 
sie in bezug au f den A m a t e u r  in Betracht kommt. 
A u f  die Einrichtungen der Fachphotographen werden 
wir nur, soviel es der V ollständigkeit halber nötig ist, 
kurz hinweisen. W ir wollen versuchen, dem L iebh aber
photographen einen kurzen Leitfaden für die A usübung 
der Photographie bei künstlichem L ich t zu geben, indem 
wir ihn zunächst mit den E i g e n s c h a f t e n  und der 
V e r w e n d u n g s w e i s e  des künstlichen L ich tes und der 
dazu erforderlichen A p p a r a t e  bekannt m achen und 
ihm sodann an der H and von besonders instruktiven 
A  u fn  a h m e b e i s p i e 1 e n kurz, aber erschöpfend zeigen, 
au f w elche W eise er am leichtesten und sichersten zu 
brauchbaren A ufnahm en kommt.

B e r l i n ,  im Januar 19 0 3.

D r. E . Holm. 

V o r w o r t  z u r z w e ite n  A u fla g e .

S e it dem ersten Erscheinen des vorliegenden Buches 
haben sich die für A ufnahm en bei künstlichem  L ich t 
notwendigen M aterialien einer mehr oder w eniger großen 
W andlung unterzogen.

Sow eit es sich dabei um A ufnahm en bei M agnesium 
licht handelt, ist ein erhebliches Zurückgehen der V er
wendung von reinem M agnesium pulver m it Pustlicht
lam pen festzustellen; dem entsprechend wird das mit 
einer größeren G eschw indigkeit verbrennende, gem ischte 
Blitzlichtpulver im m er m ehr und dieses wiederum in 
ausgiebigem  Maße in fertigen Packungen verwendet.
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D ieser veränderten Sach lage trägt die neue Bearbeitung 
unter Berücksichtigung der letzten einschlägigen Ersch ei
nungen Rechnung.

Aufnahm en einzelner oder einer kleinen Zahl er
w achsener Personen können mit den heute im H andel 
befindlichen vorzüglichen lichtstarken O bjektiven und den 
höchstem pfindlichen Platten auch unschwer bei elek
trischem oder G asglühlicht gem acht werden, weshalb für 
den A m ateur einige entsprechende W inke in K apitel IX  
eingefügt wurden.

M öge das aus der P raxis geschriebene Buch den 
A m ateuren A nlaß  zu reicher Betätigung in den sonst 
für photographische Aufnahm en ungeeigneten, freien 
Abendstunden geben ! A b e r auch der mit der M aterie 
noch nicht vertraute Fachphotograph  wird mancherlei 
nützliche W inke und A nhaltspunkte finden.

H a n n o v e r ,  A u g u st 1 9 1 3 .

H erm ann S ch w a rz.



TEIL.





E in le itu n g .

W ird zunächst nur das M a g n e s i u m  als Mittel zur 
Erzeugung eines künstlichen A ufnahm elichtes ins A u g e  
gefaßt —  die übrigen noch in Gebrauch befindlichen B e
leuchtungsarten w erden später besprochen — , so sind 
bei ihm z w e i  G r u p p e n  der V erw endungsarten zu 
unterscheiden: Entw eder wird das M agnesium  als f e s t e r  
S t o f f  (als M agnesium band oder M agnesiumdraht) oder 
in P u l v e r f o r m  (als M agnesium pulver) gebraucht.

M agnesium band und M agnesium draht dienen nur für 
Belichtungszw ecke, die nicht als A ugenblicksbelichtungen 
gelten sollen ; sie werden also für kürzere oder längere 
Zeitaufnahm en verwendet.

D as M agnesium pulver hingegen wird fast stets zu 
A ugenblicksbelichtungen benutzt. D ie A nw endung des 
M agnesium s in Pulverform  ist jedoch  nicht immer gleich
artig, vielm ehr zerfällt sie in zwei A rten , die grundsätz
lich voneinander zu trennen sind. S ie  unterscheiden sich 
dadurch, daß man einmal reines M a g n e s i u m p u l v e r  
verw endet, im anderen F a ll dagegen das M agnesium 
pulver mit einem e x p l o s i v e n  S t o f f ,  der ebenfalls in 
Pulverform  sein muß, mischt und so ein explodierendes 
M agnesium pulver, das B litzlichtpulver, erhält.

Die Anw endungsarten und die zum Gebrauch not
wendigen Gerätschaften für diese beiden verschiedenen 
Form en des M agnesium s werden im nachfolgenden g e 
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nauer besprochen. H ier sei nur kurz darauf hingewiesen, 
daß die künstlichen Belichtungsarten der F a c h p h o t o -  
g r a p h e n ,  soweit sie sich au f Porträts und Gruppen 
beziehen, säm tlich »Augenblicks«-Belichtungen sind. D ie 
Gebrauchsm ittel der Fachphotographen unterscheiden 
sich von den bei A m ateuren üblichen Vorrichtungen vor 
allem  durch größere m echanische Vorkehrungen mit 
Rauchfängern usw., ja  sie sind oftm als sogar vollständige 
besondere »Blitzlichtateliers«. D er A m a t e u r  bedarf im 
Gegensatz hierzu für seine meist recht einfachen häus
lichen Aufnahm everhältnisse solche A pparate , die weder 
große K osten  verursachen, noch viele Um ständlichkeiten 
beim A ufstellen  bereiten und doch ein Gelingen seiner 
A ufnahm en gewährleisten. D abei soll aber nicht nur in 
der T echnik  der Aufnahm e mit künstlichem L ich t alles 
»klappen«, es soll auch ein B ild  erzielt werden, das allen 
gerechten künstlerischen A nsprüchen genügt.



I. A llg e m e in e s ü ber d as M ag n esiu m lich t.

D as M a g n e s i u m  gehört zu den sogenannten Le ich t
m etallen, ist glänzend silberweiß und von m ittlerer H ärte. 
E s  wird heute fabrikm äßig (von der Chem ischen F ab rik  
Griesheim -Elektron in Frankfu rt a. Main) zu verhältnis
mäßig niedrigem  Preise hergestellt, während früher seine 
Gewinnung große Schw ierigkeiten bereitete und der Preis 
dem entsprechend sehr hoch war.

Seine V erw endungsfähigkeit für photographische A u f
nahmen verdankt das M agnesium  dem U m stande, daß 
es infolge seines niedrigen Schm elzpunktes an der L u ft 
v e r b r e n n u n g s f ä h i g  ist, und daß seine Flam m e eine 
hohe Lich tw irkung besitzt. Nach Professor E d e r s  
Untersuchungen wird dieses V erm ögen , au f die B rom 
silberplatte chem isch im Sinne des T ageslich tes ein
zuwirken, nur von der Sonne und nach d ie se r  nur noch 
vom elektrischen Bogenlicht übertroffen. W ährend dieses 
aber zu seiner V erw endung für Porträt- und G ruppen
aufnahmen (ganz abgesehen davon, daß ein elektrischer 
Anschluß vorhanden sein muß) größerer V orbereitungen 
und besonderer A p p arate  bedarf, ist das M agnesium licht 
in äußerst einfacher W e ise , d. h. lediglich durch V e r
brennung des M agnesium s, zu erhalten. So  ist cs er
klärlich, daß man das M agnesium licht dem elektrischen 

Bogenlicht dort vorzieht, wo es au f E infachheit und 
B illigkeit beim A rbeiten  ankommt. Und da dieses vor
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allem  vom A m ateur g ilt , so finden wir hier stets das 
M agnesium licht in A nw endung. Sow eit elektrisches 
L ich t ohne besondere A nschaffung für den A m ateur 
V erw endung finden k a n n , ist dies in K ap ite l IX  näher 
beschrieben.

In bezug au f die L ich tkraft des M agnesium s ist es 
von B edeutung, daß seine F lam m e m öglichst in die 
B r e i t e  ausgedehnt wird. E ine spitze Flam m e ist stets 
von geringerer W irkung als die F lam m e der gleichen 
M enge desselben Pulvers, sobald sie zu m öglichst großer 
Breitenausdehnung gezw ungen wird. W ährend zur E r 
reichung dieses Zw eckes früher stets ein m öglichst in 
die L än ge  gezogenes Ausstreuen oder Anordnen des 
B litzpulvers (bei reinem M agnesium pulver wird die Form  
der F lam m e durch die Bauart der Lam pe bestimmt) 
em pfohlen wurde, haben neuere Untersuchungen ergeben, 
daß gerade durch das haufenförm ige A nordnen des B litz
pulvers und die dam it erzielte stärkere Exp losionskraft 
eine kräftigere Zerstreuung des M agnesium s und dam it 
größere Flam m e (Lichtfläche) erzielt wird. K ann  die 
Flam m e durch A nprallen  an einen W iderstand noch 
fächerförm ig auseinandergetrieben werden, so wird auch 
dies zur V ergröß erung der Lichtfläche und dadurch zur 
Erhöhung der L ich tw irkung beitragen. D ieses A u s
einandertreiben der Flam m e ist notwendig, da die F lam m e 
des M agnesium s gänzlich undurchsichtig ist und somit 
nur die äußere Schicht der F lam m e eine W irkung aus
üben kann; die mehr in der Mitte liegenden T e ile  kommen 
für die A ufnahm e als w irkungslos nicht m ehr in Betracht 
(die nach hinten liegenden T e ile  nur als Reflexlicht).

W as die W iedergabe des T o n w e r t e s  d e r  F a r b e n  
betrifft, so ist die W irkung des M agnesium lichtes so
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ziem lich der des T ageslichtes gleich. Man kann die 
verschiedenen Farben  bzw. Farbabstufungen recht gut 
a u f der M attscheibe unterscheiden, sobald man zu solchem  
besonderen Zw ecke eine für längere Zeit brennende 
M agnesium flam m e benutzt (z. B, M agnesium band oder 
-draht). D ie A ufnahm en selbst entsprechen daher hin
sichtlich der W iedergabe der Farbabstufungen den bei 
T ageslich t gem achten Aufnahm en.

D as M agnesium, so wie es als M etall hergestellt wird, 
ist jedoch  nicht ohne weiteres zur Erzeugung des künst
lichen L ich tes verwendbar. Zu diesem  Zw ecke wird es 
in drei verschiedenen Form en hergestellt: als Band, 
D raht und Pulver.

A lle  drei Form en des M agnesium s ergeben ein kräftig 
wirkendes L ic h t , a lle  zeigen aber auch die H aupt
unannehm lichkeit des brennenden M agnesium s: eine
starke R a u c h e n t w i c k l u n g .  E s  entsteht bei der V e r
brennung des M agnesium s ein weißes flockiges Pulver, 
das durch die beim Aufflam m en entstehende Hitze in die 
L u ft geschleudert wird, um sich alsbald in unangenehm er 
W eise au f allen Gegenständen im Zim m er abzulagern, wenn 
man den Rauch nicht auffängt oder m öglichst bald nach 
der Verbrennung das Zim m er lüftet. D ieses V erbrennungs
erzeugnis des r e i n e n  M agnesium s ist das sogenannte 
M a g n e s i u m o x y d ,  dessen Entstehung niemals zu ver
meiden ist. Je  m ehr reines M agnesium  für einen Blitz 
verw endet wird, um so stärker ist naturgemäß auch die 
B ildung von M agnesium oxyd. Ü brigens ist das M agne
sium oxyd und das Einatm en des R au ch es, das sich 
manchmal nicht ganz verm eiden läßt, durchaus unschäd
lich für die Gesundheit. W enn die Bem ühungen der 
Fabrikanten  auch nicht dahin geführt haben —  und

P h o to g ra p h ie  b e i k ü n s tl ic h e m  L ic h t.  2 . A u fl. 2
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auch nicht dahin führen können — , daß jed e R auch 
entw icklung verm ieden w ird , so können die neueren 
Pulversorten doch allgem ein als »raucharm« bezeichnet 
werden. W er auch diesen geringen R auch  noch aus den 
Räum en fernhalten w ill, dem sind wirksam e Hilfsm ittel 
(durch Rauch fänge usw.) geboten, die in einem späteren 
K ap ite l und in T e il II ausführlich besprochen werden.

Im allgem einen wird sich der A m ateur bei seinen 
Versuchen darauf beschränken, bei m ehreren, nachein
ander stattfindenden Belichtungen den benutzten Raum  
durch Öffnen von Türen und Fenstern jew eils zu lüften. 
E s  em pfiehlt sich , m öglichst nach jed er einzelnen A u f
nahm e sofort eine Lüftung vorzunehm en, um dem durch 
die Flam m enbildung hochgeschleuderten Rauch keine 
Zeit zur A blagerun g zu lassen. D ie L u ft ist alsdann 
rasch wieder klar und durchsichtig.

W ährend M a g n e s i u m b a n d  und - d r a h t  nur für 
länger dauernde Belichtungen —  als L ichtquelle zum K o 
pieren von Brom silber- und anderen Entw icklungspapieren, 
sowie bei Vergrößerungen —  benutzt w erden, ist das 
M agnesium pulver, rein oder gem ischt, die weitaus am 
häufigsten angew andte Form . E s  wird zu allen kürzeren 
Belichtungen benutzt, wie sie bei Porträts, Gruppen, 
Genrebildern usw. am Platze sind. Man hat aber auch 
die M öglichkeit, Innen- und ähnliche Aufnahm en zu be
w erkstelligen, wobei man je  nach den Um ständen auch 
mehrere Flam m en zu gleicher Zeit oder kurz nach
einander abbrennt.

Indem wir uns zunächst an das M a g n e s i u m  p u l  v e r  
als die am meisten in Benutzung befindliche Form  des 
M agnesium s halten, haben wir bei demselben zu unter

scheiden :
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1 . R eines (unvermischtes) M agnesium pulver, und
2. exp losives M agnesium pulver, bestehend aus einer 

M ischung von M agnesium pulver mit einem zweiten, 
gleichfalls pulverförm igen Stoff, der sauerstoffreich 
und seinen S a u e r s t o f f  l e i c h t  a b z u g e b e n  
im stande ist, wie z. B. chlorsaures Ka l i ,  über
m angansaures K a li u. ä. Zum Unterschiede vom 
reinen M agnesium pulver, das man » P u s t p u l v e r «  
nennt, pflegt man dieses E xp lo sivp u lver als 
» B l i t z p u l v e r «  zu bezeichnen. Den Grund zu 
dieser Benennungsw eise haben wir in der ver
schiedenen A rt und W eise zu suchen, in der die 
beiden Pulversorten zur V erbrennung gebracht 
werden.

D as M agnesium pulver als solches soll ein silbergraues, 
helles, reines A ussehen haben; a lt bzw. feucht gew ordenes 
M agnesium pulver sieht dunkelgrau aus ,  hat also das 
helle silberne A ussehen verloren. D as Pulver d arf nicht 
von grobkörniger Beschaffenheit sein, soll sich aber auch 
nicht m ehlartig fein anfühlen, sondern muß die Mitte 
von beiden halten.

Bei der Verbrennung tritt ein U nterschied zwischen 
dem reinen M agnesium pulver und dem (explosiven) B litz
pulver zutage. E rsteres verbrennt unter sonst gleichen 
Um ständen l a n g s a m e r  als letzteres. Je  nach der Zu
sam m ensetzung beträgt die D auer der Verbrennung einer 
bestimm ten M enge B litzp u lvers ' etw a den dritten bis 
zehnten T e il der Z e it , innerhalb w elcher die gleiche 
M enge reines M agnesium pulver zur V erbrennung ge lan gt; 
die Verbrennungsgeschw indigkeit des letzteren an sich 
wird jedoch durch die Beschaffenheit der L am p e in g e 
ringen Grenzen beeinflußt (siehe S . 22).
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D as reine M agnesium pulver em pfiehlt sich demnach 
m ehr für die langsam eren B elich tungen ; das B litzpulver 
wird man hingegen für alle kürzeren Belichtungen ver
wenden, besonders dann, wenn die A ufnahm egegenstände 
se lb st sich mehr oder w eniger in B ew egung befinden.

W as die M e n g e  des zur Belichtung erforderlichen 
P u lvers anbelangt, so wird bei der" Benutzung des reinen 
M agnesium pulvers (Pustpulvers) bei sonst gleichen V e r
hältnissen erheblich weniger Pulver benötigt, als bei der 
V erw endung von gem ischtem  M agnesium pulver (Blitz
pulver). N ähere A n gaben  über die zu den verschiedenen 
A rten  von Aufnahm en erforderlichen Pulverm engen findet 
man in den Abschnitten, die über die einzelnen Pulver
sorten handeln.



II. R e i n e s  M a g n e s i u m p u l v e r :
P u s t p u l v e r  — P u s t l i c h t  — P u s t l a m p e n .

Zur Verbrennung des reinen M agnesium pulvers b e
nutzt man eine bestim m te A rt  von Lam pen  mit offener 
F lam m e, in die das Pulver geblasen (gepustet) wird und 
die man desw egen insgesam t » P u s t l a m p e n «  nennt. 
Infolgedessen bezeichnet man auch das L ich t des reinen 
M agnesium pulvers treffend als » P u s t l i c h t «  und das 
Pulver selbst als » P u s t p u l v e r « .

D as »Pustpulver« muß sich , um die bestm ögliche 
W irkung zu erm öglichen, in durchaus trockenem  Zustande 
befinden. Feucht gew ordenes Pulver ballt sich leicht zu 
K lüm pchen von verschiedener Größe zusammen und ist 
hieran schon äußerlich erkennbar. Man bew ahrt das Pust
pulver am besten in geeigneten G lasflaschen mit K o rk 
verschluß auf.

D as r e i n e  M agnesium pulver (Pustpulver) ist im 
Gegensatz zu dem im K a p ite l 111 besprochenen B litz
pulver durchaus u n g e f ä h r l i c h  und harm los. E s  ist 
n i c h t  e x p l o s i v  und brennt nur, wenn es direkt m it 
einer F l a m m e  in Berührung gebracht wird.

D ie für das reine M agnesium pulver zur V erw endung 
gelangenden P u s t l a m p e n  beruhen säm tlich au f dem 
selben G run dged an ken : D as M agnesium pulver wird aus 
einem Behälter in eine offene Flam m e geb lasen , die 
den Zw eck  hat, das Pulver zu entzünden. D as Hinein
treiben des Pulvers geschieht mittels Luftdruckes, und
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zwar fast stets durch Ball und Schlauch, selten und un
zw eckm äßigerw eise direkt m it dem  M und, indem man 
das in eine R öhre (aus G las oder Metall) gefüllte Pulver 
in die F lam m e bläst.

Bei einigen dieser Lam pen  wird das Pustpulver in die 
F lam m e geblasen und entzündet, um erst dann gegen 
einen ihm entgegenstehenden Reflektor oder gegen einen 
sonstigen, dem gleichen Zw eck  dienenden W iderstand 
zu stoßen, wodurch es nunmehr fächerförm ig auseinander 
und in die Breite getrieben wird. B ei anderen Lam pen 
trifft das Pustpulver, bevor es mit der F lam m e in B e
rührung kommt, gegen einen W iderstand, stäubt kräftig 
auseinander und gelangt so , bereits a ls P u l v e r  breit 
verteilt, in die F lam m e, um hier alsbald selbst in großer 
Ausdehnung aufzuflammen.

Beide Lam penarten  erfüllen ihren Zw eck, ein kräftig 
wirkendes L ich t zu liefern, gleich gut. Denn das M agne
sium w ird, wie angedeutet, in beiden Fällen  sehr breit 
auseinandergetrieben. D ies ist aber notw endig, um mit 
einer m öglichst kleinen M enge Pustpulver die größtm ög
liche W irkung erzielen zu können. Je  w eniger Pulver 
erforderlich ist, um so geringer ist dem entsprechend auch 
die sich entw ickelnde Rauchm enge. Pustlam pen , die 
nicht au f die Zerstäubung von F lam m e bzw. Pulver hin
zielen, sind unzw eckm äßig und sollten überhaupt nicht 
benutzt werden. A uch  wenn man sich selbst eine Pust
lam pe anfertigen will, muß man, auch bei der einfachsten 
B auart, diesen Punkt stets im A u g e  behalten (siehe A b 
schnitt X , Selbstanfertigung von M agnesium lam pen).

E s  ist außerdem selbstverständlich , daß auch die 
S c h n e l l i g k e i t  d e r  V e r b r e n n u n g  der für eine A u f
nahme bestimm ten M enge Pustpulver zugleich um so
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größer ist, je  mehr das Pulver —  sei es in der F lam m e, 
se i es vor der Entzündung —  auseinandergetrieben wird. 
D ie durch die starke Zerstäubung völlig  aufgelockerte 
Pulverm enge verbrennt in ihren einzelnen feinen Teilchen 
leichter, als wenn sie klum penartig in die F lam m e g e 
langt. In letzterem F a lle  geht das Entzünden langsam er 
und schw ieriger vor s ic h , die Klum pen glühen noch 
weiter, nachdem  die wenigen losen Teilchen bereits ver
brannt sind und verhindern dadurch eine in bezug aui 
Beginn und Beendigung genaue Bestim m ung der B e 
lichtungszeit.

Ü ber die bei der einzelnen Aufnahm e zur V erw en
dung kommende M e n g e  Pustpulver ist im allgem einen 
zu bem erken, daß durchschnittlich einige Centigram m e 
(etw a 5 — 8 cg) genügen, um unter gew öhnlichen V e r
hältnissen mit lichtstarken O bjektiven Porträtaufnahm en 
m achen zu können. Man kann die M enge jedoch  bis 
a u f 0,5 g  und sogar noch etwas darüber (bis etw a 0,7 
oder 0,8 g) verm ehren, falls die Um stände eine stärkere 
Belichtung erfordern. G enügt aber 0 ,5 g Pustpulver nicht, 
so  wendet man besser m ehrere Pustlam pen zu gleicher 
Z e it  an, die man zw ecks gleichzeitiger A uslösung mittels 
Schläuchen und Verbindungsstück an den D ruckball an
schließt.

D ie V erm ehrung der M enge an sich bew irkt keines
w egs auch ohne weiteres eine Steigerung der Lichtw irkung. 
V ielm eh r muß vor allem  darau f Bedacht genom m en wer
den, daß das Pulver in der erwähnten W eise vollkom m en 
zerstäubt zur Verbrennung gelangt. Mit einer kleineren, 
gu t zerteilt verbrennenden M enge Pustpulver wird eine 
bedeutend kräftigere Lich tw irkung erzielt als mit einer 
größeren M enge desselben Pu lvers, wenn letzteres un-
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verteilt mit spitz nach oben gehender statt mit breiter 
Flam m e verbrennt.

D as Pustpulver verbrennt langsam er als das B litz
pulver. D ie V erbrennungsdauer von 1j-2 g  Pustpulver be
trägt je  nach der m ehr oder w eniger günstigen E inrich
tung der Lam pe etw a F s— J/2 Sekun de; während x/s g  
B litzpulver entsprechend in ungeiähr t y o  — 1/20 Sekunde 
verbrennt.

E tw as erhöht wird die V erbrennungsfähigkeit des Pust
pulvers, wenn dasselbe nicht nur in bloßer L u ft entflammt 
w ird, sondern wenn man seiner Flam m e die G ase von 
S p i r i t u s  oder B e n z i n  usw. zuführt. Infolgedessen ver
brennt das Pustpulver in derartig eingerichteten Lam pen  
(z. B . bei der »Sedinia«) in etw as kürzerer Zeit als das
je n ig e , das bei anderen Lam pen lediglich durch eine 
offene Flam m e hindurchgetrieben w ird , und kann dem 
nach auch zu etw as kürzeren Belichtungen verw endet 
werden.

H andelt es sich aber um Aufnahm en, die eine m öglichst 
kurze Belichtungszeit erfordern, so wird es sich em pfehlen, 
das E xp lo sivp u lver (Blitzpulver) anzuwenden, andernfalls 
wird man mit Pustpulver ebenso sicher zum Ziel kommen. 
Zu berücksichtigen ist hierbei nur immer, daß in bezug 
au f die m ehr oder w eniger schnelle V erbrennung die 
Bauart der Pustlam pe stets von Bedeutung is t ; zumal 
bei Porträt- und Gruppenaufnahm en wird man sich be
mühen müssen, m öglichst schnelle und vollständige V er
brennung des Pustpulvers zu erreichen, um das Schließen 
der A ugen  und erschreckte G esichtszüge bei den aufzu

nehmenden Personen zu verm eiden.



III. E x p l o s i v e s  M a g n e s i u m p u l v e r :
B l i t z p u l v e r  — B l i t z l i c h t  — B l i t z l a m p e n .

Man verm ag die Verbrennung eines K örp ers dadurch 
zu begünstigen und zu beschleunigen, daß man der F lam m e 
reinen Sauersto ff zuführt. D as trifft auch bei der V e r
brennung des M agnesium s zu. A n statt aber direkt Sauer
stoff zuzuleiten, was immerhin besondere Einrichtungen 
und damit zugleich Um ständlichkeiten und größere K osten  
mit sich bringt, erreicht man dasselbe Ziel in einfacherer 
W eise, indem man dem M agnesium  Stoffe beim ischt, d ie 
stark sauerstoffhaltig sind und ihren Sauersto ff leicht ab 
zugeben verm ögen.

D a derartige Zusatzstoffe jedoch  leicht entzündlich, 
zum T e il sogar explosiver Natur sind, und durch ihr 
Hinzufügen dem M agnesium gem isch die gleichen E ig e n 
schaften verleihen, so verliert alsdann dieses M agnesium 
pulver seinen harm losen C harakter und wird zu einem 
m it  g r ö ß t e r  V o r s i c h t  zu b e h a n d e l n d e n  E x p lo s iv 
stoff.

Bereits das M i s c h e n  des M agnesium s mit den an
gedeuteten Bestandteilen (einige Rezepte zum S e lb st
mischen findet man im II. T e il auf S. 12 4 ), zu denen d as 
chlorsaure, das überm angansaure und das doppeltchrom 
saure K a li u. a. m. gehören , ist als e i n e  d u r c h a u s  
g e f ä h r l i c h e  V e r r i c h t u n g  anzusehen.

D as Mischen d arf n i e m a l s  i n e i n e r  R e i b s c h a l e  
geschehen, da höchst unliebsam e E xp losionen  durch das
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Reib en  mit einem harten G egenstand (Pistill) herbeige
führt werden können. V ielm ehr em pfiehlt es sich , das 
Pulver, nachdem  man die einzelnen Bestandteile für sich 
in vorsichtigster W eise in der R eibschale ganz fein zer
rieben hat, in der W eise zu mischen, daß man die ver
schiedenen Bestandteile auf ein B latt Pap ier schüttet und 
hier so lange durcheinanderlaufen läßt, bis die M ischung 
eine ganz gleichm äßige geworden ist. Im ganzen ist 
aber m ehr dazu zu raten, das Zerreiben überhaupt nicht 
selbst vorzunehm en, sondern die verschiedenen Bestand
teile bereits fein zerrieben und j e d e  f ü r  s i c h  in Päck
chen mit genau angegebener Inhaltsbezeichnung e i n z e l n  
v e r p a c k t  zu beziehen. U nm ittelbar vor dem Gebrauche 
nimmt man dann von jedem  Pulver die nötige M enge, 
schüttet diese in ein Pappschächtelchen und schüttelt 
nun die M asse m it größter V orsicht durcheinander, um 
die M ischung dann sofort au f die betreffende »Blitzlam pe« 
zu schütten. D iese Packungsart des B litzpulvers ist heute 
auch allgem ein in V erw endung, da fertig gem ischte B litz
pulver wegen ihrer leichten Entzündbarkeit und der da
mit verbundenen Exp losion sgefahr vom  Postversand aus
geschlossen sind. M an bew ahre selbst gem ischtes, loses 
B litzpulver nur in trockenen, ziemlich w eithalsigen G las
gefäßen au f und verschließe diese nicht mit einem G las
stöpsel, sondern mit einem K o rk , da durch Einklem m en 
einiger K örnchen zwischen den harten G lasstöpsel und 

den Flaschenrand sehr leicht eine Reibungsexplosion  her
vorgerufen werden kann, während diese G efahr bei dem 
weichen K o rk  weniger vorhanden ist.

A ußer den angeführten Stoffen findet man als weitere 
Z u s ä t z e  zum gem ischten M agnesium pulver noch em p
fohlen: Schw efelantim on, Sa lp eter u. a . ; jedoch  sind diese
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Bestandteile zw ecklose Beim ischungen, da sie w eder die 
V erbrennungsfähigkeit des M agnesium gem isches erhöhen, 
noch die R auchbildung beim Aufflam m en vermindern. 
Man muß sie geradezu verw erfen , da sie lediglich die 
E xp losion sgefah r in bezug auf Stoß , R eibun g usw. ver
mehren, also nur schadenbringend wirken können.

V on den anfangs genannten Verbindungen ist die 
m it überm angansaurem  K a li d iejen ige, w elche gegen 
m e c h a n i s c h e  Einw irkungen am unem pfindlichsten ist. 
Jedoch  geht die Verbrennung unter lebhaften E xp lo sio n s
erscheinungen vor sich und erzeugt besonders einen, der 
M enge des verwendeten Pulvers entsprechenden mehr 
oder minder heftigen K n all, so daß das Gem isch schon 
aus diesem  Grunde w eniger em pfehlensw ert ist. A uß er
dem ist der Rauch infolge der Beim ischung des über
m angansauren K a lis  von äußerst unangenehmem Geruch 
und nachteilig für die Gesundheit.

Die E n t z ü n d u n g  des B litzpulvers wird entweder 
ohne Zuhilfenahm e jeg lich er L am p e (siehe K ap itel IV) 
oder in besonders für diesen Z w eck  gebauten B l i t z 
l a m p e n  bew irkt. A lle  Zündungen haben das G em ein
sam e, daß im G egensätze zu den »Pustlampen« k e i n e  
o f f e n e  F l a m m e  vor der Aufnahm e angezündet wird, 
um das Pu lver in diese hineinzutreiben und dadurch zu 
entzünden; vielm ehr wird durch D ruck, Sch la g  oder R e i
bung ein Zündblättchen (Zündhütchen, Am orce) und durch 
dieses das Pulver entzündet, oder aber es wird das Pulver 
au f elektrischem  W ege oder durch einen in sonstiger 
W eise erzeugten Funken zur Entzündung gebracht.

Ganz ausdrücklich muß davor g e w a r n t  werden, 
B l i t z p u l v e r  jem als in irgendeiner P u s t l a m p e  zu ver
wenden, da die G efahr besteht, daß das B litzpulver in
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folge seiner Exp losion skraft die Lam p e zersprengt, den 
Aufnehm enden verletzt und durch das auseinanderge
triebene B litzpulver B randgefahr im Zim m er entsteht.

D as L i c h t  des »Blitzpulvers* ist wie das des »Pust
pulvers« am wirksam sten, wenn es in m öglichst ausge
breiteter F lam m e zur V erbrennung gelaugt (siehe S . 16). 
Unter sonst gleichen V erhältnissen pflegt man beim  Pust
licht mit einer geringeren M enge Pulver auszukommen, 
als bei der A nw endung von Blitzlicht.

Trotzdem  man nun bei A nw endung von » B l i t z p u l v e r «  
vergleichsw eise eine größere M enge verbraucht als bei 
Benutzung von »Pustpulver«, so erfolgt, wie schon früher 
angedeutet, die Verbrennung des ersteren wegen des 
reichlichen Sauerstoffes dennoch erheblich s c h n e l l e r  als 
die des Pustpulvers. W ährend wir aber gesehen haben, 
daß man vom Pustpulver kaum  je  m ehr als ungefähr 1/-2 g  
au f einmal anzuwenden pflegt, kann man das B litzpulver 
in bedeutend größeren M engen, ja  fast in beliebigem  
Maße verw enden, wenn nur die Vorrichtungen in ent
sprechender W eise getroffen sind. Dazu gehört vor allem , 
daß die B litzlam pe genügend groß ist und daß man auf 
die U m gebung der Stelle  ach tet, an der der B litz auf
flammen soll. Denn bei einigerm aßen größerer M enge 
entfaltet das B litzpulver beim  E xp lod ieren  eine außer
ordentliche H itze und die F lam m e sch lägt zu beträcht
licher H öhe auf. A uch  ist der Luftdruck bei solcher 
Exp losion  kein geringer. E s  muß also mit S o rgfa lt dar
au f Bedacht genom m en w erden, daß kein Schaden im 
Aufnahm eraum  entstehe. Dazu gehört, daß man die 
Lam pe auf einen genügend großen Blechuntersatz stellt, 
damit nach erfolgtem  Blitz etwa noch glühende Körnchen 
oder K lüm pchen beim  Heruntersinken aus der Flöhe nicht
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auf den T eppich  oder au f M öbel usw. fallen können. 
Ebenso muß der Aufnahm eraum  genügende H öhe be
sitzen, damit die F lam m e nicht die Zim m erdecke erreicht 
und beschädigt. A uch  dürfen sich w eder T ürvorhänge 
noch Gardinen in unm ittelbarer N ähe der Blitzlam pe be
finden, um B randgefahr zu verm eiden. Steh t die Lam pe 
nebst Untersatz au f einem Stativ , so muß dieses fest auf
gestellt se in , dam it eine zufällige Berührung cs nicht 
leicht zum Um stürzen bringen kann.

In ähnlicher W eise muß man selbstverständlich auch 
bei Benutzung von P u s t l i c h t  V orsicht walten lassen. 
Nur ist hier der V o rgan g  ein weit w eniger stürm ischer 
und die So rge  w egen Schadenverhütung beim  Blitzen 
braucht weniger groß zu sein. N achlässigkeit jedoch  
würde sich hier wie dort rächen.



I V .  E r z e u g u n g  vo n  M ag n e siu m lich t  

ohne L a m p e n .

Unter den Blitzpulvergem ischen zeichnen sich einige 
Sorten durch die E igen art ihrer A ufm achung und der 
dadurch erm öglichten bequem en A nw endungsfähigkeit 
aus. F ertig  gem ischt und für verschiedene Zw ecke ver
schieden stark zusam m engesetzt, ist die zu einer A u f
nahme erforderliche Pulverm enge entweder mit einer 
Papier- oder ähnlichen U m hüllung versehen oder in eine 
als U nterlage zum Verbrennen dienende Schachtel gefüllt.

Je  nach ihrer A ufm achung werden diese, im II. T eil 
noch näher beschriebenen Patronen, K apseln , Beutel usw. 
entw eder durch Ziehen an einem innerhalb der Patrone 
selbst angebrachten und nach außen hervorragenden 
Zünder en tlad en , oder die Entzündung geschieht von 
außen her in gew öhnlicher W eise durch Zündpapier 
und dgl. Man hängt die Patrone an der Spitze eines 
Stockes oder an einer, an geeigneter Stelle  gespannten 
starken Schnur auf und bew irkt zur gewünschten Zeit 
die Entzündung, o h n e  daß man eine besondere L a m p e  

nötig hat.
Schließlich kann man sich auch in einfachster W eise 

helfen, wenn man w eder obige Aufm achungen noch eine 
Lam pe irgend einer A rt zur V erfügung hat. M an schüttet 
das B litzpulver (nicht Pustpulver) au f irgend eine g e 
nügend große U nterlage von Blech oder Stein , nimmt 
einen Streifen  F iltrierp ap ier, der mit gesättigter K a li
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salpeterlösung getränkt ist, und schiebt ihn mit einem 
Ende unter das Pu lver, während man das andere E n d e 
frei hervorstehen läßt. L e tz 
teres wird an seinem äußer
sten , dem Blitzpulver ab
gekehrten Ende mit einem 
Stre ich h olz , einer K erze 
oder dgl. angezündet, w orauf 
der Papierstreifen, langsam  weiter glim m end, beim E r 
reichen des Pulvers dieses entzündet.

E ine andere einfache A rt  besteht darin , daß man 
das Blitzpulver in Form  einer kleinen R o lle  in das 
eben erwähnte Salpeterpapier einw ickelt und die R o lle  
an beiden Enden zudreht oder zubindet. A lsd an n  hakt 
man das um gebogene Ende eines D rahtstückchens (z. B. 
einer Haarnadel) in das eine E n d e der R o lle  und hängt 
dieselbe an geeigneter Stelle  über einer B lechunterlage 
auf. D arau f wird das untere E nde des Papieres ange
zündet, das nach oben glim m end, schließlich das B litz
pulver entzündet.

In ähnlicher W eise lassen sich noch m ancherlei ein
fache Vorrichtungen hersteilen, die säm tlich anzuführen 
jedoch nicht von besonderem  W ert ist,  da es stets 
zweckm äßiger ist, sich einer erprobt zuverlässigen Lam p e 
(gleichviel ob Pustlam pe oder B litzlam pe, je  nach der 
A rt  des M agnesium pulvers, das man anwenden will) zu 
bedienen, als mit dem explosiven , mit größter V orsicht 
zu behandelnden B litzpulver in der zuletzt genannten 
W eise zu hantieren.

A n ders ist es mit den anfangs genannten Patronen, 
K apseln , Beuteln usw. D iese sind durchaus zweckm äßig 
und können im m er mit bestem  E rfo lg  angew endet werden,
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wo man darauf verzichtet, in einem ganz bestim m ten, 
vom  W illen des Aufnehm enden abhängigen A ugen b lick  
die B elichtung zu bew irken. D ies ist bei A nw endung 
einer (beliebigen) gut arbeitenden Lam pe ausnahm slos 
und imm er m ö g lich ; bei den in F ra g e  kom m enden Prä
paraten hingegen ist der Zeitpunkt zwischen Entzündung 
des Papieres und dem A ugenblick  der L ichtw irkung un
bestim m bar. Man wird derartige Präparate im allge
m einen also nur bei Aufnahm en verw enden, bei denen 
au f den G esichtsausdruck nicht der W ert gelegt wird, 
der vom  künstlerischen Standpunkt aus verlangt wird 
oder bei Aufnahm en toter G egenstände, die aber besser 
mit Zeitlichtpulver (siehe A bschnitt V I) gem acht werden.

E ine derartige Blitzlichtvorrichtung d arf unter keinen 
Um ständen direkt an der W a n d  — oder der direkt vo r
handenen R eflexfläche wegen an einem weißen O f e n  — auf
gehängt werden, da alles dahinterliegende schwarz gebrannt 
würde. E rlau b t der Raum  das A nbringen an einer anderen 
Ste lle  nicht, so muß ein größeres B lech —  W'eißblech w irkt 
gleich zeitig  als R eflektor! —  dahinter aufgehängt werden.

Zum A bbrennen a u f  f r e i e r  U n t e r l a g e  (Blech
platte u. dgl.) ohne Lam pe eignet sich aber nur das 
» B l i t z p u l v e r « ;  das » P u s t p u l v e r «  hingegen ver
brennt au f diese W eise, mittels offener Flam m e (Zünd
holz, Salpeterpapier usw.) entzündet, äußerst ungleich
m äßig und unvollständig und gibt kein brauchbares L ich t.



H errn . S c h w a rz , H a n n o v e r  p h o t.  B ild  i  {zu S e ite  34). B ild  2 (zu S e ite  35 )

Aufnahmen mit elektrisch auslösbarer Blitzlampe mit Zerstreuungsschirm.i B ild 1 mit Doppelanastigmat F  : 5,5 
ohne Abblendung; Bild 2 mit Aplanat F : S  ohne Blende. Menge des Blitzpulvers 1 ,5  g , abgebrannt in einer 
Entfernung von 2 Vg Meter. —  Die x\ufnahmen sind g l e i c h z e i t i g  mit zwei Apparaten von verschiedenem Stand
ort gemacht (man beachte die verschiedene Hintergrundwirkung und die verschieden wirkende Beleuchtung). Bild 2 

ist entsprechend der geringeren Lichtstärke des Objektivs weniger durchbelichtet als Bild 1.



Aufnahme ohne Blitzlampe und ohne Zerstreuungsschirm, mit Anastigmat F  : 6,S, ab
geblendet auf F :  iS .  Menge des Blitzpulvers etwa 25 g, abgebrannt in einer Ent

fernung von etwa 5 bis 6 Meter.



V . A u fn a h m e n  v o n  P e rso n e n  bei 
M ag n e siu m lich t.

D ie Annehm lichkeit, mit H ilfe des M agnesium lichtes 
jederzeit Aufnahm en m achen zu kön n en , tritt nirgends 
deutlicher und bestechender h ervo r, als bei P o r t r ä t -  
u n d  G r u p p e n a u f n a h m e n  i m e i g e n e n  H e i m .  
A bgeseh en  d avo n , daß die E igenheit einer Person sich 
auch bereits in ihrer gewohnten U m gebung ausspricht, 
und daß die Aufnahm e einer einzelnen oder m ehrerer 
zusam m engehörender Personen (Fam ilienm itglieder) durch 
g leichzeitige D arstellung des gew ohnten häuslichen 
Raum es an bezeichnender E igen art nur gewinnen kann 
—  gibt es auch viele G elegenheiten , bei denen eine 
A ufnahm e überhaupt nur dann m öglich ist, wenn sie 
in der W ohnung selbst gem acht werden kann. Man 
denke an die fröhliche G esellsch aft, die sich um den 
'W eihnachtsbaum  sam m elt, an die Freundesrunde, die 
dem  scheidenden Genossen die A bschiedsfeier veranstaltet, 
man rufe sich die vielfachen reizenden kleinen G enre
bildchen ins Gedächtnis, die am K indertische, ohne allen 
Z w a n g , frei, von künstlicher S tellung und dergleichen, 
sich bieten —  alle diese Gelegenheiten zu Aufnahm en, 
die teils hohen Erin n erun gsw ert, teils w irklich künst
lerische Bedeutung haben können, sind nur ausführbar 
a n  Ort und Stelle  selbst. A uch  hätte man gelegentlich  
gern einmal das B ildnis eines Freundes oder Verw andten,

H o l m ,  P h o to g ra p h ie  b e i k ü n s tl ic h e m  L ic h t.  2 . A u fl. 3
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der aus irgendw elchen Gründen ans Zim m er gefesselt 
ist, sich nicht ins photographische A telier oder überhaupt 
ins F re ie  begeben kann. A uch  hier hilft uns das M agne
siumlicht, den W unsch zu erfüllen, au f dessen A usführung 
wir sonst wohl hätten verzichten müssen. Denn man 
d arf nicht ü berseh en , daß der L iebhaberphotograph  
häufig überhaupt erst d e s . A b e n d s  dazu kommen kann, 
sich mit Aufnahm en zu befassen. W ie sollte er da wohl 
die Photographie zu pflegen verm ögen, wenn ihm nicht 
— abgesehen von gew issen A ufnahm en bei elektrischem  
oder G asglüh lich t, die in einem späteren K ap ite l be
sprochen sind — im M agnesium licht ein M ittel erstünde, 
mit H ilfe dessen er seine K am era verwenden, seine Lieben 
sowohl, wie die Räum e seiner H äuslichkeit und sonstige 
Gegenstände au f die Platte bannen kann?

Besteht schon beim beginnenden- Liebhaberphoto
graphen vielfach das durchaus natürliche Bestreben, zu
nächst seine A ngeh örigen  aufzunehmen, so ist dies noch 
mehr und in erhöhtem Maße der F a ll , sobald es sich 
darum handelt, die Aufnahm en im Hause selbst machen 
zu müssen. W enngleich es an sich durchaus nicht leicht 
ist, ein gutes Porträt bzw. Gruppenbild anzufertigen, so 
ist die N eigung zu dieser A rt  Aufnahm en doch zweifellos 
sehr stark und so allgem ein ausgeprägt, daß man eben 
damit rechnen muß.

Ein  Versuch, dem A m ateur mit R atsch lägen  und H in
weisen an die H and zu gehen, und ihm den W eg  zum 
erstrebten Ziel nach M öglichkeit zu eb n e n , dürfte sich 
also sicher lohnen.

H andelt es sich um P e r s o n e n a u f n a h m e n  i m 
Z i m m e r ,  so ist vorerst allgem ein zu bem erken, daß 
der H i n t e r g r u n d  von nicht zu unterschätzender W ich
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tigkeit ist. E r  erfordert fast noch mehr Beachtung als 
bei gleichen Aufnahm en im Freien , da die Zim m erw ände, 
die vielfach zu diesem  Z w ecke benutzt werden, oft durch 
ihre Ausschm ückung zu u n r u h i g  w irken , als daß sie 
ohne weiteres verw endbar wären.

So ll eine W andfläche als H intergrund dienen, so muß 
sie von solchen G egenständen, die durch Form  oder 
F arb e  unruhig und aufdringlich w irk en , und im B ilde 
die A ufm erksam keit von der Person ab len k en , befreit 
werden, dam it der Bildeindruck ein ruhiger w erde, und 
das P o r t r ä t  a l s  s o l c h e s  das A ugenm erk auf sich zu 
lenken und zu fesseln verm öge. G ardinen und T apeten  
mit ruhigen M ustern, einfarbige nicht zu helle T ü rvor
hänge und dergleichen Stoffe eignen sich sehr gut als 
H intergrund (Bild i und 2 bei S . 32).

A uch  hierbei müssen natürlich, w ie bei allen A u f
nahm en, die Grundsätze für eine künstlerische W irkung 
m aßgebend sein. Man wird also bem üht sein, bei Per
sonenaufnahmen den durch das Zim m er gebildeten, natür
lichen H intergrund m ehr oder weniger unscharf w irken 
zu lassen , um so ein körperliches A bh eb en  der Person 
herbeizuführen. E in  m öglichst lichtstarkes und m öglichst 
w enig abgeblendetes O bjektiv wird auch h ier, wie bei 
allen Porträtaufnahm en, die günstigste W irkung erm ög
lichen. Daß au f diese W eise auch eine E rsparn is an 
B litzpulver eintritt, wird, wenn es auch nicht der Z w eck  
der Sache ist, doch angenehm  em pfunden werden.

M an kann aber auch H i n t e r g r ü n d e  benutzen, die 
besonders für A ufnahm ezw ecke hergestellt werden. A ls  
solche dienen P a p i e r -  oder S t o  fff lä c h e n , die au f 
Rahm en gespannt oder au f runden Stan gen  befestigt 
sind. D ie letztere A rt  wird dem A m ateur besonders
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zu em pfehlen sein , da solche H intergründe außer Ge 
brauch bequem aufgerollt und zur Seite  gestellt werden 
können.

Je  nach G eschm ack und beabsichtigter W irkung kann 
man hellere oder dunklere F arben  für den H intergrund 
w äh len ; im m er aber soll die F a rb e  so sein, daß sie nicht 
aufdringlich w irkt, also keine schreiende, sich im B ilde 
besonders hervorhebende F läch e  darstellt. E s  ist daher 
am zw eckm äßigsten, von allen gem usterten Stoffen ab
zusehen, und einfarbige Flächen zu wählen. E in  neu
trales B laugrau oder B raungrau , je  nach der beabsich
tigten W irkung in hellerem  oder dunklerem  Farbenton, 
em pfiehlt sich am meisten.

E inen  sehr einfachen und b illigen , trotzdem  aber 
äußerst m annigfaltig zu verw endenden H intergrund kann 
man sich beschaffen, indem man starkes, steifes R o llen 
papier in obigen Farbtönen verw endet. D ieses, auch 
a ls  stärkstes » P a c k p a p i e r «  bekannte M aterial ist in 
verschiedenen B re ite n , bis über 1 1 ¡-> m breit, zu h ab en ; 
die L ä n g e  des Streifens hängt vom  Belieben des K äufers 
ab. Em pfehlensw ert ist das breiteste P ap ier, weil es 
unter Um ständen zugleich bei aufrecht stehenden, in 
ganzer K örpergröße aufzunehm enden Personen vorzüglich 
verw endbar ist. A ls  L än ge em pfiehlt sich die A u s 
dehnung von w enigstens 3 m. D as Ganze k o ste t nur 
wenige Groschen, b ed arf w egen der ihm innew ohnenden 
F estigk e it und S te ifh e it keines besonderen G este lles, läßt 
sich nach B elieben  zu größerer oder kleinerer F lä ch e  
auseinander gerollt, bzw. in flacherem  oder gew ölbterem  
Bogen hinter den Personen aufstellen , und dient bei 
hellerer Färb ung zu gleicher Zeit ebensow ohl als H inter
grund wie als R e f l e k t o r  (Reflexschirm ). Die L än ge
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eines solchen H intergrundes besch rän kt'm an  nach B ed a rf 
durch A ufro llen  an beiden Enden. So  bietet solch ein
faches und billiges M aterial eine Verw endungsfähigkeit, 
wie sie w eitergehend für diesen Z w eck  kaum denkbar ist; 
es kann unter U m ständen sogar bei kleineren Gruppen, 
bei G enrebildchen usw. mit V orteil benutzt werden. H at 
man die Aufnahm en beendigt, so rollt man das Papier 
zusammen, und kann es in diesem Zustand leicht überall 
aufbew ahren.

A . A ufnahm en von einzelnen P erson en  bei 
M agnesium licht.

A llem  voran m öchten w ir bei der B esprechung von 
Personenaufnahm en einen Punkt hervorheben, der uns 
h ierbei, ganz besonders aber bei P o r t r ä t s ,  von der 
größten W ichtigkeit erscheint, und der in den L e h r
büchern zwar auch erwähnt, aber kaum nach W ert und 
Bedeutung stark genug betont zu sein p flegt, das ist 
die R e g e l : kein P o rträ t, kein Personenbild überhaupt 
aufzunehm en, bei dem nicht die F lam m e durch einen 
d u r c h s c h e i n e n d e n  S c h i r m ,  z. B. aufgespanntes 
Ö lpapier, Pausleinen, Seid enpapier oder dgl. geleitet wird, 
falls nicht, w as in der P raxis aber kaum stattfindet, von 
vornherein beabsichtigt w ird , mit indirektem  L ich t zu 
arbeiten, indem man dieses durch einen undurchsichtigen 
Reflexsch irm  oder einen Sp ieg e l auffängt und auf die 
Person leitet. E ine Ausnahm e hiervon kann nur bei 
A nw endung m ehrerer Lam pen stattfin d en , da  hierbei 
der von der einen Lam pe gebildete Sch lagschatten  von 
der anderen wieder aufgehoben wird.

E s  muß uns darau f ankom men, daß die Beleuchtung 
so n a t ü r l i c h  wie m öglich wirkt. D a nun das T a g e s
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licht für unsere Beurteilung sonst allgem ein als N orm al
licht g ilt , so müssen wir uns bem ühen, die W irkung 
des künstlichen L ich tes m öglichst der des T ageslichtes 
gleich zu m achen. A bgeseh en  von gew issen beson
deren F ällen  wird man nun Personenaufnahm en aller 
A rt  nicht im grellen  Sonnenlicht, sondern im weichen 
zerstreuten L ic h t , also im Sch atten , vornehm en. Bei 
direkter und ungedäm pfter E inw irkung des M agnesium 
lichtes erhält man, ähnlich wie bei direktem  Sonnenlicht, 
grell beleuchtete F lächen mit schweren, oft ganz detail
losen Schlagschatten. E in  befriedigendes E rgebn is ist, 
zumal bei Porträts, kaum je  au f diese W eise zu erzielen. 
D ie Gesichter erhalten das bekannte leichenhafte A usseh en ; 
N ase , K inn usw. zeigen unangenehm e Spitzlichter, die 
A ugen  haben starren B lic k , und der gesam te G esichts
ausdruck wirkt m ehr als K arikatur, denn als ansprechendes 
Porträt (vgl. B ild  4 a  und 4 b  bei S . 64 und B ild  6 bei S . 64).

Ganz anders dagegen ist das R esu ltat, sobald man 
die W irkung des hell aufflam m enden Pulvers m ildert und 
statt des ungedäm pften B litzes für eine größere, g le ich 
mäßig leuchtende F läch e sorgt, indem man eine durch
scheinende, das L i c h t  z e r s t r e u e n d e  P a p i e r -  o d e r  
S t o f f l ä c h e  zwischen Flam m e und Person einschaltet. 
D ieselbe muß so weit von der F lam m e entfernt sein, 
daß sie bei der Entzündung des M agnesium pulvers nicht 
in Brand geraten kan n , wofür im allgem einen ein A b 
stand von etw a 25 cm genügen wird. D ie F läch e  soll 
zugleich so groß sein, daß auch bei sehr hochsteigender 
Flam m e die Spitze derselben nicht über sie hinausreicht. 
E s  em pfehlen sich verschiedene M ittel zu gedachtem  
Zw eck. A m  einfachsten und zw eckm äßigsten ist ein 
leichter Holz- oder Drahtrahm en, der mit Ö lpapier, oder
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noch besser Pausleinewand (siehe das untenstehende Bild) 
bespannt ist, und den man entw eder in geeigneter W eise 
au f einem Stativ  oder m ittels einer langen H olzleiste an 
einer Stuhllehne befestigt.

Ä hnlich e W irkungen erzielt man mit V orrichtungen, 
die, wie angedeutet, das L ich t i n d i r e k t  au f die auf
zunehm ende Person wirken lassen.
H ier ist zwischen dieser und der 
L am p e eine vollkom m en u n d u r c h -  
s i c h t i g e  Z w i s c h e n w a n d  vor- 
handen, deren der F lam m e zuge
w endete Seite hell und glänzend 
gehalten ist, so daß sic das L ich t 
auffangt und au f einen R eflektor 
zurück wirft, von dem aus es nun 
als zerstreutes L ich t zur aufzuneh
m enden Person gelangt.

D ie lichtauffangende Zw ischen
wand kann außer anderem  auch 
aus einem Sp iegel bestehen, w o
durch dann eine besonders starke Lichtw irkung erzielt wird.

V on  W ichtigkeit ist die A u  f h e H u n  g d e r  S c h a t t e n 
s e i t e .  Den hell beleuchteten T eilen  stehen dunkle 
Schatten  gegenüber, die, wenn die G egensätze nicht zu 
groß sein sollen, einer gew issen »A ufhellung« bedürfen. 
Man bew irkt diese durch A ufstellung eines R e f l e x 
s c h i r m e s  (rahm enartiges G estell, etw a 1 1/a bis 2 m 
hoch und i bis i x/.r m b re it, mit weißem Pap ier oder 
mit hellem  S to ff bezogen) oder durch weiße T üch er 
und dergleichen. Man stellt den Schirm  so auf, daß 
ein T e il der Lichtstrah len  von ihm aufgefangen und an 
die beschatteten Gesichtsteile geleitet wird. V ortrefflich

rTt;

Zerstreuungsschirm. 
(Mit Pausleinewand 

bespannter Drahtrahmen.)
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ist hierzu auch das als H intergrund bereits erwähnte 
helle Rollenpapier geeignet, das in passendem  B ogen 
aufgestellt, den gewünschten Z w eck  in ausgezeichneter 
W eise zu erfüllen verm ag , in diesem F a ll also gleich 
zeitig H intergrund und R eflexsch irm  ist.

E in  weiteres M ittel, die Schattenteile aufzuhellen, b e
steht in der gleichzeitigen A nw endung m e h r e r e r  
L a m p e n .  H ierbei stellt man die zum A ufh ellen  der 
Schatten dienende Lam p e (bzw. Lam pen) au f d ie , der 
Hauptlam pe (bzw. Lam pen) gegenüber befindlichen Seite 
und beschickt sie m it einer geringeren M enge M agnesium 
pulver, als die eigentliche Belichtungslam pe. (Genaueres 
über die erforderliche M enge Pulver siehe im A b 
schnitt V III.)  D ie A ufhellungslam pe muß dabei in K o p f
höhe der Person stehen, während die eigentliche Belich
tungslam pe 1j-2 bis i m höher als der K o p f der Person 
sich befinden muß.

A uch  das T a g e slich t, in zweckm äßiger W eise mit 
dem M agnesium licht vereinigt, dient unter Um ständen 
vortrefflich zur A ufh ellung der Schatten, wie im A b 
schnitt V II  besprochen wird.

A ußerdem  muß in bezug au f den S c h a t t e n ,  den 
die Person a u f  d e n  H i n t e r g r u n d  wirft, die Stellung 
und Entfernung des letzteren zur Person sorgfältig b e
rücksichtigt werden. Befindet sich die Person zu nahe 
am H intergrund, so wird deren Schatten sch arf au f ihm 
abgebildet und w irkt schw er und h äß lich ; es m acht oft 
geradezu den Eindruck, als ob die Person, wie man 
sich wohl ausdrückt, »am H intergrund klebe«.

Man wird die Person durchschnittlich am besten 
etw a i m vom  H intergrund entfernt aufstellen, wenn 
auch E inzelfä lle einm al einen um ein gerin ges kleineren
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oder größeren A bstand erfordern können. D erartiges 

lehrt die Erfahrung.
Zu den Einzelheiten der A ufnahm e übergehend, sei 

zunächst bem erkt, daß die Person entsprechend der 
beabsichtigten A rt  der A ufnahm e (Brustbild, K niestück, 
ganze Figur) derart aufgestellt werden muß,  daß je d e  
p e r s p e k t i v i s c h e  Ü b e r t r e i b u n g  infolge zu geringen 
A bstandes vom  O bjektiv durchaus verm ieden wird. 
A uch  ist bei diesen A ufnahm en, wenn irgend an gän gig , 
aus gleichem  Grunde ein O bjektiv von n i c h t  zu 
k u r z e r  B r e n n w e i t e  anzuwenden, d. h. einer B renn
w eite, die w enigstens der D iagonale der betr. P latten
größe gleichkom m t. Denn längere Brennweiten ergeben 
bekannterm aßen auch bei Porträts und Einzelfiguren 
stets angenehm ere perspektivische V erhältnisse, als O b
jektive  mit kurzen Brennweiten. V erfügt man aber nur 
über ein kurzbrennweitiges O bjektiv, wie sie oft bei 
kleineren K lappkam eras vorhanden sin d , so begnüge 
man sich lieber mit etw as geringerer B ildgröße der 
Person, a ls daß man perspektivisch  übertriebene und 
unwahrscheinlich aussehende F iguren  erhält. A ls  a ll
gem ein gültige R egel kann man M indestabstände von 
etw a 1 1,a bis 2 m bei Brustbildern, von etw a 2 1/* b is 
3 m bei K niestücken und etw a 5 m bei ganzen Figuren  
betrachten. (Näheres über günstige Brennweiten findet 
man au f Seite  9 1.)  Selbstverständlich  ist es auch, daß 
man den A p p arat je  nach der A rt  der genannten A u f
nahmen in entsprechender H öhe zur Person aufstellt. 
B ei sitzenden Personen und K indern  ist darau f zu achten, 
daß die K am era sich nicht zu hoch befindet, da  es sonst 
leicht vorkom m t, daß die Personen kleiner als in W irk
lichkeit aussehen.
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W as die S tellung bzw. H altung der aufzunehmenden 
Person betriftt, so  gelten hierfür die überhaupt für 
Personenaufnahm en m aßgebenden Regeln . Man wird 
also  Bedacht darauf nehm en, eine m öglichst bequem e 
Stellun g und einen m öglichst natürlichen G esichts
ausdruck zu erzielen. D as erstere wird bei einiger
maßen vorhandener Grazie unschwer zu erzielen möglich 
sein, wenn sich die aufzunehmende Person in irgend 
einer F orm  — mit Lesen, einer H andarbeit usw. —  be
tätigt und ein A ugen b lick  der R uh e zur Belichtung g e 
wählt wird. Um  einen natürlichen Gesichtsausdruck zu 
erzielen, ist es em pfehlensw ert, die Zündung nicht durch 
Salpeterpapier, sondern mittels einer durch B a ll, D raht 
oder au f elektrischem  W ege auslösbaren Blitzlam pe vor
zunehmen, dam it die betreffende Person den Fortschritt 
d er Zündung nicht beobachten kann. V ersteht es der 
A ufnehm ende dabei, die Person in anregender W eise 
zu unterhalten und die Zündung im geeigneten A ugen 
blick vorzunehm en, so wird ein B ild  zustande kommen, 
das besser kaum sich wird machen lassen.

W ill man eine im allgem einen vielleicht unruhige 
Person den A ugen b lick  der A ufnahm e wissen lassen und 
trotzdem  keinen gekünstelten A usdruck erhalten, so m ag 
m an der Person andeuten, man werde bis 3 zählen und 
alsdann blitzen. Man drückt jedoch  bereits au f 2 los, 
w artet also nicht erst den angesagten Zeitpunkt ab und 
kann so ziemlich sicher sein, den gew ünschten Zw eck 
zu erreichen.

A bgeseh en  d avo n , daß die aufzunehm ende Person 
n i c h t  i n  d i e  M a g n e s i u m  f l a m m e  b l i c k e n  s o l l ,  
kann man die K opfstellung und B lickrichtung derselben 
ganz nach B elieben , d. h. je  nach der günstigsten
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W irkung des G esichts wählen. K opfform  und G esichts
bildung sind bestim m end, ob man die Aufnahm e direkt 
von vorne oder mehr bzw. weniger von der Seite macht, 
die Person also in das O bjektiv oder nach der Seite 
schauen läßt. D er gute G eschm ack des Photographie
renden muß hier die Entscheidung treffen.

Stehende Personen können sich zur V erm eidung 
einer steifen, geraden H altung an einen T isch  oder einen 
Stuhl anlehnen, oder man sucht sonst irgendw ie, ohne 
daß die A bsicht im B ilde bem erkbar w erden darf, die 
A ufnahm e interessant zu gestalten.

Personen, die m it der Aufnahm e selbst nichts zu tun 
haben, entfernt man nötigenfalls vor der Belichtung aus 
dem Zim m er, um eine störende E inw irkung au f die Ruhe 
des Aufzunehm enden zu verm eiden.

D ie s c h a r f e  E i n s t e l l u n g  des A p p arates für die 
A ufnahm e ist nicht ganz le icht, da die Beleuchtung, 
wie sie gew öhnlich  in einem Zim m er vorhanden ist, 
vie l zu schwach ist, um die Person genügend deutlich 
in allen Einzelheiten au f der M attscheibe wahrnehmen 
zu können. M an hilft sich in der W eise, daß man ein 
Kerzenlicht oder eine Petroleum lam pe, von der die 
G locke abgenom m en ist, an d i e  Stelle  bringt, die die 
aufzunehm ende Person später einnehm en soll. A uch  kann 
letztere selbst während der D auer der E instellung die 
Lam p e oder das L ich t halten, und nimmt danach erst 
ihre S tellung ein. (W eiteres über E instellung siehe im 
A bschnitt X I.)

D er P l a t z  d e s  M a g n e s i u  m l i e h  t s  endlich soll stets 
derart gew ählt werden, daß die Lichtstrahlen nicht das O b
je k tiv  treffen können. M an stellt oder hängt also die Lam pe 
bzw. B litzlichtpackung Pa— 1 1/a m seitlich und etw a 1/a bis
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i m hinter der K am era auf. W enn es sich durch die A rt  
der gewünschten Beleuchtung oder durch sonstige U m 
stände nicht verm eiden läßt, die L am p e so anzubringen, 
daß das O bjektiv von Lichtstrah len  getroffen werden 
müßte, so hilft man sich durch sogenannte Lichtschirm e. 
Man stellt ein größeres Stück starker Pappe oder der
gleichen so auf, daß das O bjektiv vor L ich t geschützt 
i s t , daß zugleich aber auch die Lichtstrah len  nicht in 
ihrer W irkung au f die aufzunehm ende Person behindert 
werden. A uch  muß das M agnesium licht stets h ö h  e r  an
gebracht werden, als die K am era  sich befindet; denn da 
die A ufnahm e m öglichst einer Tageslichtaufnahm e gleichen 
soll, und die Beleuchtung dort selbst als zerstreutes 
T ageslich t doch stets, weil von der Sonne ausgehend, 
von oben herab erfolgt, so muß auch bei der künstlichen 
Beleuchtung diesem  Um stande Rechnung getragen  werden. 
A m  geeignetsten ist es, die L am p e oder B litzlicht

packung so anzubringen, daß sie sich etw a Y-— 1 m 
höher befindet, als der K o p f  der aufzunehm enden Person 
(vgl. B ild  5 bei S . 64). E in e  Stellun g der Lam p e o b e r 
h a l b  d e r  K a m e r a ,  oder g a r direkt au f derselben ist 
n i c h t  zu em pfehlen, w eil sie erstlich stets eine gew isse 
G efahr für den A p p arat bedeutet (sei es durch Anstoßen 
beim H antieren mit der L a m p e , sei es durch eventuell 
niederfallende Funken), zw eitens, weil die Porträts bei 
dieser Beleuchtungsw eise ein flaches, w enig angenehm  
wirkendes A ussehen zeigen, und endlich weil, besonders 
bei Verw endung von Blitzlichtpackungen, zu leicht noch 
brennende oder glühende T e ile  der Packung oder des 
Pulvers vor dem O bjektiv vorüberfliegen und dadurch 
unangenehm störende weiße Streifen  auf dem Bild  er
zeugen könnten.
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V o r der M agnesium lam pe befindet sich das zer
streuende Ö lp ap ier, und da die K ra ft des L ich tes 
immerhin etw as durch das Papier beeinträchtigt wird, 
so soll man dieses bei der Bestim m ung der M enge des 
Pulvers berücksichtigen (s. A bschnitt V III) und außerdem 
au f der hinteren Seite der Lam pe einen zweiten Schirm  
aufstellen, der aus hellem , das L ich t gut reflektierenden 
M aterial besteht, und im übrigen ebenso einfach her
zustellen ist, wie der mit Ö lpapier bespannte Rahm en. 
Man überzieht einen Holz- oder D rahtrahm en anstatt 
mit Ö lpapier oder Pausleinen m it starkem  weißen Papier, 
oder benutzt einfach ohne Rahm en einen Bogen kräftiger 
weißer Pappe bzw. ein Stück blankes Zinkblech.

Zur Erleichterung des Verständnisses geben wir für 
die A ufstellung im Zim m er von Person, K a m e ra , M a
gnesium lam pe, H intergrund, R eflektor und sonst nötigem  
Zubehör in nachstehenden Skizzen und B ildern  einige 
B eispiele (siehe auch B ild  5 bei S . 64).

1. A ufnahm e e i n e r  Person m it e i n e r  L a m p e , o h n e  
besonderen H intergrund oder Reflexschirm .

Zimmer mit hellen 
Tapeten ausgekleidet; 
aufzunehmende P erson /’ 
n einer Ecke befindlich, 

die Tapeten als auf- 
heilender Hintergrund 
gewählt. D ie Person 
sitzt so, daß die Linie, 
die die aneinander 
stoßenden W ände hinter 
ihr bilden, nicht gerade 
hinter den K opf, d. h. F ig . 1.
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in die Mitte des Bildes kommt, sondern etwas seitlich liegt. —  Lampe L  
ist i m seitlich und '/i m hinter der Kam era K  und zugleich 2 m von 
der Person entfernt, etwa I m über deren Kopfhöhe, aufgestellt. 25  cm 
vor der Lam pe befindet sich der Zerstreuungsschirm von Ölpapier Oe-P, 
hinter ihr der Reflektor K  (F ig . 1) .

Die Strahlen der durch das Ölpapier zerstreuten Magnesiumflamme 
treffen die Person von v o rn , treffen ferner rechts und links auf die 
Wandflächen neben der Person , und werden von letzteren Stellen re
flektiert, so daß sie die Schattenteile an den Seiten aufhellen und auch 
den sonst starken Schatten, den die Person nach hinten wirft, mildern.

D ie Person muß etwa 1 m von der E c k e , bzw. 3/r m von den 
beiden Eckwänden entfernt sitzen.

Bei Anwendung eines Anastiginaten, Blende F  : 6,8 und einer hoch
empfindlichen Trockenplatte ergibt eine Menge »Blitzpulver« von etwa 
0,5 g  ein durchbelichtetes N egativ , zweckmäßige Verbrennungsweise 
vorausgesetzt (siehe Abschnitt V III).

2. Aufnahm e e i n e r  Person, mit e i n e r  Lam pe u n d  
R eflexsch irm ; als H i n t e r g r u n d  dient eine dunkle 
W and mit ruhigem , w enig auffälligen Tapetenm uster.

Lam pe L  ist 2 m, die Kam era K  1 ‘/a m von der Person P , diese 
1 m von der Wand IV  entfernt. D ie Person blickt ungefähr in die 
Richtung des Apparates. Der Reßexschirm It-Sch  hellt die vom Licht 
der Lam pe L  nicht getroffene Seite des Gesichtes auf; er muß so auf

gestellt werden, daß die 
zurückgeworfenen Strah

len auch wirklich an die 
beabsichtigte Stelle ge
langen, Man muß dabei 
berücksichtigen, daß von 
einer ebenen Fläche die 
auftreffenden Strahlen in 
dem gleichen W inkel zu
rückgeworfen werden, in 
dem sie auffallen. D er 
Reflexschirm ist etwa I m 
von der Person entferntFig. 2.
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aufgestellt. Von ihm darf nichts auf der Platte sichtbar se in ; eine etwa 
in das B ild  hineinragende Ecke desselben würde sehr störend wirken 
(Fig . 2).

Bei gleichem Objektiv wie bei Nr. i ist auch die Pulvermenge 
wie oben zu wählen.

3. A ufnahm e e i n e r  Person, mit e i n e r  Lam pe und 
H intergrund aus starkem  hellfarbigen R o l l e n p a p i e r ,

der zugleich als R e f l e x s c h i r m  dient.

Stellung in allem 
wie bei dem unter Nr. 2 
angeführten F a ll; nur 
zeigt sich hier die A n 
nehmlichkeit des bereits 
vorher beschriebenen 
Hintergrundpapiers, das 
nach Belieben gestellt 
werden kann, so daß es 
hier zugleich als Hinter
grund u n d  Reflexschirm 
dient und in letzterer 
Eigenschaft die Schat

tenseite aufhellt (F ig . 3). Das Papier ist etwa 1 m von der Person 
entfernt aufgestellt.

Offnungsverhältnis des Objektivs und Pulvermenge wie bei Nr. 1 .

4. A ufnahm e e i n e r  Person, mit e i n e r  Lam pe, Pi in t  e r 
g r ü n d ,  der zugleich R e f l e x s c h i r m  ist, und L i c h t 
s c h i r m  zum Schutze des O bjektivs vor einfallenden

Lichtstrahlen.

E s ist angenommen, daß die Raumausdehnung eines Zimmers es 
nicht erlaubt, die Lam pe so weit entfernt von der Person aufzustelien, 
als den Apparat. D ie Kam era steht demnach hier l '/ i  m, die Lam pe 
jedoch nur t 111 von der Person entfernt. Hintergrund wie bei B ei
spiel N r. 3. Um das Eindringen von Lichtstrahlen in das Objektiv zu 
verhindern, stellt man eine Papptafel oder dergleichen zwischen Lam pe
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und A p p a ra t; in F ig . 4 ist dieser »Lichtschirm« mit L-Sc/i bezeichnet. 
Im übrigen vergleiche man die voraufgehenden Beispiele.

5. Aufnahm e e i n e r  Person mit z w e i  Lam pen und 
H i n t e r g r u n d .

Angenommen, es soll zur Aufhellung der Schattenseite einer auf
zunehmenden Person statt eines Reflexschirmes eine zweite Lam pe be
nutzt werden, so wird man diese auf der, der Beliclitungslampe ent

gegengesetzten Seite der Person anbringen (F ig . 5). E s  ist am zweck
mäßigsten , wenn der 
W inkel, den Belichtungs
lampe Z , , Person / 'u n d  
Aufhellungslam pe Z ,  
miteinander bilden, un
gefähr 7 0 0beträgt. W äh

rend die Belichtungs- 
lampe etwa '¡2— 1 m 
höher steh t, als die 
K o p f höhe der Person 
beträgt, soll die Auf
hellungslampe Z., immer 
in Kopthöhestehen, weil 
auf diese Weise eine ab

gerundete, harmonische Gesamtbeleuchtung erzielt wird. Man stellt Z., 
entweder gleich weit von der Person au f, wie Z., (hier etwa 2'/* m; 
■die Kam era ist etwa 2 m entfernt), und füllt sie dann mit etwa lj% der
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M enge, mit der die Belichtungslampe beschickt ist. Bei geringerem 
Abstand als Z ,  darf sie nur mit '¡ i  bzw. '/n der Ladung jener Lampe 
versehen werden, denn die W irkung der Aufhellungslampe darf höchstens 
l/3 so stark sein wie die der Belichtungslam pe, damit die Schattenseite, 
wenn auch genügend aufgehellt, dennoch immer als Schattenseite kennt

lich bleibt.
Beide Lam pen müssen genau gleichzeitig entzündet werden. Man 

bewirkt dies dadurch, daß man bei Lam pen mit Gummiauslüsung die 
Schläuche durch ein sogenanntes T-Stück mit einem gemeinsamen Druck
b a ll, oder bei Lampen mit elektrischer Zündung beide mit e i n e m  
Kontakt verbindet und sie so mit e i n e m  Druck gleichzeitig auslöst. 
B e i Anwendung eines Anastigmaten F  : 6 ,8  wird Lam pe Z ,  mit 0,75 g , 
Lam pe Z „  mit 0.25 g  Blitzpulver gefüllt.

6. Aufnahm e e i n e r  Person mit e i n e r  L am p e und 
i n d i r e k t  wirkendem  Magneshtmlicht.

Im vorliegenden Fall fällt der Zerstreuungsschirm von Ölpapier 
fort. Statt dessen wird ein undurchsichtiger Schirm A’ , zwischen 
Lam pe und Kam era derart gestellt, daß sowohl letztere wie auch die 

aufzunehmende Person 
vor direktem Licht g e
schützt ist. A uf seiner 
dem Licht zugewendeten 
Seite ist dieser R eflex
schirm hell bezogen, 
oder er besteht aus 
blankem Blech oder so
gar  aus Spiegelglas. Er 
wirft die Strahlen auf 
einen zweiten Reflektor 
A?2, und erst dieser leitet 
sie auf die Aufnahme
person. Zugleich kann 
e r  die Strahlen auch noch zum T eil auf einen Reflexschirm A'-¿VA 
leiten, um so die Schattenseite aufzuhellen. Als Hintergrund dient hier 
in der Skizze (F ig . 6) die Wand IV; doch könnte natürlich auch ein 
besonderer Hintergrund dazu verwendet werden.

H o l m ,  P h otograp h ie  bei künstlichem  L ich t. 2 . A u fl. 4
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Bei dieser A rt indirekter Beleuchtung verliert das Licht gegenüber 
direkter Beleuchtung etwa ‘/i bis 5/3 seiner K raft. Man vergrößere 
daher die Menge Pulver entsprechend; z. B . bei Anasligm at F  : 6,8, 
Entfernung der Lam pe von der Person 2 m, nehme man etwa 0,6 b is 
0 ,7  g  Blitzpulver.

7. A ufnahm e e i n e r  Person mit z w e i  Lam pen  und 
i n d i r e k t  wirkendem  Magnesiumlicht.

Während die eigentliche Belichtungslampe aufgestellt w ird, wie es 
bei Nr. 6 beschrieben is t , dient eine zweite L am p e , die auf der der 
Hauptlampe gegenüberliegenden Seite der Person aufgestellt ist, zur 
Aufhellung der Schattenseite der aufzunehmenden Person. Auch diese 
Lampe belichtet im vorliegenden F a ll indirekt, wie die ersterc, d. h.

mittels zweier Reflex
schirme. Damit die 
Lichtstrahlen möglichst 

ausgiebig wirken können, 
sind auch neben der 
Person zwei Reflex
schirme R -Sch  u. R -S ch ' 

(F 'S - 7) in je  i m Ent
fernung von ihr aufge
stellt, von denen die 
Strahlen entsprechend 
aufgefangen und auf die 
Person geworfen wer
den. W ie stets, wenn 

eine zweite Lam pe nur als Hilfslampe zum Aufhellen der Schatten ver
wendet wird, erhält diese eine, je  nach ihrer Entfernung von der Person 
sich richtende, geringere Menge Pulver als die eigentliche Belichtungs
lampe. H ier , in welchem Falle beide Lampen gleich weit von der 
Person entfernt angenommen sind (je 2 ’/a m), wird die Hilfslampe mit 
'/» der Ladung der Hauptlampe versehen. Beide Lampen werden auch 
hier wiederum mittels T-Stück und Schläuchen mit e i n e m  Druckball 
oder e i n e m  Kontakt, der Anschluß an b e i d e  Lampen hat ,  ver
bunden (vgl. Nr. 5 und F ig . 5). Kam era 2 m von der Person entfernt,
Anastigmat F  : 6 ,8 , Belichtungslampe mit 1 g ,  Aufhellungslampe mit
0 ,3  g  Blitzpulver geladen.
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Nicht unerwähnt soll bleiben, daß die M agnesium 
belichtung dem A m ateur auch gute G elegenheit bietet, 
sich selbst ohne Zuhilfenahm e einer anderen Person zu 
photographieren. In erster L in ie eignet sich hierzu eine 
B litzlam pe mit elektrischer Zündung, noch besser mit 
gleichzeitiger elektrischer Verschlussauslösung. W eit 
w eniger günstig, aber zur N ot auch verw endbar ist eine 
L am pe mit Ball- oder D rahtauslösung und entsprechend 
langer Gummi- oder D rahtverlängerung, da bei A n w en 
dung dieser A rt  A uslösung eine gew isse K ra ft aufgewendet 
werden muß, die leicht zu einem unnatürlichen A usdruck 
oder zu verw ackelten Bildern führen kann. D ie V orberei
tungen zur Aufnahm e eines S e l b  s t  p o r t r ä t s  sind ganz 
die g leich en , wie bei anderen Porträtaufnahm en. Man 
bestim m t den Platz, den man bei der A ufnahm e (sitzend, 
oder stehend) einnehm en w ill, bringt eine Petroleum 
lam pe oder K erze dorthin und stellt auf diese sch arf 
ein. D arau f wird dieses E instell-Licht entfernt, und 
alles übrige in der W eise hergerichtet, w ie es im vor
aufgehenden beschrieben wurde. Nachdem  die g e 
wünschte S tellung in aller Ruhe eingenomm en w urde, 
drückt man bei elektrischer Zündung au f den K on takt, 
bei den anderen A uslösungen auf den Ball oder D raht, 
w orauf die Zündung erfolgen wird. B ei A nw endung 
der verlängerten B allauslösung kann man auch in der 
A rt  verfahren, daß man den B all au f die E rd e  legt, ein 
kleines Brettchen darüber leg t und ihn dann später 
mit dem Fuß zusammendrückt.

In gleicher W eise kann man sich auch bei G r u p p e n 
b i l d e r n  selbst mit aufnehmen. M an läßt den Platz 
frei, den man bei der Belichtung inne haben will, be
reitet alles zur Aufnahm e vor und begibt sich unmittel
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bar vor dieser an die betreffende Stelle, von wo aus 
man dann die Lam penzündung bew irkt. Ob man sich 
selbst einzeln oder mit anderen Personen zusammen auf
nimmt, so oder anders muß man dafür sorgen, daß die 
Schlauch-, Draht- oder elektrische V erbindung m öglichst 
nicht im B ilde zu sehen ist.

Fortgeschrittenere A m ateure werden nicht unversucht 
lassen, durch verschiedene A nordnung der A ufnahm e
vorrichtungen, insbesondere durch verschiedene Stellung 
der L am p e und durch sonst zweckdienlich erscheinende 
Veränderungen (ev. mehrere Belichtungslam pen, auch in 
V erbindung m it A ufhellungslam pen) eine gew isse künst
lerische A bw echselung in die Beleuchtungsarten zu 
bringen. Besonderer B eliebtheit in diesem Sinne erfreut 
sich die sogenannte » R e m b r a n d t - B e l e u c h t u n g « ,  
eine D arstellungsw eise von P orträts, bei denen der 
H auptteil des G esichtes dunkel gehalten ist, während im 
Gegensatz dazu die Seitenlinie eine kräftige Beleuchtung 
zeigt. D abei darf aber der beschattete T eil des K op fes 
nicht etwa ohne jed e Zeichnung s e in ; auch in den 
Schatten müssen die Feinheiten in entsprechender A b 
stufung wohl erkennbar sein, so daß das Ganze, trotz 
des Gegensatzes der B eleuchtung, dennoch eine vo ll
kommen harm onische G esam tw irkung zeigt. Man stellt 
derartige A ufnahm en mit Rem brandt-Beleuchtung in der 
W eise her, daß man die M agnesium lam pe m ehr oder 
w eniger seitw ärts und hinter die aufzunehm ende Person 
bringt, so daß nur die Seitenlinie des K op fes und ein 
T e il der sichtbaren W ange aus der genannten R ichtung 
her das volle L ich t erhält, während der übrige T e il der 
vorderen, der K am era  zugewendeten Seite des Gesichtes 
im Schatten bleibt. D as O bjektiv wird vor eindringenden
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Lichtstrahlen in bereits früher angedeuteter W eise g e
schützt. Durch geeignete Verw endung eines R e fle x 
schirm es wird die vordere Gesichtsseite dann nur g e
rade um so viel aufgehellt, daß sie nicht ohne er
kennbare Zeichnung erscheint.

B . A u fnahm en von Gruppen bei Magnesiumlicht.

B ei Gruppenaufnahm en ergibt sich ganz von selbst 
ein U nterschied, je  nachdem  man eine geringere oder 
größere A nzahl von Personen au f dem Bilde gleichzeitig 
zur D arstellung bringen w ill.

H andelt es sich um 2 oder höchstens 3 Personen, 
so wird sich die Aufnahm e in ihrer Technik  nicht er
heblich von der A ufnahm e einzelner Personen unter
scheiden. A u f die S tellung der Personen hat man b e
sonders zu ach ten ; 2 bis 3 Personen sind aber schließ
lich verhältnism äßig leicht so zu g ru p p iere n , daß sich 
eine w irkungsvolle Aufnahm e ergibt.

Ist bei den aufzunehm enden Personen ein erheblicher 
G r ö ß e n  u n t e r s c h i e d  vorhanden, so wird man diesen 
auszugleichen suchen, indem man die größte Person 
(oder größten Personen) setzt und die übrigen Personen 
entsprechend gruppiert. Sollen  alle drei steh en , so 
bringt man auch hier die größte F igu r in die Mitte. 
Ist es mit dem beabsichtigten Zw eck vereinbar, so kann 
man die Personen auch an einem T isch  sitzend anordnen. 
D ie G elegenheit muß ergeben , wie man sich m it der 
Stellun g der Personen ab fin d et; es ist unm öglich, jeden  
E inzelfall vorauszusehen und zu besprechen. Im m er 
aber muß man darauf achten, daß die S tellung und der 
G esichtsausdruck ganz zw anglos sei, und daß nichts
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Gem achtes dem Bilde anhafte. N ichts stört mehr, als 
gezw ungen lächelnde G esichter; der A usdruck der Ge- 
sichtsziige muß ein natürlicher sein, und vor allem  dem 
W esen der Person entsprechen.

B ei g r ö ß e r e n  Gruppen wird im großen und ganzen 
die Ste llun g  der Personen die H auptsache sein, wogegen 
der G esichtsausdruck weniger zur G eltung kommen 
kann, schon weil bei zunehm ender A nzahl der Personen 
die einzelnen K ö p fe  verhältnism äßig klein zur W ieder
gabe kommen, so daß ihr A usdruck nicht so sehr auf
fällt, w ie die G ruppierung an sich, außerdem auch, weil 
es mit w achsender Zahl der aufzunehmenden Personen 
um so schw erer w ird , au f den A usdruck des einzelnen 
zu achten. Ganz vernachlässigen soll man freilich diesen 
Punkt auch hier nicht.

Dem  ungefähren U m fang größerer Gruppen ist von 
selbst eine gew isse Grenze gezogen, die nicht über
schritten werden darf, wenn die D arstellung noch ge
schm ackvoll wirken soll. Man kann annehm en, daß im 
allgem einen über eine A nzahl von 6 bis 8 Personen nicht 
gegangen werden darf, wenn diese sowohl im einzelnen 
in ihrer E igen art dargestellt, als auch die ganze G ruppe 
entsprechend zw eckm äßig und zugleich geschm ackvoll 
angeordnet sein soll (vgl. Bild 7 bei S . 64). D arüber 
hinaus wird die Aufnahm e meistens einfach eine M assen
darstellung; es ist die W iedergabe einer M enge M enschen, 
die eben alle au f einer P latte abgebildet sein wollten. Die 
A ufnahm e selbst ist unter Um ständen ein technisches 
K unststück, selten jedoch  ein Erzeugnis von Geschm ack.

Je  größer die A nzahl der zu Photographierenden 
(8 Personen als größte Zahl angenomm en), um so 
schw ieriger gestaltet sich deren G ruppierung. In bezug
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a u f das Verhalten der Personen gilt dasselbe, was bei 
der Besprechung der kleineren Gruppen gesagt wurde. 
Z w anglosigkeit und N atürlichkeit in der Stellung des 
einzelnen, wie in der A nordnung der Personen zu 
einander, muß stets angestrebt werden. Je  nach Zeit 
und Ort sucht man sich alle Um stände nutzbar zu 
machen. So  kann man, um nur ein Beispiel anzuführen, 
zur W eihnachtszeit die Personen um den W eihnachts
baum gruppieren, eine Stellung, die geschickt angeordnet, 
eine sehr nette B ildw irkung ergibt. Ob man die L ich ter 
am  Baum  angezündet oder ausgelöscht photographieren 
will, b leibt sich g le ich ; im ersteren F a lle  wählt man 
lichthoffreie Platten (bzw. hinterstreicht die gewöhnlichen 
Platten mit einem Lichthofschutzm ittel), bei nicht 
brennenden Lichtern  ist das natürlich nicht erforderlich. 
Bei brennenden Lichtern wirkt die A ufnahm e jedoch 
weitaus natürlicher.

Zu beachten ist h ier, wie überall, daß die Personen 
n i c h t  i n d a s  M a g n e s i u m l i c h t  b l i c k e n .  Im 
übrigen ist die Blickrichtung für das Gelingen der A u f
nahme ohne Belang, vorausgesetzt, daß sie mit der 
Stellung der Person und deren K op fh altun g in E in klan g 
steht. W enn die H altung der Betreffenden es bedingt, 
kann der B lick  ebensogut nach der Seite  wie nach unten 
oder auch gegen  die K am era selbst gerichtet sein. D er 
A usd ruck bleibt ein natürlicher, wenn nur im übrigen die 
K opfstellun g eine zwanglose ist. A uch  a u f  s i c h  s e l b s t  
hat der Photographierende bei diesen Aufnahm en eben
so, w ie auch im vorhergehenden bei Porträts, zu achten.
E s  kommt für das G elingen derselben nicht w enig darauf 
an, daß der Aufnehm ende selbst ein richtiges Verhalten 
zeig t. E r  muß vor allem  mit größter Ruhe verfahren ..
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und d arf w eder beim A ufstellen  seiner A p p arate , noch 
beim Anordnen der S tellung der aufzunehmenden Per
sonen hastig oder gar unduldsam erscheinen, da dieses 
unzw eifelhaft ungünstig au f die R u h e und den A usdruck 
der Personen einwirkt. A lle s  muß glatt und scheinbar 
spielend, wie von selbst, vor sich gehen. D urch g e 
eignete U nterhaltung zwischen O perateur und A ufzu
nehmenden erhält man letztere in einer willigen Stim 
m ung, die A nordnungen über sich ergehen zu lassen, 
zumal wenn man ihnen andeutet, daß die A ufnahm e 
nur gelingen w erde, falls die Personen den W ünschen 
des Aufzunehm enden einigen guten W illen  entgegen
bringen. Man d arf aber auch wiederum nicht zu streng 
in seinen Forderungen sein. E in e  leichte Ä nderung der 
K opfhaltun g oder der übrigen Stellung lasse man ruhig 
geschehen, wenn die G esam tw irkung dadurch nicht gerade 
beeinträchtigt wird. Denn manchen Personen fällt es 
sch w er, auch nur kurze Zeit in unbewegtem  Zustande 
zu verharren , und es ist b esser, eine nicht störende 
Ä nderung der H altung ruhig zu gestatten, als w om öglich 
durch die steif und gezwungen ausfallende H altung einer 
Person die W irkung des ganzen B ild es zu beeinträchtigen.

E s  kann dem A m ateur bei einer Gruppenaufnahm e 
gelegentlich  wohl einmal begegnen, daß irgend eine der 
Personen ihren witzigen E in fä llen  keinen Zügel anlegen 
kann oder m ag, und dadurch, daß sie durch allerlei B e
m erkungen die übrigen Teilnehm er zum Lachen und 
auf diese W eise um die unbedingt notwendige R u h e 
bringt, die A ufnahm e verdirbt oder überhaupt unm öglich 
macht. H ilft höfliches, freundschaftliches Ersuchen um 
U nterlassung der Störung nicht, so fordert man, wenn 
man nicht direkt ein Scherzbild oder das B ild  einer
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G esellschaft in heiterstem A usdruck zu machen b eab 
sich tigt, ohne viel Fed erlesens die Entfernung jener 
Person, oder aber man w eigert sich, unter solchen U m 
ständen die Aufnahm e überhaupt zu m achen.

H andelt es sich um eine größere Gesellschaft, aus 
der eine kleinere G ruppe ausgew ählt und aufgenommen 
werden soll, so ist es, wenn irgend angängig, zw ecks 
schnellerer Erreichung des Z ieles ratsam , alle nicht b e
teiligten Personen aus dem Aufnahm eraum  zu entfernen, 
da ihre A nw esenheit nur zu Störungen A nlaß  geben 
würde.

N achfolgende Skizzen und Beschreibungen sollen die 
A ufstellung von P erso n e n , A p p arat und Lam p e bei 
Gruppenaufnahm en für einige besondere F ä lle  andeuten. 
Selbstverständlich  kann die A nordnung der Personen 
auch in anderer W eise gleich  wirkungsvoll sein. D ie 
Beispiele sollen nur dem A n fän ger einen A n h alt geben, 
au f Grund dessen seine ersten V ersuche einige A ussicht 
au f E rfo lg  haben. D er vorgeschrittene A m ateur aber 
wird hier wie bei allen anderen A rbeiten  seinen eigenen 
W eg gehen und auch zum Ziel kommen. D ie Zeich 
nungen sind in derselben W eise schem atisch dargestellt, 
w ie die dem A bschn itt über Porträtaufnahm en bei
gegebenen Skizzen.

: .  G ruppe von d r e i  Personen; e i n e  Lam pe, L ichtschirm , 
bogenförm iger H i n t e r g r u n d  (F ig . 8).

D er bogenförmige Hintergrund dient zugleich zum Aufhellen der 

Schattenseite.
Die Entfernung der Kam era von den Personen beträgt 2 m ; die 

der Lam pe 2*/2 tn. Anastigmat, Öffnung auf F  : 9,5 abgeblendet. Zer
streuungsschirm 25 cm vor der L am p e ; hinter ihr Reflektor. Blitz
pulvermenge 1 g. Hintergrund I m von den Personen entfernt.
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F ig . S.

2 . Gruppe von v i e r  P erson en ; e i n e  L a m p e , L ich t
schirm, R e f l e x s c h i r m ,  H i n t e r g r u n d  (F ig . 9). 

Vier Personen, so um den T isch gruppiert, daß eine allzu große, 
ste if wirkende Symmetrie in der Aufstellung vermieden wird. Kam era

2 m von den Personen, Lam pe 2'/2  m entfernt. Reflexschirm A'.-Sch 
zur Aufhellung der Schatten. Zerstreuungsschirm 25 cm vor der Lam pe; 
Reflektor. Anastigmat auf F  : 9,5 abgeblendet. Blitzpulvermenge I g.

3. Gruppe von s i e b e n  Personen; z w e i  Lam pen, L i c h t 
s c h i r m ,  H i n t e r g r u n d  (F ig . 10).

Sieben Personen müssen schon in zwei Reihen angeordnet werden, 
■da sonst die Ausdehnung der Gruppe zu sehr in die Breite gehen
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würde. Entweder stehen beide R eih en ; dann werden die größeren 
Personen hinten (P0 und PS), die kleineren seitlich und vorn ( P x bis / J5) 
angebracht; oder aber die größeren Personen sitzen vorn, die kleineren 
stehen hinten. Anstatt eines Reflexschirmes soll in diesem F a ll zum 
Aufhellen der Schattenteile eine zweite Lam pe Z 2 benutzt werden. 
D ie erste Lam pe L i , die Belichtungslam pe, ist 3 m von der Gruppe

entfernt; die zweite Lampe L „ ,  die Aufhellungslampe, dagegen nur 
halb so weit, nämlich 1 l/i m. Sie wird deshalb mit */i2 der Füllung 
von L l versehen. Beide Lam pen werden durch Schlauchverbindung 
oder gemeinsamen elektrischen Kontakt gleichzeitig ausgelöst. Das 
Objektiv wird vor dem eindringenden Licht der Aufhellungslampe durch 
einen undurchsichtigen Lichtschirm L-Sch  geschützt, der zwischen 
Kam era und Lam pe angebracht wird. Anastigm at, Blende F  ; 12 ,5 . 
7 , enthält 3 ,5  g, L „  0 ,3 g  Blitzpulver.

4. G ruppe von s e c h s  Personen; z w e i  Lam pen, L i c h t 
s c h i r m ,  H i n t e r g r u n d  (Fig . 1 1 ) .

Sechs Personen sollen an einem T isch aufgenommen werden. E s 
kommt darauf an, die einzelnen Personen möglichst verschiedenartig an
zuordnen und doch eine harmonische Gesamtwirkung der Gruppe zu 
erzielen. Diese Aufgabe kann beispielsweise in folgender Weise gelöst 
werden: Zwei Personen sitzen hinter dem T isch e , wie in zwangloser 
Unterhaltung begriffen (7t, und P t). An der linken Seite von P i  steht 
eine dritte, kleinere Person (T^), ziemlich dicht an P i heran. A u f der
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anderen Se ite , neben der rechten Schulter von P 3 steht die vierte 
Person ( / ’j) , welche sich mit den Armen in zwangloser, etwas gebeugter 
Haltung auf die Tischecke stützt und dem Gespräch zuhört, wie P s. 
An den Schmalseiten des Tisches sitzen die beiden letzten Personen 
(P j und P t sitzt etwas vom Tisch fortgerückt, etwa ein Bein
Uber das andere geschlagen; ./*. dagegen sitzt dicht am Tisch, die Arme

(oder einen Arm) auf ihn gestutzt. Die Gesichter aller sind P 3 oder 
I \  zugewandt, welche gerade zu sprechen und die Unterhaltung zu 
führen scheinen.

Eine derartige Anordnung, mit guten L icht- und Schattenverhält
nissen, pflegt ein wirkungsvolles B ild  zu ergeben. E s  ist eine zweite 
Lam pe zum Aufhellen der Schattenseite in gleicher Weise angewandt 
wie es in Nr. 3 (F ig . c) beschrieben ist.

D oppelanastigm at, Blende F : 1 2 , 5 ;  gefüllt mit 3,5  g, Z., ge
füllt mit 0,3 g  Blitzpulver.

Über die Einzelheiten hinsichtlich der Verwendung des Objektivs usw. 
vgl. Abschnitt X I.



V I .  A u fn a h m e n  von In n e n rä u m e n  bei 

M ag n e siu m lich t.

B ei Aufnahm en von Innenräumen ist das H aupt
gew icht au f die W ahl des für die A ufstellung der K am era 
am  besten geeigneten Platzes zu legen. J e  nach der 
Stelle, von der aus ein R aum  aufgenom m en wird, kann 
das B ild  einen guten oder einen w enig befriedigenden 
Eindruck ergeben. Man wähle den Standort stets außer
halb der M itte des aufzunehm enden Raum es, damit das 
B ild  nicht rechts und links eine unschön wirkende S y m 
metrie der W ände zeige. V ielm ehr stelle man den 
A p p arat so auf, daß die O bjektivachse etw as schräg zur 
M ittellinie des Raum es steht. D iejen ige Seitenw and, die 
durch ihre A usschm ückung das meiste Interesse bean
sprucht, soll mehr Raum  au f dem Bilde einnehmen, als 
die gegenüberliegende, weniger interessante. Bieten beide 
gleich  viel Bem erkensw ertes, so muß dennoch m ehr zu
gunsten der einen von ihnen entschieden werden. (V gl. 
die beiden A bbildungen au f der nächsten Seite.)

V on W ichtigkeit ist es ferner, au f die Gegenstände 
zu achten, die in dem  aufzunehm enden Raum  aufgestellt 
oder an den W änden als Schm uck angebracht sind. D a 
man, wenn angängig, zu Innenaufnahm en O bjektive mit 
k u r z e r  Brennw eite und g r ö ß e r e m  B ildw inkel benutzt 
(siehe A bschnitt X I), so werden die der K am era  nahe
liegenden G egenstände im V ergleich  zu den entfernteren 

verhältnism äßig sehr groß erscheinen. Seh r oft w’irkt ein
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Bild  dadurch unschön. Man w ird deshalb entw eder zu 
nahe befindliche Gegenstände, w ie Stühle, T ische u. dgl. 
entfernen oder w eiter entfernt aufstellen, oder, wenn dies 
nicht m öglich ist, die K am era  so anbringen, daß sie un
m ittelbar vor sich etw as freien Raum  hat (vgl. B ild  8 
und 9 bei S . 64).

Die anastigm atischen O bjektive mit ihrem großen 
W inkel sind bei den Innenaufnahmen insofern vorzüglich

Aufstellung der Kamera.

verw endbar, als sie verhältnism äßig geringe A bblendung 
erfordern. Man hat bei solchen A nastigm aten auch den 
V orteil, durch diese verhältnism äßig geringe A bblendung, 
und dem entsprechend noch ausreichende Lichtstärke, dort 
noch Pustlicht bzw. B litzlicht verw enden, also Moment
aufnahmen machen zu können, wo man eine Person mit 
a u f das Bild nehmen will. B ei A nw endung der wirk
lichen W eitw inkelobjektive mit ihrer kleinen Öffnung 
müßte man hingegen zu längeren und daher w eniger 
günstigen Belichtungen m ittelst M agnesium band oder 
dem dafür jetzt mehr angew andten Zeitlicht greifen.
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D ie s c h a r f e  E i n s t e l l u n g  eines Raum es bietet 
mitunter Schw ierigkeiten. Man läßt zunächst au f m ittlere 
Entfernung im Raum  eine Petroleum lam pe (ohne Glocke) 
aufstellen und stellt au f sie bei voller Öffnung die M itte 
des B ildes scharf ein. A lsdann läßt man zur Feststellung 
der seitlichen A usdehnung des B ild es die L am p e seit
wärts bis an die Stellen  rücken, w elche man noch au f die 
Platte bringen möchte (entsprechend dem W inkel des 
benutzten O bjektives), und leuchtet so nach M öglichkeit 
das ganze A ufnahm efeld nacheinander ab, bis die L am p e 
au f der M attscheibe überall, in der Mitte wie an den 
Rändern, sichtbar gew esen ist. Endlich  bringt man die 
Lam p e so weit nach vorn, wie die nächsten G egenstände 
reichen, w elche noch mit au f das Bild kommen sollen, 
und blendet nun so weit ab, daß die Lam pe auch hier 
sch arf erscheint und die nötige Tiefenschärfe erzielt ist. 
Nunm ehr belichtet man nach Berücksichtigung der ge
nannten Um stände in oben angedeuteter W eise, und wird 
ein vollkom m en scharfes B ild  erhalten.

E in  bequem eres und dennoch genügend sicheres E in 
stellen wird erm öglicht, wenn man sich eines geeigneten 
Suchers (wie man ihn im K a p . X I  im A bschnitt über das 
E instellen  beschrieben findet), einer E instellskala  und 
einer T ab elle  für Tiefenschärfe bedient.

V on  unangenehm er W irkung sind in der A ufnahm e 
häufig G egenstände, die aus glänzendem  M etall, Por
zellan, G las u. dgl. bestehen und zur A usstattung oder 
A usschm ückung des Raum es und der W ände dienen 
(z. B . Sp iegel usw.). S ie  erzeugen durch Refiexerschei- 
nungen überm äßige Lichtw irkungen, die nicht zu der 
übrigen Beleuchtung passen und die harm onische G e
sam twirkung stören. W enn m öglich verm eide man es,
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solche G egenstände mit au f das Bild zu bringen, lasse 
diese lieber während der A ufnahm e entfernen, oder ver
hänge z. B . Sp iegel u. dgl. mit einem leichten Tuch. 
Ist es nicht zu umgehen, derartige Gegenstände mit auf
zunehm en, so bleibt nur übrig, die störenden E rsch ei
nungen durch nachträgliche zweckm äßige Retusche au f 
der P latte zu beseitigen.

Je  nach der Größe des aufzunehm enden.Raum es, je  
nach der helleren oder dunkleren F arb e  seiner W ände, und 
je  nach der A rt  der benutzten Lam pe wird die M e n g e  
des zu verwendenden M agnesium pulvers verschieden groß 
sein müssen. E in e  bestim m te A n gab e  zu machen ist 
schw ierig. In erster L in ie  bestim m end ist die E n t 
f e r n u n g  des aufzunehmenden G egenstandes von der 
L a m p e ; je  größer der A bstan d  zwischen beiden, u m s o  
größer muß auch die Pulverm enge sein und um gekehrt. 
H ierbei ist zu b each ten , daß die K ra ft des L ichtes 
im Q uadrat der Entfernung abnimmt. D ie Pulverm enge 
wird, wenn auch verhältnism äßig wenig, noch beeinflußt 
durch die F a r b e  der W ände und D ecken, durch den 
Tonw ert der G egenstände selbst. (Näheres siehe A b 
schnitt VIII.)

Ist der Raum  so groß, daß man bei A nw endung von 
B litzpulver fürchten muß, eine L am p e mit entsprechender 
Lad un g würde ihn nicht genügend erhellen, so belichtet 
man nach dem A bbrennen der Lam pe ein zweites Mal 
mit etwa l r > bis Vs der M enge des soeben verbrauchten 
Pulvers. M an begibt sich aber zu dieser nachträglichen 
Belichtung auf die andere Seite der K am era und blitzt 
die schw ächere Lad un g hier ab, um die Schattenteile 
m ehr aufzuhellen. A ufstellung von Reflektoren zum A uf
hellen wird sich meist für Innenaufnahmen als zwecklos,



Herrn. S c h w a rz , H an n over p h o t .  B ild  4 a (zu S e ite  38). B ild  4 b (zu S e ile  38).

Vergleichsaufnahmen oh ne (Bild 4 a )  und m it Zerstreuungsschirin (Bild 4h ). Aufgenommen mit elektrisch auslös
barer Blitzlampe, mit Doppelanastigmat F : 5,5, ohne Abblendung. J/2 g Blitzpulver, abgebrannt in einer Entfernung 
von 2 Meter. (Man beachte die gegenüber B ild  4 a  viel weichere, modulationsreichere Beleuchtung von Bild 4b .)



Andeutendes Beispiel für die Stellung von Person, Kam era und Lampe bei Porträtaufnahmen. Kam era von 
der Person 2 M eter, Lam pe von der Person z ‘/2 Meter entfernt. Lam pe etwa 1 Meter höher als die 
Kam era und etwa 1 Meter seitwärts von derselben. D ie Aufnahme ist eine Tageslichtaufnahme und dient nur

zur Demonstration der S t e l l u n g .

B ild  5 (zu Se ite  44 und 45).



C . R ö ttg e r , H an n over phot. B ild  6 (zu S e ite  38).

Aufnahme ohne Blitzlampe und ohne Zerstreuungsschirm mit Anasligmat F  : S, 
abgeblendet au f F  : 18 . Etw a 8 g  Blitzpulver in 3Y2 Meter Entfernung abgebrannt. 

(Das Bild zeigt häßlich glänzende Lichter.)

E lsa  W inter (Inh. H an s S p in g ier), B ild  7 (zu S e ite  54 ):
L e ip zig  phot. T h eaterszen c.

Aufnahme ohne Blitzlampe und ohne Zerstreuungsschirm, mit Anastigmat F  : 6,S, 
abgeblendet auf F  : iS . Menge des Blitzpulvers etwa 50 g , abgebrannt in einer 

Entfernung von etwa 8 Meter.



E lsaM  iuter (Tnh H ans S p in g ier), L e ip zig  phot B ild 8 (zu S . 6 1).

Aufnahme ohne Blitzlampe und ohne Zerstreuungsschirm mit Anastigmat 
F : 6 ,8 , abgeblendet auf F  : iS . Menge des Blitzpulvers etwa 20 g, 

abgebrannt in einer Entfernung von etwa 5 Meter.

C . A lp e rs  ju n  , B ikl 9 (zu S e ite  6 1 ) :
H a n n o v e r  p h o t. T u n n e lb a u .

Aufnahme mit W eitwinkel-Aplanat, Blende F  : 4S. 
30  g  Zeitlichtpulver.
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o ft geradezu störend —  weil Raum  versperrend —  er
weisen. Fern er ist zu berücksichtigen, daß die erste 
Belichtung m öglichst hoch erfolgen soll, um unangenehm e, 
schw ere Schattenbildung zu verm eiden; die zweite — auf 
der anderen Seite  der K am era  — hingegen muß etwa 
um i m tiefer stattfinden, dam it auch die dem Boden 
naheliegenden T e ile  aufgehellt werden. Die K am era 
muß selbstverständlich bis zum Schluß beider Belichtungen 
durchaus unverändert und unberührt so stehen bleiben, 
w ie sie anfangs gestanden hat. B ei A nw endung von 
Zeitlichtpatronen verfährt man in der W eise, daß man 
m it dieser den Standort w ährend des Brennens von links 
nach rechts (hinter dem A pparat), oder um gekehrt, ver
ändert. W ird Zeitlichtpulver angew endet, hat man nur 
nötig, dieses au f einem B rett von 2 bis 3 und noch mehr 
M eter L än ge  fortlaufend auszustreuen, um so eine B e
leuchtung zu erzielen, die w eder flach noch hart sein wird.

Zu bemerken ist schließlich, daß man bei Innen
aufnahm en keinen Zerstreuungsschirm  vor die Lam pe 
setzt, wie es bei Porträts und den besprochenen Gruppen 
d er F a ll ist. M an hat diesen U m stand b ei der B e 
stim m ung der Pulverm enge zu berücksichtigen, da das 
L ich t durch das Feh len  des Schirm es aus Pausleinewand, 
Ö lp ap ier u. dgl. um etw a ’/i kräftiger wirkt, als es mit 
dem  Schirm  der F a ll sein würde. Man hat also um 3/v 
d es Gew ichtes weniger Pulver zu nehmen, als man bei 
V erw endung des Lichtschirm es benutzen würde (siehe 
auch die B ilder 8 und 9 bei S . 65).

H o l m ,  Photograp h ie  bei künstlichem  L ich t. 2. A ufl.



V I I .  A u fn a h m e n  bei v e re in igte m  T a g e s 

und M ag n e siu m lich t.

A nstatt der H ilfslam pen oder der R eflexschirm e kann 
man auch das T ageslich t benutzen, um bei A ufnahm en 
mit M agnesium licht die gewünschte W irkung in bezug 
au f Licht- und Schattenverteilung zu erzielen.

W erden hierbei zuerst die Aufnahm en von Innen
räumen in Betracht gezogen, so muß man zur E rzielung 
sicherer Resultate unterscheiden zwischen Aufnahm en, 
bei denen es sich lediglich um die W iedergabe eines 
Innenraums mit oder ohne Personen handelt, und solchen, 
bei denen zugleich —  etw a durch geöffnete Fen ster oder 
Balkontüren —  auch ein Stück der außen befindlichen 
Landschaft mit dargestellt werden soll. In letzterem  
F a ll würde also Außen- und Innenaufnahme vereinigt sein.

A b e r  auch noch nach einer zweiten R ichtung hin ist 
ein Unterschied festzuhalten, dessen Beachtung für die 
wahrheitsgetreue W irkung der A ufnahm e von größter 
Bedeutung ist. E s  handelt sich darum, w elche von beiden 
L ichtarten  (T ageslich t oder Magnesiumlicht) die h a u p t 
s ä c h l i c h e ,  die vorherrschende sein, und w elche nur 
als H ilfsbeleuchtung wirken soll.

E s  ist einleuchtend, daß die B ildw irkung eine vo ll
ständig andere werden muß, je  nachdem  man bei einer 
gleichen A ufnahm e einmal dem T ageslich t oder ein 
anderes Mal dem M agnesium licht die H auptw irkung zu
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mißt. Je  nach dem A usdruck, den man dem Bilde ver
leihen will, muß bald das T ages-, bald das künstliche 
L ich t überw iegen, die H auptbeleuchtungsquelle sein.

Um  diese allgem einen Andeutungen für den einzelnen 
Aufnahm efall leichter anwendbar zu m achen, seien einige 

Beisp iele aus der P raxis angeführt.
x. H andelt es sich um die A ufnahm e eines Innen

raum es, bei dem dieser in der A rt  der gewohnten täg
lichen Beleuchtung zur G eltung kommen soll, so wird 
man das durch die F en ster einfallende T a g e s l i c h t  zur 
H a u p t b e l i c h t u n g  verw enden, und das M agnesium 
licht nur dazu benutzen, die im Schatten liegenden T e ile  
in angem essener W eise aufzuhellen. Man verhängt die 
Fenster mit leichten durchscheinenden V orhängen, um 
das L ich t gleichm äßig abzustimmen. D as L ich t im 
Zim m er ist naturgem äß ein beschränkteres, als das L ich t 
im F re ie n ; das M agnesium licht würde daher, als H aupt
licht angew endet, für den vorliegenden Zw eck  unnatürlich- 
helle L ich ter und zu schw ere Schatten erzeugen, als daß. 
das B ild  den E indruck einer T agesbeleuchtung machen 
könnte. Je  nach dem G rad der natürlichen H elligkeit 
und je  nach der notwendigen A bb len d un g des O bjektivs 
(um die betreffende Platte randscharf und m it genügender 
Schärfentiefe zu erzielen) wird man die Belichtungszeit 
bei T ageslich t von einer bis zu m ehreren Sekunden, ja  
bis zur D auer von Minuten bem essen, um dann zum 
Schluß die der Schattentiefe angepaßte, verhältnism äßig 
geringe M enge des M agnesium pulvers abzubrennen (Bild io  
bei S . 80).

2. E s  soll ein Zim m er aufgenom m en werden, das 
durch seine geöffneten Fen ster den B l i c k  i n d i e  
S t r a ß e  oder in die Landschaft freig ib t, oder aus dem
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eine geöffnete T ü r au f einen B alkon führt. A u f dem 
Bilde soll sowohl der Innenraum , w ie die A ussicht ins 
F re ie  dargestellt sein.

W enn man sich in einem derartigen Zim m er befindet, 
so wird man wahrnehm en, daß die in ihm befindlichen 
Gegenstände zwar deutlich beleuchtet sin d ; infolge des 
G egensatzes zwischen dem schw ächeren Innenlicht und 
dem  hellen L ich t im Freien  erscheint aber die Z im m er
beleuchtung so gedäm pft, daß es durchaus als verfehlt 
bezeichnet werden müßte, w ollte man das Zim m er bei 
der Aufnahm e durch M agnesium licht ebenso stark  er
hellen, wie der B alkon oder der vom  Zim m er aus sicht
bare T e il der Straße bzw. Landschaft beleuchtet ist.

D a nun aber einerseits das dunklere Zim m er eine 
längere Belichtungszeit erfordert, als der im Freien  be
findliche T e il der Aufnahm e, und andererseits das durch 
die Fenster- oder die Balkontür eindringende T ageslich t 
um den Fenster- oder Türrahm en herum die bekannte 
Lichthoferscheinung au f der Platte zeitigen würde, außer
dem  aber auch eine vollständige U berbelichtung der 
außen befindlichen T e ile  entstehen müßte, wenn man die 
P latte so lange belichten wollte, als es der Innenraum 
erfordert, so muß eine A rt  und W eise der Belichtung 
angew endet werden, die beiden Forderungen gerecht wird.

Dazu verhilft uns wiederum die V erbindung von 
T ageslich t mit M agnesium licht.

Bei einigem  Ü berlegen wird man sich sagen, daß die 
Belichtung des Innenraum es im vorliegenden F a lle  g ä n z 
l i c h  durch das M agnesium licht bew irkt werden muß, da 
es sich darum handelt, die Aufnahm e in so kurzer Zeit 
fertig zu stellen, daß die außen sichtbaren Bildteile 
eine Ü berbelichtung nicht erfahren und das von außen
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eindringende T ageslicht nicht Zeit hat, eine L ich th o f
bildung auf der P latte zu bew irken. Die für die Innen
aufnahme nötige A bb len d un g des O bjektivs bew irkt zu
gleich auch in bezug au f denjenigen T e il des Bildes, der 
vom freien T ageslich t beleuchtet wird, daß die Aufnahm e 
nicht in allzu großer H ast geschehen braucht. Nachdem  
die K am era  eingestellt und die L am p e mit einer M enge 
M agnesium pulver beschickt ist, wie es die jew eilige  H ellig
keit des Raum s eben gerade erfordert, belichtet man (am 
besten m ittels eines m echanisch auslösbaren, au f »Zeit« 
gestellten O bjektivverschlusses, nicht mit dem O bjektiv
deckel !) nur gerade so kurz, wie es das T ageslich t im 
Freien  erfordert, läßt unm ittelbar darauf ohne jedes 
Zaudern mit der bereit gehaltenen L am p e die M agnesium 
belichtung folgen und schließt dann s o f o r t  mittels der 
A uslösung den O bjektivverschluß.

Um  bei dieser A rt  Aufnahm en jeden  L ich th o f mit 
Sicherheit zu verm eiden, verw endet man am besten 
l i c h t h o f f r e i e  Platten oder hinterstreicht seine gew öhn
lichen Platten vorher m it einem Lichthofschutzm ittel. 
Seh r zweckdienlich ist auch die V erw endung von F ilm s 
oder N egativpapier, die beide schw ächere L ichthöfe geben 
als Platten. D ie Lam p e wird auch hierbei seitlich und 
etw as hinter der K am era  aufgestellt.

W ie bei Aufnahm en von Innenräumen kann die V e r
bindung von T ages- und M agnesium licht auch bei P o r 
t r ä t -  u n d  G r u p p e n a u f n a h m e n  angew endet werden. 
Man wird sich hinsichtlich der letzteren allerdings au f 
kleine Gruppen (2 bis 3 Personen) beschränken müssen. 
Bei einer größeren A nzahl Teilnehm er ist es unbedingt
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sicherer, wenn man die A ufnahm e ausschließlich bei 
M agnesium licht m acht und die H ilfsbelichtung in der 
bereits beschriebenen W eise m ittelst zwei M agnesium 
lam pen ausführt.

B ei Aufnahm en von Personen mit vereinigtem  L ich t 
läßt man diese in der N ähe eines Fensters in der W eise 
Stellun g nehm en, daß das T ageslich t die (spätere) 
Schattenseite entw eder direkt oder indirekt durch einen 
R eflexsch irm  aufhellt. Man benutzt also  das M agnesium 
licht als eigentliche Belichtungsquelle, während das T a g e s
licht nur zur H ilfsbelichtung dient. Man soll aber das 
L ich t nicht ohne w eiteres durch das Fen ster au f die 
Personen einwirken lassen, sondern m ildert es durch 
A nbringen  eines durchscheinenden hellen V orh anges so 
weit, daß diese Seite au f dem Bilde auch wirklich noch 
Schattenseite bleibt, d. h. w eniger L ich t em pfängt, als 
die eigentliche, durch künstliches L ich t geschaffene L ich t
seite.

Die M enge des M agnesium pulvers richtet sich nach 
der A nzahl der aufzunehm enden Personen, nach der E n t
fernung der L am p e und nach der A bblend ung des O b
jektivs. Die im nächsten A bschnitt angeführte T ab elle  
gibt für den einzelnen F a ll genaueren Aufschluß.



V I I I .  D ie  n otw en d ige  M e n g e  des  
M a g n e siu m p u lv e rs .

E in e F rag e , die sich naturgem äß bei jed er A ufnahm e 
m it M agnesium licht aufdrängen muß, und die das größte 
Interesse beansprucht, die aber als für alle F ä lle  gültig 
unm öglich ohne w eiteres beantwortet werden kann, das 
ist die F ra g e  nach der für die Aufnahm en jew eils  er
forderlichen P u l v e r m e n g e ,

D ie M enge des Pulvers wird durch eine Reihe von 
F a ll  zu F a ll  wechselnder Um stände bed ingt, die nicht 
ohne weiteres erlauben, eine für alle A ufnahm en gültige 
feste Norm aufzustellen. Sobald  man aber diese b e
stim m enden Punkte kennt und ihren Einfluß au f die B e 
lichtung zu deuten weiß, so ist man doch imstande, sich 
aus ihnen eine für den gerade vorliegenden F a ll g e 
nügend sichere A uskunft abzuleiten.

D ie notwendige Pulverm enge hängt h a u p t s ä c h 

l i c h  a b :

1.  V on der L ich tstärke des O bjektivs.
2. V on  dem A bstan d  der L ichtquelle vom aufzu

nehm enden G egenstand.
3. V on  der Em pfindlichkeit der Plattensorte.

S ie  wird weiter, wenn auch nur in ganz g e r i n g e m

M aße, beeinflußt:
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4. V on der A r t  des Pulvers —  ob Pustpulver oder 
B litzp u lver; bei V erw endung des letzteren auch von 
seiner Zusam m ensetzung.

5. V on  der Tiefenausdehnung des G egenstandes und 
dem dadurch bedingten verschiedenen A bstand der ein
zelnen T e ile  von der Lichtquelle.

6. V on  der H elligkeit und der dadurch bedingten 
R eflexionsfäh igkeit der W ände des A ufnahm eraum es.

7. V on der H elligkeit des aufzunehmenden G egen 
standes selbst.

D ie  L i c h t s t ä r k e  d e s  O b j e k t i v s  bestim m t bei 
Tageslichtaufnahm en die D a u e r  der Lichteinw irkung 
und bei M agnesium licht in gleich er W eise die M e n g e  
des nötigen L ich ts.

D e r  A b s t a n d  d e r  L i c h t q u e l l e  vom  aufzu
nehmenden G egenstand beeinflußt die K ra ft und dam it 
die W irkung des L ich tes a u f Grund des G esetzes, daß 
das L ich t in bezug au f seine Stärke (seine H elligkeit) 
im Q uadrat der Entfernung abnim mt, so daß bei einem 
A bstan d  der L am p e von 2 111 im V ergleich  zu einem 
A bstan d  von 3 m = 2 2 : 3 2 — 4 : 9  belichtet werden muß. 
A u f  die Photographie mit M agnesium  angew endet, b eT 
deutet das, daß man bei einem A bstan d  von 3 m 0 ,9  g  
Pulver verw enden m uß , wenn man bei einem solchen 
von 2 m nur 0 ,4  g  nötig hat.

E s  liegt nun die V ersuchung n ahe, bei allen A u f
nahmen einen m öglichst kurzen A bstan d  zu nehmen, 
um an Pulver zu sparen. D ieser an sich durchaus löb
liche G edanke muß aber mit größter V orsicht zur A u s
führung gebracht werden. B ei Einzelaufnahm en hat die 
zu nahe A ufstellu ng höchstens zur F o lg e , daß die B e 
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leuchtung trotz des Zerstreuungsschirm es etw as schärfer 
w ird , als es vielleicht gew ünscht wurde und fürs a ll
gem eine em pfehlensw ert ist. H ingegen liegt die Sache 
bei Gruppenaufnahm en weit w eniger günstig. W enn hier 
bei einer Breitenausdehnung der G ruppe von vielleicht
2 m und etw as seitlich aufgestellter Lichtquelle (was zur 
V erm eidung flacher G esichter notwendig ist) diese nur
3 m von der nächstsitzenden Person entfernt ist, so wird 
sie von der am ändern E n d e der G ruppe befindlichen 
Person etw a 3 1/» m entfernt sein. Da die L ich tw irkung 
nun im Q uadrat der Entfernung abnim m t, so wird die 
weiter absitzende Person nur etwa ein D rittel so  stark 
belichtet werden, als die in einer Entfernung von 2 m 

sitzende Person (2 2 : 3 lll -i 2 =  4 : 1 2 , 25  =  1 : 3)-
Genau so liegt die Sache bei einer in die T ie fe  aus

gedehnten G ruppe oder bei der A ufnahm e eines Innen
raumes. S itz t, um obiges Beispiel beizubehalten, die 
vorderste Person 2 m , die hinterste dagegen 3 m von 
der Lichtquelle entfernt, so w ird die letztere nur etw a 
ein halb so viel L ich t als die vordere Person erhalten

(2 ä : 32 =  4 : 9 =  1 ■

D erartig verschiedene Lichtw irkungen lassen sich nur 
durch größere A bstän de der L ich tquelle (und dadurch 
bedingte größere M engen Blitzpulver) oder durch V e r
wendung m ehrerer Lichtquellen  ausgleichen. So  würde
sich im zuletzt angeführten Beispiel das V erhältnis bei 
einem A bstan d  der L ich tquelle  von 4 m von der vordersten 
und dadurch 5 m von der hintersten Person derart ver
schieben, daß letztere dann nur noch J/s weniger L ich t 
als die erstere erhält (4 2 ; 5 2 =  1 6 :  25 =  2 : 3  —  vorher 
I : 2 J/ i ) ; bei einem A bstand der Lichtquelle von 8 bzw. 
9 m wird das V erhältnis 8 2 : 9 2 =  64 : 8 1 =  4 : 5 , die
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hinterste Person erhält also je tzt nur noch ]/;> weniger 
L ich t als die vorderste, usw.

D i e  E m p f i n d l i c h k e i t  d e  r P l a t t e n s o r t e  beein
flußt hier die notwendige Pulverm enge in gleicher W eise, 
w ie sie bei Aufnahm en mit T ageslich t die D auer der 
B elichtung beeinflußt.

A ußer den vorgenannten Hauptpunkten kommen dann 
noch die au f Seite 72 unter 4 bis 7 aufgeführten, jedoch  
w enig beeinflussenden Um stände in Betracht.

Beim  P u s t p u l v e r  ist der verw endbaren Pulverm enge 
eine natürliche Grenze gezogen, da die durch die Bauart 
der Pustlam pen bedingte A rt  der Verbrennung eine V er
änderung der M enge nur in verhältnism äßig engen Grenzen 
erlaubt. E s  ist nicht m öglich, das Pulver durch den L u ft
druck der pneum atischen A uslösung über eine gew isse 
M enge hinaus noch genügend zur V erteilung beim V e r
brennen zu bringen. W ollte man m ehr Pustpulver, als 
sich erfahrungsgem äß für Pustlam pen eignet, in solcher 
Lam p e entzünden, so würde ein T e il desselben, weil 
nicht m ehr richtig verteilt und zerstäubt, in Form  von 
glühenden K lum pen, also unvollständig verbrannt, heraus
geschleudert werden. D ie zulässige H öchstm enge b e

trä g t  rund S -
Je  besser die Lam p e das Pustpulver zerstäubt, um so 

stärker w irkt die F lam m e, um so geringer kann also die 
M enge des Pulvers sein. B ei günstigen Verhältnissen 
genügen oftm als w enige Centigram m  für eine A ufnahm e.

G eeignet für die A nw endung von Pustpulver sind 
im allgem einen Porträtaufnahm en, kleinere Gruppen und 
auch kleinere Innenräum e. A b e r auch größere Gruppen 
und größere Innenräum e können aufgenom m en w erden ; 
nur ist man dann genötigt, zwei bzw. m ehr Lam pen
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gleichzeitig zu benutzen, da die H öchstm enge von etw a
g, die eine Lam pe faßt, hier nicht m ehr ausreicht.
Schw ieriger als bei Pustpulver ist die Bestim m ung der 

erforderlichen M enge beim B l i t z p u l v e r .  Denn da 
das B litzpulver eine M ischung ist, und die hierzu mit 
dem M agnesium pulver benutzten Stoße verschiedener 
A rt sind, so sind sie auch von verschiedenem  Einfluß 
au f die Leuch tkraft des fertigen M ischpulvers. Ebenso ist 
auch die A rt  der Verbrennung des Pulvers von Bedeutung 
für die W irkung der F lam m e auf die photographische 
Platte (siehe Seite 16 ). E in e Grenze des H öchstm aßes 
g ibt es für die M enge des B litzpulvers eigentlich kaum, 
denn wenn man nur eine entsprechend große und sichere 
U nterlage für das B litzpulver w ählt, kann man nötigen
falls die M enge so groß nehmen wie man will.

Unter Berücksichtigung aller im vorstehenden g e
nannten Punkte m ache man zunächst zur Ü bung einige 
P r o b e a u f n a h m e n .  Benutzt man stets dasselbe O b
je k tiv  bei g leicher B len d e , dieselbe Plattensorte, die 
gleiche Pustlam pe bzw. gleiches B litzpu lver, und sind 
die sonstigen V erhältnisse dabei die gleichen, so wird 
man ohne Schw ierigkeit aus diesen Probeaufnahm en einen 
Schluß au f die erforderliche Pulverm enge ziehen können, 
der dann als m aßgebender A nhaltspunkt für weitere B e 
lichtungen zu dienen verm ag.

U m  aber A nfängern  einigen A n h alt zu geben, seien 

nachfolgend einige A n gaben  gem ach t, die nach selbst
gem achten Blitzlichtaufnahm en zusam m engestellt sind. 
S ie  lassen eine Schlußfolgerung au f die M ehrzahl der 
bei A m ateuren vorkom m enden F ä lle  zu, so daß mit ihnen 
eine gew isse R ichtschnur gegeben ist, die dem A m ateur 
die Entscheidung erleichtern wird.
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Benutzt wurde eine K am era  Q X 1 2  und als O bjektiv 
ein D oppelanastigm at F : 6,8 m it 1 2 cm Brennweite.

D ie Lam pe war eine B litz lam pe, an deren Rückseite 
ein größerer Reflektor aus blankem  W eißblech befestigt 
war. V o r der L am p e befand sich ein Zerstreuungs
schirm von Pausleinewand. D as B litzpulver bestand aus 
einer M ischung von 2/s reinem M agnesium pulver und 
J/3 chlorsaurem  K a li ,  das beides erst unm ittelbar vor 
jed er Belichtung zusammen geschüttet wurde. Die 
W ände des Zim m ers waren teils mit hellen Tapeten  
bekleidet, teils wurden Reflexsch irm e zum A ufh ellen  
verwendet.

A ufgenom m en wurden einzelne Personen und Gruppen 
bis zu 3 Personen. (H at man größere Gruppen aufzu
nehmen, so verm ehre man die unten angegebene M enge 
je  nach der räumlichen A usdehnung der Gruppe um ein 
Drittel bis um die H ä lfte , nötigenfalls benutze man 
mehrere Belichtungslam pen mit entsprechender Pulver
menge.)

Abstand 
-• zwischen 
Blitzlampe 
und Person 
in Metern

Bei einem Üffhungsverhältnis des Objektivs von 

F  : 6 ,3 | F  : 9 [ F  : 1 2 , 5 | F  : i S  F  : 25  | F  : 36 

entsprechend den Stolzeschen relativen Belichtungszahlen vo 

4 S j  16  | 32  | 64 | 12S  

ist die erforderliche Menge Blitzpulver in Gramm

i 0,1 0,2 o ,4 0,8 1,6 3 ,2

2 0,4 o,8 1 ,6 3,2 6,4 12 ,8

3 o ,9 1,8 3,6 7,2 14,4 2S,8

4 1,6 3,2 6,4 1 2 ,S 25,6 51 , 2

5 2,5 5,0 10 ,0 20,0 40,0 So,o

6 3,6 7,2 H ,4 28 ,s 57,6 1 1 5 , 2
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W as in der T ab elle  für einen D oppelanastigm aten 
gesagt ist, g ilt natürlich in gleicher W eise auch für 
jed es beliebige andere O bjektiv, da alle O bjektive p rak
tisch gleiche Belichtungszeit erfordern, wenn sie rech
nerisch gleiche L ich tstärke besitzen oder durch A b 
blendung au f gleiche L ich tstärke gebracht werden.

D ie Bezeichnungen F : 9 ,  F : 12 ,5  usw. haben bei 
jed em  O bjektiv  dieselbe B edeutung; wenn man also 
den D oppelanastigm aten, der bei voller Öffnung eine 
L ich tstärke von F  : 6 ,3 besitzt, au f F  : 1 2 , 5  abblendet, 
so ist er nunmehr auch nicht lichtstarker wie jedes 
andere O bjektiv (z. B . ein A planat) bei gleichfalls 
F  : 1 2, 5.  Man kann also die für den oben genannten 
D oppelanastigm aten angegebenen Pulverm engen ohne 
weiteres auch bei Aufnahm en m it anderen O bjektiven ver
w erten, wenn man nur d arau f achtet, daß das Ö ffnungs
verhältnis m it dem  in der T ab elle  genannten überein
stimmt.

Sind die W ä n d e  des Aufnahm eraum es dunkel, so 
versuche man in erster L in ie  eine m öglichst ausgiebige 
A nw endung von R eflexsch irm en unter ganz geringer 
V erm ehrung der Pulverm enge. Ist  die A nordnung einer 
A nzahl reflektierenden F läch en  nicht gut m ö glich , so 
vergrößere man die angegebene M enge des Pulvers je  
nach dem G rad der D unkelheit der W ände weiter um 
ein w en iges, indem man zugleich auch die G röße des 
Raum es m it in Betrach t zieht.

W er bei Porträts und Gruppen ohne Zerstreuungs
schirm  arbeiten will, muß die oben angegebene Pulver- 
m cnge um etw a ein V iertel verrin gern ; es sei hier jedoch  
nochm als betont, daß B ild er, die ohne Zerstreuungs
schirm  ■ aufgenom m en w erden , bei weitem  nicht die
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Harm onie und die R uhe von solchen Aufnahm en auf
weisen, bei denen durch A nw endung eines Zerstreuungs
schirm es die W irkung von weichem , angenehm em  L ich t 
erzielt wurde (vgl. B ild  3 und 4  bei Seite  32). Innen
räume werden ohne Zerstreuungsschirm  aufgenom m en.

D er D eutlichkeit halber sei der G ebrauch der T ab elle  
au f Seite  76  an der Hand eines Beispiels noch be
sonders e rk lärt: M it einem  A planaten , der au f F  : 12 ,5  
abgeblendet wurde, soll eine Aufnahm e in ganzer F igu r 
aus 4  m Entfernung gem acht w erden ; die B litzlam pe 
steht 3 m von der Person entfernt. Man verfolgt nun 
die unter F : 12 ,5  stehende senkrechte und die hinter 
3 m. befindliche w agerechte R e ih e ; wo beide zusammen 
treffen, findet man die für den gegenw ärtigen  F a ll er
forderliche Pulverm enge an gegeben ; das ist h ier: 3 ,6  g. 
D er A bstand  der Person von der K am era  spielt hierbei 
keinerlei R o lle  und beeinflußt die notwendige Pulver
m enge in keiner W eise.



I X .  D ie  üb rigen  A r t e n  vo n  k ü nstlich em  L i c h t  

für A u fn a h m e z w e c k e .

Ist in den vorausgegangenen K ap iteln  nur das M a
gnesium pulver, Pustpulver und B litzpulver als künstliche 
L ichtquelle in Betracht gezogen, so dürfen die noch vor
handenen sonstigen A rten  künstlichen L ich tes doch nicht 
mit Stillschw eigen  übergangen werden.

Um  zunächst bei dem M agnesium  zu bleiben, so  
m ögen die heute kaum m ehr benutzten, für längere B e 
lichtungen eingerichteten M a g n e s i u m b a n d - L a m p e n ,  
die durch die Zeitlichtpulver und -Patronen fast vö llig  
verdrängt wurden, nicht unerwähnt bleiben. D as M a
gnesium band kann auch ohne Lam p e verw endet werden, 
indem es einfach mit einer Z an ge gehalten zur V e r
brennung gebracht wird. D iese A rt  wird jedoch  nur 
bei kürzeren Zeitbelichtungen beim Belichten von G as
licht- und Brom silberbildern sowie beim  Belichten von 
D iapositiven an gew en d et, wobei man ein S tück  M a
gnesium band von verhältnism äßig geringer L ä n g e  ab
brennt.

V ie l mehr als diese Lam pen , ja  fast ausschließlich 
gebraucht werden heute für diesen gleichen  Zw eck  die 
Z e i t l i c h t p u l v e r  und Z e i t l i c h t p a t r o n e n .  E rsteres 
selbst herzustellen ist nicht schw er (Rezept siehe 
Seite  1 30/ 1 31 ) ,  auch ist von beiden Ausführungsarten 
eine ganze R eihe Fab rikate  im H andel.
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D as Zeitlichtpulver hat die Annehm lichkeit, daß es 
in langer L in ie  auf einer entsprechenden U nterlage aus
gebreitet werden kann, so daß keine starken oder über
haupt keine Schlagschatten entstehen können, obwohl 
ein Lichtschirm  nicht angew endet wird.

Bei den Zeitlichtpatronen muß zur Erreichung des 
g leich en  Zw eckes der Standort der L ich tquelle während 
der Belichtung verändert oder durch A ufstellung einer 
zweiten Patrone an einem abliegenden Ort für har
m onische Beleuchtung gesorgt werden.

D as M agnesium band entw ickelt bei der Verbrennung 
ebenso wie das M agnesium pulver ziemlich starken R auch. 
D iese äußert in bezug auf das Band selbst noch die 
unangenehm e W irkung, daß letzteres sich mit einer 
weißen Schicht bedeckt, die aus M agnesium oxyd (dem 
V erbrennungsprodukt des M agnesium s) besteht, und die 
Verbrennungsfähigkeit des Bandes erheblich beeinträch

tigen kann.

N achdem  so au f die V erw endung des M agnesium s 
in allen Form en hingew iesen wurde, so ll schließlich die 
neuerdings vie l angew endete e l e k t r i s c h e  Z ü n d u n g  
noch ausführlich besprochen werden. S ie  erlaubt eine 
geräuschlosere Entzündung des B litzpulvers, als sie durch 
■explodierende Zündblättchen usw. zu erreichen ist; der 
Betrieb ist also ruhiger und für den Aufzunehm enden 
angenehm er. Außerdem  ist es mit größter Sicherheit 
m öglich , au f elektrischem  W ege durch entsprechende 
V erbindungen m it Leitungsdrähten m ehrere Lam pen 
genau zu gleicher Zeit zu entzünden, sobald man nur 
dafür sorgt, daß die die Zündung bew irkenden T e ile  der 

D rähte stets in Ordnung gehalten sind.



E lsa  W inter (Inh. H an s S p in g ier), B ild  io  (zu S e ite  6 7):
L e ip z ig  phot. Setzm aschinensaal.

Vorbelichtung bei Tagcs-(Ober-)licht, geringe Aufhellung der 
Schatten durch Blitzlicht am Schluß der Belichtung.

C . A ckerm an n , H an n over phot. B ild  1 1  (zu S e ite  83)

Nachtaufnahme auf dem Bahnsteig Hannover mit Kam era 4 , 5 x 6  
und Doppelanastigmat F  : 6,S, ohne Abblendung. Belichtungs

dauer 2 72 Minuten.



Herrn. S ch w arz , H an n over phot. Bild 12  (zu Se ite  82).

(5 Sekun d en  belichtet.)

Herrn. S ch w arz , H an n over phot. B ild  13  (zu S e ite  82).

(ro  Sekunden belichtet.)

Aufnahmen bei einflammigem Ilängegasgliihlicht mit 
Doppelanastigmat V : 5,5 ohne Abblendung.
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B ei einer w eiteren Beleuchtungsart handelt es sich 
um  den E rsatz  des M agnesium s durch das A l u m i n i u m .  
O bw ohl die V ersuche einiger F orsch er vor langen Jahren  
hatten erkennen lassen, daß in dem Alum inium  ein S to ff 
vorlieg e , der unter gew issen Voraussetzungen eine gute 
L ich tq u e lle  für photographische A ufnahm ezw ecke dar
bieten könnte, w ar es lange Zeit nicht zu allgem einerer 
V erw end ung desselben gekom m en, da das Alum inium  
dam als schw ierig und nur in geringen M engen herzu
stellen  w ar, so daß der hohe K ostenpunkt einen un
überw indlichen H inderungsgrund bildete.

Nachdem  dann aber die Erzeugu n g des Alum inium s 
in fo lge der Fortschritte der E lektrochem ie in um fang
reicherem  Maße gelungen w a r, konnte man der Sache 
w ieder näher treten. Inzw ischen hat sich erw iesen, daß 
Alum inium  in feinst gepulvertem  Zustande, mit gleich
fa lls  ganz besonders sorgfältig  fein pulverisiertem  chlor
saurem  K a li verm ischt, sich gleich  vorzü glich  für die 
photographische A ufnahm e eignet, wie M agnesium -Blitz- 
pulver. D ieses A lum inium pulver ist ebenfalls ein E x 
p losivp u lver, muß also fo lgerichtig  als A l u m i n i u m -  
» B l i t z p u l v e r «  bezeichnet werden. A ls  »Pustpulver«, 
d . h. im reinen , unverm ischten Zustand, ist das A lu 
minium nicht verw endbar. Dem  M agnesium -Blitzpulver 
gegenü ber hat das A lum inium -Blitzpulver sogar einen 
V o rte il: es ist b illiger als das erstere. V ie le  der 
üblichen Blitzpulvergem ische bestehen heute ganz oder 
zum T e il aus Alum inium .

A uß er dem M agnesium licht und neuerdings A lu 
m inium -Blitzlicht kom m en für den A m ateur für eine b e
schränkte A n zah l Aufnahm en im H ause auch noch alle 
im  G ebrauch befindlichen A rten  von G l ü h l i c h t

H o l m ,  P h otograp h ie  bei künstlichem  L ich t. 2 , A u fl. 6
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(elektrisches, Gas-, Spiritus- und Petroleum -Glühlicht) in 
Betracht. Im  Freien  kann außer dem natürlichen L ich t 
des Vollm ondes auch jed e Straßenbeleuchtung, das V o r
handensein eines geeigneten M otivs vorausgesetzt, dazu 
dienen, ein stim m ungsvolles Bild zu sch affen ; besonders 
im W inter kann, wenn Schriee liegt, ein B ild  von bester 
Harm onie und W irkung erzielt werden.

B ei A nw endung von A nastigm aten mit einer etw as 
höheren als allgem ein üblichen L ichtstärke, also z. B . 
F  : 4,5 oder w enigstens F : 5,5,  sind bei gleichzeitiger 
V erw endung einer hochempfindlichen Platte und eines 
Rapidentw icklers Aufnahm en bei einer einflam migen 
G a s g l ü h  l i c h t  l a m p e  mit einer Belichtungszeit von 
5 bis 10  Sekunden durchaus w irkungsvoll zu erzielen 
(vgl. Bild 12  und 13  bei S . 80). U nter diesem Zeitpunkt 
ist eine durchbelichtete A ufnahm e nicht mehr zu er
h alten , was zur natürlichen F o lg e  hat,  daß b ew egte 
Gruppen oder kleinere K in d er bei einer derartigen 
Lichtquelle nicht aufgenom m en werden können. Ber 
solchen Aufnahm en muß unbedingt zum M agnesium licht 
gegriffen werden.

A b e r auch Einzelaufnahm en erfordern sowohl ein ge
schicktes V erhalten des A ufnehm enden wie ein Eingehen 
in die Sach lage von seiten des Aufzunehm enden. D ieser 
muß sich , w as bei einer A ufnahm e mit einer längeren 
Belichtungszeit (und seien es auch nur 5 Sekunden) 
durchaus nicht leicht ist, in einer ungezwungenen Stellung 
verhalten und d a rf dabei keinen müden oder starren 
A usdruck aufkom m en lassen. E s  werden also wohl 
Stellungen zu wählen sein, die etw as Ruhendes in sich 
haben, wie z. B. beim Lesen  oder ähnlichem .

A uch  hier steht dem Aufnehm enden eine große A b 
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w echselung in bezug au f Beleuchtung zu G e b o te , ob
wohl die Lichtquelle vielleicht unveränderlich angebracht 
ist. E r  wird den Aufzunehm enden weiter vor- oder zu
rücksetzen und erzielt dadurch kräftigere oder weichere 
B eleu ch tu n g, er kann ihn weiter links oder rechts von 
der Lichtquelle setzen und erhält so eine hell erleuch
tete Seitenansicht oder eine Rem brandt-Beleuchtung, und 
endlich kann er die Lichtquelle höher oder tiefer stellen, 
um mehr Ober- oder V orderlicht zu erhalten.

E in e nicht unwesentliche R o lle  spielt bei A nw endung 
dieser Lichtarten  das R e f l e x l i c h t .  D ient z. B . eine 
ausgebreitetc Zeitung oder ein größeres aufgeschlagenes 
Buch als Staffage, so kann dieses die vielleicht zu starken 

Schatten ebenso aufh ellen , wie dies von einer ausge
breiteten , weißen T ischdecke in noch höherem  Maße 
geschieht.

Können derartige Aufnahm en solche bei T ages- oder 
M agnesium licht auch nie vö llig  ersetzen, so sind sie doch 
nicht als reine Sp ielerei zu betrachten, da bei V erw en 
dung der erwähnten Lichtarten  Bildw irkungen entstehen 
können, die sonst nicht oder außerordentlich schw er zu 
erzielen sind. E in  besonders angenehm er Punkt ist z. B. 
auch d e r, daß der weiter abliegende H intergrund stets 
derart schw ach im B ild e w iederkom m t, daß er nie stö
rend wirken kann.

W erden gute lichthoffreie Platten verwendet, so kann 
die Lichtquelle hierbei ruhig au f das B ild  kommen, ohne 
störend zu w irken ; in vielen F ällen  wird sie die W irkung 
sogar noch ganz w esentlich heben.

W as unter V erw endung der künstlichen Lichtquellen 
im Freien  gem acht werden kann, das zeigt B ild  1 1  bei
S. 80 in eindringlicher W eise. W ie kraftvoll-natürlich
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w irkt die zur A usfah rt bereite Lokom otive au f dem im 
Innern hell erleuchteten Bahnhof. D ie M enge des 
L ich tes erforderte hierbei nur eine Belichtungszeit von 
2 x/2 M inuten; Belichtungszeiten bis zu 30  Minuten und 
darüber sind bei dieser A rt A ufnahm en aber keine 
Seltenheit.



B ei den verhältnism äßig einfachen Vorrichtungen, die 
zur Erzielung eines Pustlichtes erforderlich sind, d arf es 
nicht wundernehm en, daß man vielfach  Versuche g e 
m acht h at, sich P u s t l a m p e n  selbst anzufertigen. D ie 
ungefährliche A rt  des Pustlichtes läßt die Sach e auch 
als aussichtsvoll erscheinen, während davor zu w a r n e n  
ist, sich selbst Lam pen  für das exp losive B litzpulver 
hersteilen zu wollen.

E s  sind von A m ateuren die verschiedensten A rten  
von Pustlam pen gebaut w orden. A lle  diese Lam pen 
sollen jedoch  nicht w ahllos hier aufgezählt, sondern nur 
solche V orrichtungen erwähnt w erden, die als zw eck
mäßig anzusehen, und dabei —  teils von eigener H and, 
teils mit Beihilfe eines M echanikers —  ohne besondere 
Mühe und mit geringen K o sten  herzustellen sind.

V on den bekannten, oft in Lehrbüchern abgebildeten 
einfachen L am p en , die led iglich  aus einem Gefäß bzw. 
einer R öh re bestehen, durch w elche hindurch das M agne
sium pulver in eine F lam m e geblasen  w ird , sehen wir 
absichtlich ab. D as hierbei in spitzer F lam m e verb ren 

nende Pustpulver kom m t in recht w enig günstiger W eise 
zur W irkung; es fehlt die Breitenw irkung, die m öglichst 
große A usnutzung des Pulvers in bezug au f den wirkenden 
Lichtw ert, auf den vor allem  hinzuzielen ist. D er A p p arat, 
den der A m ateur sich baut, muß nicht nur einen Pust-

X. Die Selbstanfertigung von Magnesium
lampen.
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blitz, sondern einen m öglichst w i r k s a m e n  Pustblitz 
ergeben , wenn anders die Lam pe überhaupt von W ert 
sein soll.

E s  kom m t also bei der B auart darau f an, daß durch 
Zerstäubung (entweder des Pustpulvers vor der E n t
zündung, oder aber des bereits entzündeten Pulvers) in 
d ie  B r e i t e  die bestm ögliche A usnutzung des Pustpulvers
erlangt werde. N achfolgend seien kurz einige solche
Bauarten angegeben.

Teile  zu einer Pustlampe.

a )  M e ss in g ro h r . ¿)  L o c h  zum  E io fü llcn  des M a g n c s iu m p u lv e rs .  c) G u m m is c h la u c h 
s tü c k ,  v e rs c h ie b b a r ,  if) F u ß  m it  n ö tig e n fa lls  z u  b e n u tz e n d e r  F u ß b o d e n p la t te .  
c) B e h ä lte r  fü r  d ie  m it S p iri tu s  a n z u fe u c h te n d e  W a tte .  / )  R e f le k to r ,  x )  G u m m i

s c h la u c h  m it D r u c k b a l l .

I . E ine Messingröhre a von der doppelten Stärke eines Bleistiftes 
wird zweimal knieförm ig gebogen, wie es vorstehendes B ild  unter a an
deutet. Etwas jenseits der Mitte zwischen beiden Knien wird ein Loch 
von etwa Bohnengröße eingefeilt (¿); darüber wird ein gut schließender, 
aber doch noch verschiebbarer Gummischlauch von etwa 3 cm Länge (r) 
geschoben. Aus einem Stück dünnen Weißblech schneidet man dann 
mit einer kräftigen Schere das Stück d  heraus. Dasselbe wird trichter
förm ig zusammengebogen und gelötet. W ill man den Fuß recht schwer 
und sicher stehend haben, so füllt man das Innere desselben mit Stern
chen, Bleistückchen oder dgl., und lötet alsdann eine Blechscheibe als
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Goden an. Der fertige Fuß wird an dem Messingrohr an der dem 
Łoch b gegenüberliegenden unteren Seite angelötet. Die H älfte eines 
Vaseline- oder ähnlichen Schächtelchens wird in der Weise, wie es die 
F ig u r bei c zeigt, im Boden mit einem, dem Umfang des Rohres a 
entsprechenden Loch  versehen und an dasselbe bei k  angelötet. Schließ
lich schneidet man aus Blech auch noch den Reflektor f ,  biegt ihn in 
der angedeuteten Weise und schlitzt seinen Fuß zweifach ein. Die 
Schlitze schiebt man über die Schachtel e, den mittleren, etwas längeren 
Lappen n nach außen, die beiden kürzeren Lappen l  und m nach 
innen, bis auf den Boden der Schachtel. Dann biegt man das Ende 
von n außen um den Boden der Schachtel herum und befestigt so den 
Reflektor an e. Schließlich wird c mit etwas Watte ausgelegt und das 
freie Ende x  des Messingrohres mit einem Gummischlauch nebst Druck
ball versehen. Damit ist die Lam pe fertig. Sie steht durchaus fest 
und sicher, arbeitet ausgezeichnet und kostet ohne Gummischlauch etwa 

S o  Pfennig.
2. Eine andere, gleichfalls einfach herzustellende und dabei eine 

starke Lichtwirkung erzielende Pustlampe ist folgende:

Ein anderes Pustlampenmodell.

Ein Stückchen Brett, etwa 2 cm dick, 15  cm lang und 10  cm breit, 

w ird an der einen Schmalseite halbkreisförm ig abgerundet (n). Ein 
Stück weiches Zeug (Wollstoff) wird darüber gelegt, mit einem feinen
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Drahtnetz («) bedeckt und mit letzterem derart festgenagelt, daß an- 
dem nicht abgerundeten Ende etwa 5 cm Holz frei bleibt. Ein Blech- 
streifen (/•) von 7 cm Breite wird halbkreisförm ig um das runde Holz
ende herum angenagelt, so daß er 5 cm über die Oberfläche des Draht
netzes hervorragt. Ein zw eiter, gleich breiter Blechstreifen wird in- 
der Weise beschnitten, wie F ig . 2 d  es angibt, und laut F ig u r an der 
hinteren Grenze des Drahtes aufgenagelt, nachdem vorher das Messing
rohr e unter den runden Ausschnitt f  dieses Bleches gelegt ist. D ieser 
Ausschnitt f  muß möglichst genau der D icke des Rohres c - ent
sprechen.

Das Messingrohr e, zwei Bleistifte stark, wird durch einige leichte 
Hammerschläge an seinem einen Ende etwas breitrund geklopft. D iese 
Mündung des Rohres muß bis etwa auf die Mitte des Drahtnetzes
führen und dort flach aufliegen. A n  der Stelle , wo das R ohr über 
das Holz nach hinten hinausragt, wird es mit einem Loch versehen,, 
in welches das Pustpulver nachher eingeschüttet wird. Ü ber diese 
Stelle des Rohres wird ein Stück kräftiger Gummischlauch geschoben,

. der das Loch  verdecken und abschließen kann. Das R ohr ragt so
weit über das gerade Holzende hinaus, daß das Gummischlauchstück 
Platz zum Verschieben zwecks Freilegung des Loches hat ,  und wird 
an seinem freien Ende mit dem Gebläseschlauch zum Entzünden de& 
Pulvers versehen. Die Befestigung des Messingrohrcs auf dem Brett
chen erfolgt einfach durch ein an das Rohr gelötetes Streifchen B lech, 

von der Form  g , das mit 2 Schrauben auf dem Holz angeheftet wird.
Das Blech z hat die Form  der Lam pe (von oben gesehen) und 

dient als D eckel. Beim Abbrennen der Lam pe wird dieser D eckel 
als R e f l e k t o r  benutzt, indem man ihn mit seinen Schlitzen auf den 
hinteren, geraden Blechrand (a?) der Platte aufsteckt. Man kann sich 
den Deckel an dieser Stelle auch scharnierartig zum Aufklappen an
bringen lassen.

Ist die Lam pe mit Pustpulver gefüllt und das unter dem D raht
netz befindliche Tuch mit Spiritus getränkt und angezündet, so treibt 
ein kräftiger Druck auf die Birne das Pulver durch die Flamme hin
durch und gegen den rund gebogenen Blechstreifen. Das brennende 
Pulver prallt zurück und in die Breite, sowie gegen die hintere B lech
wand, um nochmals von dieser abzuprallen. A uf diese W eise wird eine 
starke Lichtwirkung des Magnesiumlichtes hervorgebracht. In bezug 
auf den Kostenpunkt stellt sich diese Lam pe ebenfalls sehr billig.
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D ie H erstellung beider Lam pen  ist tatsächlich so 

leicht und einfach, daß jeder, der nur ein w enig H and
geschicklichkeit besitzt, sich die eine oder andere A us
führung ohne besondere Mühe anzufertigen verm ag.

E s  lassen sich noch verschiedene Bauarten anführen, 
die sich zur Selbstherstellung recht wohl eignen würden. 
Jed och  sind durch die M assenfabrikation heutzutage brauch
bare Lam pen, besonders auch für das in überwiegendem  
Maße in V erw endung befindliche B litzpu lver, zu so 
niedrigem  Preise im Mandel zu haben, daß es schließlich 
immerhin mehr zu em pfehlen ist, sich eine Lam pe käuf
lich zu erw erben, die dann auch äußerlich sauber und 
gefä llig  aussieht. D ie beiden obigen Bauarten sind nur 
aufgeführt, um gegebenenfalls auch in diesem  Punkt den 
A nforderungen des L esers  mit einer A uskunft entgegen 
zu kommen.



X I .  D ie  T e c h n ik  der A u f n a h m e n  bei 

M a g n  esiumlicht.

] . D a s  O b j e k t i v .

W as für die Photographie hinsichtlich des O bjektivs 
überhaupt m aßgebend-ist, trifft auch für die Aufnahm en 
mit M agnesium licht zu: Je  besser das O bjektiv , desto 
leichter das Arbeiten.

D as »besser« ist sow ohl in bezug au f die Qualität 
des O bjektivs überhaupt, wie auch auf die Lichtstärke 
im besonderen anzuwenden.

D ie bessere Qualität eines O bjektivs hinsichtlich R an d 
schärfe erm öglicht die A nw endung einer größeren Blende 
und dadurch die V erw endung einer geringeren M enge 
Magnesium- oder Blitzpulver.

D ie natürliche höhere L ich tstärke eines O bjektivs im 
V ergleich  zu der eines anderen Instrum ents bietet zwar 
bei Gruppenaufnahm en keinerlei V o rte ile , erlaubt aber 
bei E inzelporträts, bei denen es au f Randschärfe und 
Schärfentiefe nicht ankom m t (wobei letztere sogar m ög
lichst verm ieden wird) wiederum die A nw endung einer 
geringeren M enge Magnesium- oder Blitzpulver.

Man wird also auch hier von einem Anastigm aten 
gegenüber einem A planaten  V orte ile  haben, die sich bei 
besonders lichtstarken A nastigm aten in gesteigertem  Maße 
zeigen.

W as au f S . 76 über die Zunahm e der notwendigen 
Pulverm enge bei A bblendung eines bestim m ten O bjektivs
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gesagt ist, g ilt in gleichem  Maße beim V ergleich  ver
schiedener und verschieden lichtstarker O bjektive.

Im  einen wie im anderen F a ll  ist zu berücksichtigen, 
daß bei A nw endung von M agnesium licht eine verlängerte 
B elichtung zum A usg le ich  verschiedener L ich tstärke un
m öglich ist, daß der A usg le ich  vielm ehr durch die E r 
zeugung einer größeren oder geringeren Lichtm enge (durch 
die A nw endung einer größeren oder geringeren M enge 
Pulver) geschaffen werden muß.

B ei A nw endung der fertigen Präparate, die eine ganz 
bestim m te M enge B litzpulver enthalten, wird man den 
A usgle ich  durch die A nw endung eines größeren oder 
cerintreren A b s t a n d e s  zwischen aufzunehm ender PersonO ö
und B litzlichtpräparat schaffen müssen, da ja  die L ich t
wirkung im Q uadrat der Entfernung zu- bzw. abnimmt. 
E ine Steigerung der wirksam en Lichtm enge findet also 
in im m er höherem Maße statt, je  näher die L ich t
quelle an die aufzunehm ende Person gebracht wird 

(vgl. S . 7 2 — 74).
Stehen m ehrere A p p arate  mit O bjektiven verschiedener 

Brennw eite zur V erfü gu n g, so wird man bei der A u s
wahl genau berücksichtigen , w elcher A bstan d  zur A u f
stellung des A p p arates zur V erfü gu n g steht und was 
aufgenom m en werden soll. Im allgem einen wird man 
bei Z im m erau fn ah m en  ein W e it w in k e lo b je k t iv  wählen, 
bei dem  die Brennw eite etw a der A usdehnung der kurzen 
Seite  der P latte entspricht (bei 9 x 1 2  also etw a 9 cm), 
bei G ru p p e n a u fn a h m e n  wird ein Instrum ent mit einer 
Brennw eite, die ebenso lang wie die lange Seite  der 
Platte ist (bei 9 x 1 2  also etw a 12  cm ), am meisten 
entsprechen, w ährend man bei A ufnahm en e in z e ln e r  
P e r s o n e n  (aber auch bei Gruppen, wenn ein genügend



großer A bstand zur V erfü gun g steht) am besten ein 
O bjektiv verw endet, dessen Brennw eite w enigstens der 
D iagonale der Plattengröße (bei 9 x 1 2  also etw a 
15  cm) entspricht.

Steht aber für alle Aufnahm en nur e in  A p p arat zur 
V erfügung, so versuche man nicht, au f K osten  einer 
guten Perspektive große K ö p fe , überhaupt zu große 
W iedergabe zu erzielen, sondern begnüge sich mit einer 
kleineren W iedergabe. Man erhält dann eine natürlichere 
T iefenzeichnung, die lebensw ahrer und künstlerischer 
wirkt.

2. D a s  E in s t e l l e n .

Zu den au f diesen Punkt bezüglichen A n gab en , die 
wir im L au f der Besprechung (S. 43 und 63) bereits 
gegeben haben, sei im besonderen noch bem erkt, daß 
man sich das E instellen  sehr zu erleichtern verm ag, wenn 
man einige V orkehrungen trifft, d ie, einm al vorhanden, 
auch bei allen späteren Aufnahm en benutzt werden können.

Ist die zu verw endende K am era  nicht m it E n t 
f e r n u n g s t e i lu n g  (Skala) au f dem L a u fb re tt, bzw. mit 
verstellbarem  O bjektiv und an dessen F assu n g ange
brachter diesbezüglicher M arkierung versehen, so stelle 
man sich selbst eine solche S k a la  am L a u fb re tt oder, 
je  nach der B auart der K am era, an einer geeigneten an
deren Stelle  her. Besitzt die K am era  jedoch  eine E n t
fernungsteilung, so versäum e man nicht, d iese, da sie 
nicht im m er durchaus zuverlässig ist, einer N achprüfung 
und nötigenfalls einer genauen B erichtigung zu unter
ziehen. E in  Bandm aß von w enigstens 3 bis 4 m L än ge  
ist gleich falls unentbehrlich. (W er viel derartige A u f
nahmen zu m achen beabsichtigt, sollte das Bandm aß am
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besten au f irgend eine W eise dauernd am A p p arat be
festigen , dam it es stets bei der H and ist.) D ie F e s t
stellung des A bstandes der K am era vom  aufzunehm enden 
G egenstand ist nun ein leichtes.

E s  fehlt dann noch die A bgren zun g des aufzunehm en
den G egenstandes auf der M attscheibe nach oben und 
unten, wie nach den Seiten  hin. W ie diese m ittels einer 
Lam p e zu erfolgen hat, ist bereits früher angedeutet 
(siehe S. 43  und 63). Man kann sich aber noch au f 
andere, einfachere W eise helfen, indem man sich eines 
Suchers bedient, den man vorher sorgfältig  mit dem Bild 
auf der M attscheibe abgestim m t hat. D ie sog. Newton
sucher, die bisweilen für diesen Zw eck  em pfohlen werden, 
sind w eniger brauchbar, da die L inse dieses Suchers 
das B ild  des Raum es recht dunkel, und vor allem  sehr 
verkleinert zeigt, so daß das E instellen  recht schw ierig 
wird. A m  besten eignet sich für diesen Z w eck  ein 
R a h m e n s u c h e r ,  w ie er gegenw ärtig  bereits von einer 
R eihe von Firm en an deren K am eras angebracht wird. 
D as V isier wird au f dem K am eragehäuse befestigt, w äh 
rend der Rahm en selbst vorn am O bjektivbrett an ge
bracht is t ; hierdurch m acht der Rahm en alle Vor- und 
R ückw ärts-, sow ie alle  A uf- und A bw ärtsbew egungen 
des O bjektivbretts m it und zeigt —  einmal richtig abge
stim m t —  das B ild  auch im m er genau an. W eitere V o r
züge des Rahm ensuchers sind noch fo lgen de: 1. D ie 
G egenstände erscheinen im Sucher in  natürlicher Größe, 
nicht verkleinert. 2. S ie  zeigen sich in der ursprünglichen 
H elligkeit, da das L ich t im Sucher keine A bschw ächung 
erfahrt (indem es keine L in se zu passieren hat), bevor es 
das A u g e  erreicht. 3. E r  ist ein sehr einfacher und 
billiger Sucher.
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Mit dem Rahm ensucher ist es ein leichtes, sich über 
die Aufnahm e zu unterrichten; man sieht ohne besonderes 
A bleuchten (wie bei einer E instellung au f der M attscheibe) 
auf e in e n  B lick , w as au f die P latte kommt, sobald man 
die E instellung des O bjektivs selbst nach der E n t
fernungsteilung richtig vorgenom m en hat. D as sonst lang
wierige und um ständliche E instellen  ist rasch und mühelos 
vollzogen. D ieser Sucher ist mit derselben Sicherheit 
auch für Porträt- und Gruppenaufnahm en zu verwenden, 
wenn es sich um die Stellung und räum liche A nordnung 
der Personen handelt, o h n e  daß man die M a t t s c h e ib e  
zum Einstellen  benutzen will.

3. B e l e u c h t u n g  d e s  A u f n a h m e r a u m e s  v o r  u n d  
w ä h r e n d  d e r  M a g n e s iu m b e l ic h t u n g .

B ei A ufnahm en m ittels vereinigtem  T ages- und M a
gnesium licht kom m t man wegen der Beleuchtung des 
Raum es zum Z w eck  der E instellung nicht in V erlegen 
heit, da der Raum  ja  vom  zerstreuten T ageslich t g e
nügend erhellt wird.

Zu berücksichtigen ist bei solchen A ufnahm en nur, 
daß eine lä n g e r e  P a u s e  zwischen Offnen des V e r
schlusses und W irken des M agnesium lichts nicht eintreten 
darf, da ja  sonst eine Über- bzw. V orbelichtung durch das 
T ageslich t stattfände. E s  ist vielm ehr notwendig, sowohl 
die T ätigke it des V erschlusses wie den A ugen b lick  der 
Belichtung durch das M agnesium licht voll in Händen zu 
haben. H ierdurch scheidet die A nw endung der sonst 
sehr bequem en Blitzlichtpräparate und die V erw endung 
von B litzlichtpulver ohne L a m p e , also mit Zündpapier, 
von vornherein aus und es kom m en nur augenblicklich 
w irkende Zündungsarten durch Lam pen  in Betracht.
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A nders liegt die Sache, wenn die Belichtung nur mit 
M agnesium licht allein erfolgen soll. D ie zu dieser Zeit 
im Zim m er vorhandene Beleuchtung durch Petroleum-, 
Gas- oder elektrisches .Licht ist vor und nach der A u f
nahme in Berücksichtigung zu ziehen. S ie  kann schon 
aus natürlichen Gründen, dann wegen der E instellung, 
besonders aber wegen der weiter unten ausgeführten 
Gründe nicht entbehrt w erden, kann aber anderseits, 
wenn die L ich tquelle aus irgend welchen Gründen in das 
B ildfeld kom m t, eine unangenehm e V erschleierung des 
betreffenden T e ile s , bei längerer E inw irkung auch der 
ganzen Platte hervorrufen. E s  fragt sich also, ob man 
vor Beginn der eigentlichen Aufnahm e alles L ich t ent
fernen und die Aufnahm e aus dem Dunklen heraus 
machen oder das L ich t w enigstens nach M öglichkeit 
däm pfen soll. E in  derartiges V orgehen würde in allen 
Fällen , besonders aber bei Personenaufnahm en als fehler
haft zu bezeichnen sein. Die D unkelheit des Zim m ers 
beunruhigt die Personen, und bei Innenaufnahm en w irkt 
sie störend und beunruhigend au f den A rbeitenden 
selbst. Man lasse also bei Personenaufnahm en das L ich t 
m öglichst in gleichem  M aße, wie es im m er gebraucht, 
w ird, brennen, däm pfe es aber keinesfalls stärker, 
als unbedingt erforderlich. D ie Personen müssen an 
dem Platze, an dem sie aufgenom m en w erden, noch 
bequem  eine Zeitung lesen können, ohne die A ugen  an
zustrengen —  sonst ist es zu dunkel. D ie F o lg e  von 
A ufnahm en in solch verdunkelten Räum en w äre die 
E rscheinung der »Katzenaugen« m it unnatürlich ver
größerten Pupillen , w as darauf zurückzuführen ist, daß 
diese sich im Dunkeln vergröß ern , beim  A ufb litzen  
des M agnesium lichts sich aber nicht derart schnell in
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den Zustand zurückbringen können, den sie bei natür
lichem  L ich t aufweisen. D as Aufflam m en des M agnesium 
lichtes d a rf also nicht als überm äßiger G egensatz unan
genehm  em pfunden werden. U nw illkürlich wird bei 
vorheriger vollkom m ener D unkelheit ein ängstlicher T eil 
der aufzunehm enden Personen in unliebsam er Erw artung 
des h ellen , stark blendenden L ich tes die A ugen  schon 
vor dem Blitzen, also vor der A ufnahm e selbst, schließen, 
um nicht durch den B litz allzusehr überrascht zu werden. 
B leibt jedoch  ein gew isser Grad von H elligkeit im Zim m er 
erhalten, so ist der Gegensatz nicht so stark , die Per
sonen geraten nicht in nervöse Spannung, und der A u f
nehm ende kann sie beobachten und selbst noch be
ruhigend au f sie einwirken.

A u s oben dargelegten  Gründen wird man darauf B e
dacht nehm en, entw eder seinen Standort so zu wählen, 
daß die L am p e ihre Strahlen nicht in das O bjektiv schickt, 
oder man wird die L am p e vor dem Beginn der Belichtung 
an einen Ort ste llen , wo sie in gleichem  Sinne nicht 
störend wirkt. W enn der B elichtung durch das M agnesium 
licht n ichteine unverhältnism äßig lange Zeit, in der der V e r
schluß geöffnet steht, vorausgeht, w irkt das zur Erleuchtung 
des Raum es notwendige L ich t in keiner W eise störend 
au f die Aufnahm e, gereicht dieser vielm ehr zum Nutzen.

A b e r  auch hier, w ie bei den oben besprochenen A u f
nahmen m ittels vereinigtem  T ages- und M agnesium licht, 
ist die A nw endung von Lam pen m ittels augenblicklicher 
Zündung der Belichtung durch Präparate vorzuziehen. 
J e  genauer anschließend das Öffnen des V erschlusses, 
die Entzündung des M agnesium lichts und zuletzt das 
Schließen des V erschlusses erfo lgt, desto heller kann 
die Zim m erbeleuchtung gehalten werden.
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Ist es in besonderen F ällen  nicht zu um gehen, eine 
brennende Lam pe, K erze  usw. mit aufzunehm en, so wird 
m an, um die Entstehung von L i c h t h ö f e n  zu verm eiden, 
d ie  P latte mit einem Lichthofschutzm ittel hinterkleiden 
oder man benutzt die im H andel erhältlichen lichthof
freien Platten.

4. D ie  B e n u t z u n g  m e h r e r e r  M a g n e s iu m la m p e n .

W enn bei den Aufnahm en mit M agnesium licht, w ie sie 
in der P raxis des A m ateurs Vorkommen, zwei Lam pen  zur 
Benutzung gelangen, so handelt es sich zum eist darum, 
daß die eine dieser Lam pen zum Belichten , die andere 
zum A ufh ellen  der Schattenseite verw endet wird. Die 
zw eckm äßige A ufstellung dieser Lam pen haben wir bereits 
a u f  S . 40 besprochen.

E s  können aber auch F ä lle  Vorkommen, bei denen 
bereits für die Belichtung allein mehr als eine Lam pe 
erforderlich  w ird, um eine genügende L ich tw irku ng zu 
erzielen. Solche G elegenheit tritt z. B. ein, wenn aus 
irgend einem Grunde eine so große M enge Pust- oder 
B litzpulver für eine Aufnahm e verw endet werden muß, 
daß der Fassungsraum  einer Lam p e hierfür nicht m ehr 
ausreicht. D as M agnesium pulver muß also au f zwei oder 
m ehr Lam pen  verteilt werden.

D ie A ufstellung dieser Lam pen erfolgt nach den 
gleichen R egeln , die für die Benutzung einer B elichtungs
lam pe m aßgebend sind. V o r allem  d a rf also kein L ich t 
a u s ihnen direkt in das O bjektiv gelangen. M an wird 
nun z w e i  B e l ic h t u n g s la m p e n  (G egensatz: A ufh ellu n gs
lam pen für die Schattenseite) derartig aufstellen, daß sie 
sich mit kleinerem  oder größerem  A bstan d  nebenein
an d er au f der gleichen Seite der K am era  entweder in

H o l m ,  P h o to g ra p h ie  b e i k ü n s tl ic h e m  L ich t. 2 . A u fl, 7
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gleicher H öhe (d. h. etw a i m über Kopfhöhe), oder die 
eine etw as höher als die andere, und in ziem lich gleicher 
Entfernung von der aufzunehm enden Person befinden. 
D ie jew eils  beabsichtigte Lichtw irkung muß die Ste llun g  
der beiden Lam pen  bestimm en. D asselbe g ilt für drei und 
mehr Lam pen . A llerd in gs w ird der A m ateur wohl kaum  
in die L a g e  kommen, m ehr als höchstens zwei Lam pen  
zum Belichten benutzen zu m üssen; denn die durch zwei 
Lam pen  erzeugte L ich tkraft ist bereits eine sehr starke 
und für alle  ihm vorkom m enden F ä lle  wohl ausreichend.

D ie A nw endung m ehrerer Lam pen  kann auch bei 
Aufnahm en besonders großer, räumlich eine große T ie fe  
beanspruchenden G r u p p e n  notwendig sein. U nter B e
rücksichtigung des S . 72 bis 74  über die L ichtabnahm e 
bei größerer Entfernung G esagten wird man eine oder 
einige Lam pen so anordnen, daß sie —  ohne daß ihr 
L ich t direkt in die K am era  dringt —  den hinteren T eil 
der G ruppe so beleuchten, daß dieser ebenso kräftig w ie 

der vordere T e il belichtet wird. D erartige Aufnahm en 
können natürlich nur mit einer elektrischen Zündung g e 
m acht w erden, doch kommen sie wohl auch nur bei 
Fachphotographen zur A nw endung.

W as nun das zum A u f h e l le n  d e r  S c h a t t e n s e i t e  
notwendige L ich t anbetrifft, so kann es dem A m ateur 
ausnahm sw eise einmal begegnen, daß er auch hier zwei 
Lam pen  braucht. A uch  sie werden nebeneinander auf
gestellt. Ob auch hier beide Lam pen  gleich  oder eine 
davon etwas höher, vie lle icht auch näher an die Person 
herangestellt w erden soll, muß der betreffende F a ll  wie 
bei A nw endung von zwei Belichtungslam pen selbst er
geben. Ü ber die Fü llun g der A ufh ellun gslam pen  b e
achte man das bei Porträtaufnahm en G esagte.
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5- D ie  R a u c h b e s e i t ig u n g  b e i  A u fn a h m e n  m it  
M a g n e s iu m l ic h t .

So  angenehm  das M agnesium  als Beleuchtungsquelle 
ist, die uns das Photographieren dort erm öglicht, wo wir 
sonst oftm als von einer A ufnahm e absehen müßten, so 
unangenehm  ist seine Eigenschaft, unter starker R a u c h 
e n t w ic k lu n g  zu verbrennen.

Zur V erhütung der Rauchausbreitung im Zim m er g ib t 
es nun eine ganze R eih e von V orrichtu n gen , die den 
Rauch auffangen und gleichzeitig als Zerstreuungsschirm  
w irken. E in  T e il dieser Einrichtungen ist an einen b e
stimmten Ort gebunden, bildet also sozusagen einen T eil 
eines festen B litzlichtateliers. D ie übrigen kleineren E in 
richtungen, im zweiten T e il näher beschrieben, sind zwar 
nicht allzubillig, zur A nschaffung aber doch zu em pfehlen, 
wenn man des öfteren, und nicht nur ganz vereinzelt, 
Blitzlichtaufnahm en machen will.

Auch die Selbstherstellung eines geeigneten R au ch 
fanges ist nicht allzu schw ierig und mit verhältnism äßig 
geringen K osten  verknüpft. Man im prägniert (nach L u 
mière) feine M usseline feuersicher, indem  man sie einige 
Sekunden in folgende Lösung taucht:

W arm es W a s s e r .......................... i 1
B o r s ä u r e ............................................  io  g
Am m onium phosphat . . . . i o o  ,

G e l a t i n e ............................................  1 5 »

Man läßt den S to ff abtropfen und ausgebreitet trocknen. 
Dann läßt man sich aus diesem  im prägnierten Stoff, der 
auch für gew öhnliche Zw ecke vorteilhaft als Zerstreuungs

schirm verw endet wird, einen S ack  nähen, der bei einer
H öhe von etw a i m einen Boden von je  J/2 m L ä n g e



und Breite hat. D er Sack  wird' an seinem  offenen E n d e 
mit einem Z u g  versehen.

Zur V erw endung fertigt man sich aus H olzleisten einen 
T rä g e r für den um gestülpt zu verwendenden S ac k  d e r
art, daß au f einem Stab  von etw a 1 ,5  bis 2 m L än ge  
zwei Leisten  über K reuz befestigt werden, die von E ck e

zu E ck e  des Sack s reichen, 
diesen also voll ausbreiten 
(vgl. nebenstehendes Bild). 
Zum  Gebrauch wird in halber 
H öhe des Sacks die zu ver
w endende L am p e in ge e ig 
neter W eise befestigt oder 
die Idealpatrone aufgehängt, 
die Zündung bew erkstelligto b
und der Sack  dann sofort 
m ittels des vorgesehenen 
Zuges unten zugezogen. 
Nim m t man sodann die ganze 
V orrichtung und hält sie um
gekeh rt zum Fen ster hinaus 

oder geht dam it au f einen B alkon bzw. vo r die Haustür, 
so  ist der Rauch sofort aus der H ülle und eine zweite A u f
nahme kann ohne weitere U nterbrechung gem acht werden.

Im allgem einen betrachtet der A m ateur die Lam p e 
als H auptsache und legt a u f die übrigen G egenstände,
so notw endig sie sind, kaum  das nötige Gewicht.
H at er die L a m p e und das M agnesium pulver gekauft, 
so denkt er, alles übrige sei nur N ebensache; und doch 
ist man z. B. ohne Zerstreuungssch irm , ohne Reflektor 
und H intergrund oft genug g a r nicht im stande, eine w irk
lich gute A ufnahm e zu schäften.

— IOO —
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Steh t ein R auchfänger nicht zur V erfügung, so muß 
man durch Schaffung eines kräftigen D urchzugs (Tür 
und Fen ster öffnen) für B eseitigung des R auches sorgen.

6. K o p ie r e n  b e i  M a g n e s iu m lic h t .

D er V ollständigkeit halber sei noch eine andere V e r 
w endungsw eise des M agnesium lichtes erwähnt, die zwar 
nichts mit der Aufnahm e zu tun hat, die aber in anderer 
R ichtung nicht selten in A nw endung kommt, und deren 
K enntnis unter Um ständen dem A m ateur sehr zu statten 
kommen kann. E s  ist das K opieren  bei M agnesium licht.

W ie bekannt, ist besonders an den kurzen W inter
tagen das K opieren  von Chlorsilber-(Zelloidin-, A risto- 
und ähnlichen)Bildern oft eine recht langw ierige Sache. 
W as das kräftige T ageslich t (eventuell gar die Sonne 
direkt) im Som m er in kurzer Zeit zuw ege bringt, erfordert 
im W inter oft Stund en , ja  T a g e . E s  wird deshalb be
sonders in der trüben Jah reszeit vielfach das em pfind
lichere Chlorbrom silber-(Gaslicht-) oder Brom silberpapier 
vorgezogen , das bei künstlichem  L ich t kopiert werden 
kann. So lches Papier erlaubt, in verhältnism äßig kurzer 
Zeit eine größere A nzahl K op ien  herzustellen. E s  ist 
ziem lich g le ich gü ltig , w elche L ich tart man hierbei zum 
Belichten des Papieres verw endet, vielfach wird aber das 
M agnesium band gern dazu benutzt. E s  bietet die A n 
nehm lichkeit, die Belichtungsdauer genau bem essen zu 
können, nachdem  man seine W irkung einmal ausprobiert 
und die L ä n g e  des zu benutzenden Bandstückes und die 
E ntfernu ng, in der es vom  K opierrahm en abgebrannt 
werden muß, festgestellt hat. A uch  D iap ositive, deren 
Sch icht aus Chlorbrom silber- bzw. Brom silbergelatine be
steht, werden gern in dieser W eise belichtet. Zum  A b 
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brennen faßt man das M agnesium band einfach mit einer 
K neifzange an dem einen E nde an, und entzündet es in 
entsprechender Entfernung vom  K opierrahm en an seinem 
anderen E n d e m ittels eines Zündholzes oder an einer 
K erze.

Um  die L ä n g e  des zu verbrennenden Bandstückes 
und seine Entfernung vom  K opierrahm en festzustellen, 
m acht man erstm als eine Probebelichtung, w obei man 
unter das N egativ  zunächst nur einen schm alen Streifen 
des betreffenden Papieres (um nicht gleich  ein ganzes 
B latt zu verderben) legt. D ie weitere Behandlung des 
Papieres bzw. der D iapositive muß als bekannt voraus
gesetzt werden.

W ie zum K opieren  läßt sich das L ich t des M agne
sium bandes auch zu V e r g r ö ß e r u n g s z w e c k e n  benutzen. 
D ie V e rg rö ß eru n g sa rten  bilden aber ein recht reich
haltiges K ap ite l für sich. E s  würde den Rahm en dieses 
Buches überschreiten, auch diesen G egenstand hier in 
ausreichender W eise zu besprechen. D as ist Sache 
größerer G esam tw erke oder besonderer Beschreibungen*).

*) V g l. F r i t z  L o e s c l i e r ,  Vergrößern und Kopieren auf Brom 
silberpapier. 4. erweiterte Aufl. Phot. B ibi. Bd. 15 . Union, Berlin. 
Preis M. 2 .50  geheftet.



II. TEIL .





V o rb e m e r k u n g .

N achdem  im ersten T e il dieses Buches das A ufnahm e
verfahren bei künstlichem  L ich t gesch ildert wurde, sollen 
nachstehend die dabei erforderlichen und gebräuchlichen 
Stoffe, sowie die gängigsten  und bekanntesten H ilfsm ittel 
aufgeführt w erden, um dem etw aigen V erlan gen  des 
L e se rs , all diese G egenstände kennen zu lernen, ent
gegenzukom m en. D abei kann es sich selbstredend nur 
um eine rein sachliche Zusam m enstellung handeln ; auch 
findet die A ufzäh lun g , soweit sie erfo lgt, in der alpha
betischen R eihenfolge der F abrikanten  statt, ohne daß 
irgendw elche B evorzugung des einen oder anderen F a b r i
kates beabsichtigt ist oder stattfinden kann. D er L e ser 
wird aus der im ersten T e il gegebenen A nleitung ersehen 
haben, w as im gegebenen F a ll  für ihn am  geeignetsten 
ist, und es wird ihm nun nicht schw er w erden, die b e
treffende passende A usw ahl aus dem folgenden zu treffen.

I. D ie  zu r E r z e u g u n g  v o n  M a g n e siu m lic h t  

benu tzten  B e sta n d te ile .

R e i n e s  M a g n e s i u m p u l v e r .  An sich vollkommen ungefährlich, 
weder durch Stoß, noch durch Schlag oder Reibung entzündlich. 
Silbergraues Aussehen; darf nicht zu Klümpchen geballt (feucht) sein.

C h l o r  s a u r e s  K a l i  (Kalium chlorat). Weißes kristallinisches Pulver, 
ist durch Schlag, Stoß, Reibung entzündlich und explodiert unter 
heftigem K nall. Von den mit dem Magnesiumpulver mischbaren
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Stoffen ist für die geringe Verbrauchsmengc des Amateurs chlor
saures K ali das am meisten zu em pfehlende, da die Verbren
nung dieses Magnesium-Mischpulvers sehr gleichmäßig ist, und 
nicht durch Herumspritzen glühender Pulverteile die Umgebung 
der Lam pe gefährdet. D er aufsteigende Rauch ist gesundheits

unschädlich und zeigt keinen unangenehmen Geruch.
Ü b e r c h l o r s a u r e s  K a l i  (Kaliumperchlorat). W ird teils allein, teils 

in Verbindung mit chlorsaurem K ali mit Magnesiumpulver ver
mischt. Hauptsächlich wird es mit Aluminiumpulver (Aluminium
bronze), beides in feinster V erteilung, vermischt in den Handel 
gebracht. Sehr leicht entzündlich.

Ü b e r m a n g a n s a u r e s  K a l i  (Kaliumpermanganat). Zwar häufig als 
M ischpulver (fein zerteilt) mit Magnesiumpulver angewandt, aber 
wegen des übelriechenden Rauches weniger empfehlenswert, zumal 
es der Mischung mit chlorsaurem K ali auch sonst in keiner Weise 
überlegen ist.

D o p p e l t c h r o m s a u r e s  K a l i  (Kaliumdichromat),

S c h w e f e l a n t i m o n ,
A m m o n i u m n i t r a t ,
B a r y t  usw., sind sämtlich für den Amateurgebrauch ungeeignet, da 

sie teils äußerst heftig explodieren und brennende Pulverteile fort
schleudern, teils starke Rauchentwicklung zeigen und gesundheits

schädliche D äm pfe erzeugen.
M a g n e s i u m b a n d ( o d e r  - d r a h t). Ist in Rollenform verpackt und 

wird in M agnesiumbandlampen, nötigenfalls auch ohne Lam pe 
mittels einer Beißzange, Schere oder dgl. zur Verbrennung gebracht.

A l u m i n i u m .  Für photographische Aufnahmen in allerfeinst gepulver
tem Zustande (sogenannte »Aluminiumbronze«), mit Kaliumper- 

chloratum gemischt verwendbar.

II. P u stla m p e n .

Auch an dieser Stelle sei nochmals ganz besonders betont, daß in 
den Pustlampen u n t e r  k e i n e n  U m s t ä n d e n  e x p l o s i v e s  B l i t z 

p u l v e r  verwendet werden darf, da mit solchem nicht nur die Lam pe 
beschädigt, sondern auch sonst unliebsames Unheil angerichtet werden 
kann. Das (reine) Magnesiumpulver muß,  b e v o r  die Flamme an

gesteckt wird, in die Lampe geschüttet werden.
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a) P u s t l a m p e  » M e t e o r « .

D ie von Kindermann & Co. in Berlin hergestellte Pustlampe 
»Meteor« ist einfach im Gebrauch. D er mit Asbest gefüllte äußere 
Teil der Lam pe wird mit Spiritus getränkt, die gewünschte Menge

reines Magnesiumpulver in den vertieften Raum  in der Mitte des A ppa
rates geschüttet und nach einiger Z e it, nachdem sich die Asbestwatte 
vollgesogen hat ,  diese entzündet. W ird auf den Ball gedruckt, so 
treibt die Lu ft das Pulver nach oben durch die Flamme und dieses 
entzündet sich.

b) P u s t la m p e  » R e fo rm «  ( S y s t e m  H a s s e lk a m p f) .

D ie von Kindermann & Co. 
in Berlin hergestellte Pustlampe 
»Reform« ist mit einem abnehm
baren Flammenschützer und einem 
mitStativgewinde versehenen Stiel 
zum An- und Abschrauben ver
sehen, vermöge dessen die Lampe 
beim Blitzen in bequemer Weise 
hoch über die Kam era hinaus 
gehalten oder auf ein Stativ ge
schraubt werden kann. D ie un

gefähr ’/s g  betragende Ladung 
reinen M agnesium pulvers geht
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in breiter Form durch die Spiritusllamme hindurch und dehnt sich 
infolge der Gestaltung des Brenners fächerartig zu einer breiten Licht- 
tläche von groiler Leuchtkraft aus.

Zur Benutzung wird der in der länglichen Dose befindliche Asbest 
gut mit Spiritus getränkt und das Pulver in die breit gestaltete Off- 
nung geschüttet.

D er beigegebene D eckel wird benutzt, um nach Gebrauch die 
Spiritusflamme zu löschen. D er D ruckball ist mit einem Rückschlag
ventil versehen, so daß die Flamm e nicht zurückgesaugt werden kann.

c) P u s t  l a m p e  » S e d i n i a « .

Die Pustlampe sSedinia« von K . Visbeck in Stettin hat neben einein 
Behälter für das Magnesium noch einen solchen, der durch einen mit 
Benzin oder Äther zu tränkenden Schwamm ausgefüllt ist.

In diesen Behälter treibt der D ruckball. die L u ft, die im Ver-

f S

laut ihres weiteren W eges dann das Magnesiumpulver mit sich reißt 
und es zusammen mit den Benzin- oder Äthergasen durch den mit 
breiter Mündung versehenen Brenner in breit ausgedehnter, fächer
förmiger Flamm e zur Verbrennung bringt. Um den Brenner herum 

befindet sich in einer Schale Asbestwatte, die mit Spiritus zu tränken ist.
Der nach Art eines Bunsenbrenners gebaute Brenner bewirkt durch 

die hineingeblasenen Benzingase eine vollkommene Verbrennung des 
Magnesiums. A u f den Apparat können noch zwei weitere Brenner auf
gesetzt w erden, von denen man wieder nach Belieben den einen aus
schalten kann, so daß der Apparat, je  nach Bedürfnis, ein-, zwei- oder 
dreiflammig sein kann. Durch die Breitenverteilung der Flamme wird 

mit geringster Pulvermenge die höchst erreichbare W irkung erzielt, und 
da man nur wenig Pulver braucht, entwickelt sich auch verhältnismäßig
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nur wenig Rauch. D er Magnesiumbehälter faßt Pulver für acht A uf
nahmen und erlaubt nach A rt einer Repetiervorrichtung ein achtmaliges 
Blitzen hintereinander. Bei Benutzung aller drei Flammen zu gleicher 
Z e it wird nur höchstens '¡2 g  Magnesiumpulver auf einmal verbrannt. 
D ie Lam pe funktioniert vollkommen gefahrlos, da ein ZürUcksaugen 
der Flamme durch besondere Bauart des Druckballes verhindert wird 
und außerdem die Rohröflfnungen durch ein Sieb (Davy-System) ge
schlossen sind. M it dem beigegebenen Deckel löscht man die Flamme 
nach Gebrauch aus.

III. B litz la m p e n .

Beim Gebrauch von B liulam pen beachte man, daß das Zündmittel
z u e r s t  nach Vorschrift angebracht werden muß und daß dann erst
das Aufschütten des Pulvers erfolgen darf. Auch hierbei beachte man
besondere Vorsicht und schütte nicht direkt aus der Vorratsflasche
auf die Lam pe, sondern messe abseits die nötige Menge ab und schütte 
diese dann mittels eines Papier- oder Kartonstreifens auf die Lam pe. 
Hierbei beachte man noch im besonderen die Seite 12 2  angeführten 
Vorsichtsmaßregeln.

Nach Gebrauch stelle man die Lam pe nicht einfach zur Seite, 
sondern unterziehe sie einer gründlichen trockenen Reinigung, um sie 
dauernd in guter Funktion zu erhalten.

a) A g f a - B l i t z l a m p e .

D ie von der Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation in Berlin her
gestellte Blitzlampe unterscheidet sich von den sonst im Handel be
findlichen Lampen durch ihre Zündung, die in gleicher W eise wie bei 
den üblichen Taschenfeuerzeugen mittels pyrophoren Metalls erfolgt. Sie 
wird aus vernickeltem Metall in zwei Ausführungen hergestellt: Größe I  
für Amateurzwecke zur Aufnahme bis zu 3 g  Blitzpulver, und Größe II 
mit einer 30  cm langen Schale für Aufnahmen größerer Gruppen usw. 
zur Verwendung bis zu 25 g  Blitzlichtpulver. D ie Größe I I  wird mit 
2 m langem Schlauch und T-Stück geliefert, wodurch entweder zwei 
Lam pen, oder Lam pe und Verschluß gleichzeitig ausgelöst werden 
können.
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Zum Gebrauch schiebt man den G riff so über den Rohrstutzen am 
Lam penkörper, daß sich die Lam pe auf dem G riff nicht mehr drehen 
kann. Dann dreht man den Aufzugschlüssel so lange rechts herum, 
bis er nicht mehr weitergeht und schüttet die notwendige Menge Blitz- 

lichtpulver unmittelbar vor dem Rädchen auf.
Unter der links von dem Rädchen sichtbaren Schraube muß sich 

eine kleine Anhäufung befinden, da dorthin der Funke schlägt.
Man halte die Lam pe (auch schon beim Spannen) mit ausgestrecktem

Arm, die Pfanne mit Blitzlichtpulver vom Gesicht abgekehrt, weit von 
sich und ziehe nun mit dem Daumen den Auslösehaken nach unten.

D ie Entzündung erfolgt augenblicklich. In das im Auslösehaken 
befindliche Loch  kann man auch einen Fadenzug einknüpfen. Das in 
der Lam pe befindliche Zündmittel reicht, bevor ein Ersatz notwendig 
wird, für mehrere hundert Zündungen, ist aber jederzeit leicht ersetzbar 
und wird in geeigneter Form  nebst Anweisung nachgeliefert.

Die Agfa-Blitzlam pe kann auch als Stehlampe mit pneumatischer 
Auslösung oder Drahtauslösung geliefert werden.

Die pneumatische Auslösung wird mit der daran befindlichen 
Klammer auf die unter der runden K ap sel sichtbare Gabel in der 
Weise aufgesteckt, daß das Gummibläschen unmittelbar an der Kapsel 
anliegt. D ie Drahtauslösung hat ebenfalls eine Klam m er, mit der sie 
auf die Gabel aufgesteckt werden kann und zwar zwischen Gabel und 
Kappe.
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b) G e k a - B l i t z l a m p e .

D ie von den Geka-W erken in Offenbach a. M. in den Handel ge
brachte Blitzlam pe ist für elek
trische Zündung eingerichtet. Sie 
besitzt eine mit Asbest belegte 
große Platte zum Aufstreuen des 
Pulvers (bis etwa 25 g) und ein 
3 m langes Doppelkabel. D ie 
Zündung, die mittels einfachen 
Zünddrahtes erfolgt, ist unbedingt 
sicher, der Zünddraht selbst ist 
sehr schnell auswechselbar. Um 
die Lam pe in Betrieb zu setzen, 
genügt die Verwendung der über
all erhältlichen Taschenlampenbatterien.

c) G l o c k s  B l i t z l a m p e  » A l s a t i a « .

Nach den Angaben des Hofphotographen G eorg Michel wird von 
Albert G lock & Co. in Karlsruhe i. B . die Blitzlampe »Alsatia« her
gestellt.

A uf eine im Boden eines Tellers befindliche Öffnung legt man 
eine kleine Flocke K o llo 
diumwolle und schüttet 
die notwendige Menge 
Blitzpulver darauf.

Durch D ruck auf die 
mit einem beliebig lan
gen Schlauch versehene 
Gummibirne bewegt sich 
der Zündungsarm a ,  an 
dessen Spitze sich ein mit 
Spiritus getränkter Asbest
pfropf befindet, vorwärts 
und entzündet in dem

selben Augenblick durch die am Boden des Tellers befindliche Öffnung 
die Flocke Kollodium wolle mit dein1 darüber gestreuten Blitzpulver.

Beim Nachlassen des Drucks auf die Birne geht der Zündungsarm a
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selbsttätig in seine frühere Lage zurück, und kann die Lam p e, deren 
Zündung auch durch eine kleine K erze oder ein W achsstreichholz er

folgen kann, sofort wieder geladen werden.
D er Fuß der Lam pe ist mit einem Normalgewinde versehen und 

läßt sich auf jedes Stativ aufschrauben.

d) G i e s e s  I d e a l - B l i t z  l a m p e .

Diese von Otto Giese in M agdeburg gebaute Lam pe besteht aus 
einer langen flachen Sch ale , an der eine pneumatisch auszulösende 
Zündvorrichtung befestigt ist. Eine Sicherheitsvorrichtung verhindert 
vorzeitiges Entzünden. D as Blitzpulver kann bei Verwendung größerer 
Mengen auch in langer Lin ie ausgebreitet werden.

Durch Druck auf den K n op f d  wird die Feder bis zum E in 
schnappen der Arretierung gespannt; der Zünder a wird durch den in

der Rückwand der Lam pe befindlichen Schlitz und weiter durch die 
dahinter liegende Klem m vorrichtung geschoben und darauf über das au f 
der Schale befindliche Häkchen eingehakt.

D as Pulver muß den Zünder bedecken. Unmittelbar vor Abgabe 
des Blitzes dreht man die Arretierung c in die abgebildete Stellung 
und drückt dann auf den Gummiball.

D ie Zünder der Lam pe werden jedesmal frisch eingesetzt.
Zur Lam pe wird auch ein dreiteiliges Röhrenstativ geliefert.

e) R e f o r m - B l i t z  l a m p e .

D ie Reform-Blitzlampe der Firm a llo h  &  Hahne in Leipzig ist stets 
gebrauchsfertig. Unter den oben an der Lam pe sichtbaren halbkreis
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H o l m ,  P h o to g ra p h ic  b e i  k ü n s tl ic h e m  L ic h t.  2. A u fl.

förmigen Bügel wird ein Zündplättchen, Am orce, gelegt und dann das 
Pulver darüber liegend aufgeschüttet. Zur Aufnahme selbst wird ein 
eiserner Bolzen durch Druck auf den Gummiball in die Höhe geschleu
d ert, der durch seinen An
schlag ein Zündblättchen und 
damit das Pulver zur Entzün
dung bringt. Läßt der Druck 
au f den Ball nach, so fällt 
der Bolzen in seine alte Lage 
zurück.

D ie Lam pe wird in zwei 
Größen hergestellt, von denen 
die kleinere Ausführung zur 
Aufnahme einer geringeren 
Menge Pulver für Am ateur
zwecke , die größere Ausfüh
rung mit 40 cm langer Schale 
zur Aufnahme einer größeren 
Menge Pulver für die Zwecke 
des Fachphotographen —  zur Aufnahme größerer Gruppen —  ange
fertigt ist. Die größere Ausführung ist noch mit Sicherheitshahn ver
sehen , damit durch unbeabsichtigten Druck auf den Ball der Bolzen 
nicht in die Höhe geschleudert und dadurch eine zu frühzeitige Aus

lösung slattfinden kann.

f) B l i t z l a m p e  » A l e s i a « .

D ie Blitzlampe »Alesia«, von der Ica Akt.-Ges. in Dresden her
geste llt, ist ganz aus Metall gearbeitet, fein vernickelt und besteht
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aus einer ovalen, etwa 4 cm hohen und 9 cm langen Dose. D ie Zündung 
geschieht durch ein Zündhütchen, das durch einen D ruck auf den. 
Gummiball zur Explosion gebracht wird. Zum Gebrauch kann die- 
Lampe mit entsprechender Unterlage auf Möbel gestellt oder auf ein 
Stativ geschraubt werden.

g) B l i t z l a m p e  » E l e k t r a « .

Die von der Ica Akt.-Ges. in Dresden hergestellte Lam pe ist flach- 
zusammenlegbar und mit einem abschraubbaren Fuß zum Aufstellen au f 
Möbel u, dgl. versehen. D ie Zündung geschieht durch ein Zündblättchen,, 
das durch plötzlich vermehrten Druck auf einen Gummiball zur E x 
plosion gebracht wird. Einfache und sichere Zündung.

B litz lam p e  » E le k tra « . B litz la m p c  »L um en«-

h) B l i t z l a m p e  » L u m e n «

Die von der Ica Akt.-Ges. in Dresden hergestellte Lam pe besteht 
aus einer vernickelten Schale von etwa 8 cm Durchm esser, die 
auf einem 12  cm hohen M etallrohr mit Kuß ruht. In der Mitte der 
Schale befindet sich ein Bügel mit spitzem Stift, der zum Festhalters
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und Entzünden des Zündplättchens dient. D ie Zündung erfolgt absolut 

sicher durch einen Druck auf den Gummiball.

i) I h a g  e e - B 1 i t z 1 a m p e.

Die Ihagee-Blitzlampe, von der Industrie- und Handelsgesellschaft 
G . m. b. H. in Dresden hergestellt, ist eine aus vernickeltem Messing 
besonders kräftig gebaute Blitzlampe mit Doppelfeder und Amorce- 
zündung, die mittels Hand oder Drahtauslöser bewerkstelligt werden 
kann. W ird an letzteren eine Drahtverlängerung angeschlossen, so kann

die Auslösung auch bequem aus größerer Entfernung vorgenommen 
werden. D er Fuß ist mit Stativgewinde versehen, so daß die Lam pe 
auch au f ein Stativ geschraubt werden kann. Zum Gebrauch spannt 
man den an der Rückseite der Lam pe befindlichen Hebel, bis die nach 
vorn gehende Zunge in einen Ausschnitt eingreift. Dann wird unter 
den vorderen T eil des Hebels eine Am orce gelegt und das Blitzpulver 
darüber geschüttet. Bei der Auslösung wird durch Federkraft ein ver
stärkter Druck und dadurch die Zündung hervorgerufen.
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k) B l i t z l a m p e  » L o k i « .

Bei dieser von Kindermann & Co. in Berlin hergestellten Tasclien- 
Blitzlampe wird das Blitzlichtpulver mittels Zündplättchens (Amorce)

zur Entzündung gebracht. D ie I.am pe arbeitet einfach und zuverlässig 
und ist mit Stativgewinde versehen. W ird sie zum Gebrauch auf 
Möbel gestellt, so muß ein größeres Stück Blech oder ähnliches Ma
terial zum Schutz untergelegt werden.

Das Zündplättchen wird unter den in der Mitte der Lam pe be
findlichen Stutzpunkt des Hebels gelegt und das Pulver darauf liegend 
aufgeschtittet. Durch einen kurzen, kräftigen Druck auf den Ball wird 
ein Bolzen gegen das Ende des Hebels geschlagen und durch den so 
erzeugten Druck die Am orce und damit das Pulver zur Entzündung 
gebracht.

1) E l e k t r i s c h e  B l i t z l a m p e  » B a l d u r « .

D ie elektrische Blitzlampe »Baldur« , von der Firm a Dr. Erwin 
Quedenfeldt in Düsseldorf hergestellt, besteht aus einem nußbaumpolierten 
Kästchen, in das durch Herausschieben eines Seitenteils eine Trocken
elementbatterie von 3 — 4 V olt, wie sie überall erhältlich ist, eingelegt 
wird. A u f dem Kästchen befindet sich eine Fassung zum Aufschrauben 
der elektrischen Blitzpatrone Baldur. Diese Patrone besitzt einen 
breiten Zündteller zum Aufschütten beliebiger Mengen Blitzpulver. Als
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für Pulvcrmengen bis zu 50 g , der gesetzlich geschützten Fernzünd
vorrichtung, 20  Zündlamellen, gedeckt montierten Kontakten und ein
gelassenem Stativgewinde, S m langer Verbindungsschnur mit D auer
batterie und angehängtem Druckknopf.

n) S e u t h e s  » U n  i v e r s a l - B l i t z l a m p e « .

D ie Universal-Blitzlampe von Hugo Seuthe in Richrath unterscheidet 
sich von anderen Systemen dadurch , daß das Blitzpulver ohne vor

Zünder dienen besondere 
Btildurlamellen mit Ztlnd- 
mischung, welche in sehr 
einfacher und sichererW eise 
in die Patrone eingesetzt 
werden, DitrchDrUcken eines 
Kontaktes an einer 2 m 
langen Schnur wird jedes 
noch so schwer entzündliche 
Blitzpulver augenblicklich 
zur Entzündung gebracht.

D ie  Lam pe kann auch 
in mehreren Exemplaren (Verwendung von 6 bis S Lam pen für große 
Buhnenaufnahmen sind keine Seltenheit) zusammengeschlossen zur V er

wendung gelangen.

in) I in p e r i a  1 - B I  i t z a p p a r a t.

D ieser von Hugo Seuthe in Richrath hergestellte Apparat ist mit 
elektrischer, gesetzlich geschützter Sicherheitsfernzündung versehen. 
E r besteht aus einer Im perial-Blitzlam pe mit gehärteter Asbestplatte
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Zünder, 8 m Zuleitungsschnur, D auerbatterie, Blitzlichtzünder und
Druckknopf. Sie ist überall anzuwenden und funktioniert, nachdem in 
die Lampe ein Zunder eingesetzt und das Blitzpulver darauf geschüttet 
ist, durchaus sicher durch Druck auf den Kontakt.

p) S p i t z e r s  » E l e k t r o g r a p h « .

Spitzers E lek trograp h , hergestellt von Otto Spitzer in B e rlin , ist 
eine Blitzlichteinrichtung mit elektrischer Fernzündung, an die ein

herige Einschaltung eines 
Glühdrahtes oder Zünd
blättchens durch einen 
elektrischen Funken von 
großer K raft augenblick
lich zur Entzündung ge
bracht wird.

Sobald der Strom 
der Elemente oder eines 
Akkumulators mit dem 
Induktor geschlossen wird, 
springen Funken auf die 
Lam pe über und verur
sachen das Blitzen des 
aufgelegten Pulvers. Die 

Lam pe ist in erster Lin ie für Fachphotographen bestimmt.

o) S p i t z e r s  e l e k t r i s c h e  B l i t z l i c h t e i n r i c h t u n g .

D ie von Otto Spitzer in Berlin in den Handel gebrachte B litz
lichteinrichtung mit elektrischer Fernzündung besteht aus einer zu
sammenklappbaren Blitzpulverpfanne, einer Kontaktklemme für die
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gleichzeitig funktionierender Verschlußauslöser angeschlossen ist. H ier
durch ist es m öglich, die gewöhnliche Beleuchtung eines Raumes un
gedäm pft zu lassen, da Verschluß und Blitzlichtztindung gleichzeitig in 
T ätigkeit treten. D ie Einrichtung besteht aus dem Verschlußauslöser, 
einer langen Leitungsschnur mit Druckknopf und vier gleichen K on

taktstöpseln, einer kurzen Leitungsschnur für Blitzlicht mit Zünder
klemme, drei gewöhnlichen Kontaktstöpseln und einem Kontaktstöpsel 
in Verbindung mit Kontakthülse, einer Trocken-Dauerbatterie, für viele 
Monate ausreichend, einer Blitzpulverpfanne und einer Anzahl B litz

lichtzünder in Glashülse.
D er Gebrauch ist der gleiche wie bei der unter o besprochenen 

Einrichtung.

q) F  o c o - B  1 i t z 1 i c li 11 a m p e.

Diese von der Firm a Em il Wünsche Nachf. in Dresden in den 
Handel gebrachte Blitzlichtlampe wird in zwei Ausführungen hergestellt: 
Ausführung I  ist für Ballauslösung und Streichhotzzündung, Ausführung II 

für elektrische Auslösung eingerichtet.
Man spannt die Lam pe durch Hochziehen des an der Rückseite 

der Wand angebrachten K n o p fes, schneidet ein Stückchen R eib 



fläche von einer Streichholzschachtel ab , steckt dies in den Halter b 
und klemmt ein schwedisches Streichholz schräg zwischen der ver
schiebbaren Anlage a und dem Halter b so ein, daß der K o p f des 
Streichholzes etwas höher als dessen Fuß liegt und etwa oben mit der 
Führung des Halters b abschneidet. Nun schüttet man Blitzpulver auf 

(auch einen T eil auf den K o p f des Streich
holzes), drückt kurz und kräftig auf die 
Gummibirne, die segmentförmige Scheibe 
mit Nase c schlägt auf den K o p f des 
Streichholzes und prompt entzündet sich 
dieses und das Blitzpulver.

Bei Verwendung guter Streichhölzer 
und möglichst unbenutzter Reibflächen sowie 
vorschriftsmäßigem Einklemmen des Streich
holzes erfolgt die Zündung absolut sicher.

Bei Ausführung I I  steckt man die 
blanken Enden eines Zünders in die am 
Stiel der Lam pe befindlichen Klem m 
schrauben und schraubt sie fest. Dann 
biegt man den durch das Loch in der 
Schalenrückwand geführten Zünder so, daß 
er in das aufgeschüttete Blitzpulver hinein
ragt. D ie Entzündung erfolgt durch Druck 

auf den Kontaktknopf an der Batteriehülse. Man verwendet 4 bis 5 Volt- 
Elemente (eine daran gehaltene Taschenlampen-Glühbirne muß noch 
h e l l  brennen).

D ie Lam pe ist mit 5 m langer Leitungsschnur versehen, so daß 
man auch von einem entfernten Standpunkt auslösen und sich daher 
bequem selbst mit aufnehmen kann.
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I V .  M a g n e siu m b a n d la m p e n .

a) M a g n e s i u m b a n d  l a m p e  f ü r  H a n d b e t r i e b .

D ie Lam pe, hergestellt von der Firm a Leppin & Masche in Berlin, 
besteht aus einem K örper, der mit Llandgriff, Rolle für das Magnesium
band und Reflektor versehen ist. D ie Regulierung wird mit der Hand
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besorgt; (las Band läuft durch zwei Walzen. Der Reflektor kann ent
fernt werden, falls die Beleuchtung nicht nach einer bestimmten R ich
tung hin erfolgen soll.

M a g n csU tm b a n d la m p e  f ü r  H a n d b e tr ie b .  M a g n e s iu m b a n d la m p c  fü r  S ta tiv ,

b) M a g n e s i u m b a n d l a m p e  f ü r  S t a t i v ,  m i t  
A n t r i e b  d u r c h  Z  u g  g  e w i c h t.

Bei dieser, ebenfalls von Leppin & Masche in Berlin angefertigten 
Lam pe läuft das Magnesiumband in einem Metallgehäuse zwischen Rollen, 
um vorn durch einen Reflektor hindurch nach auflen geleitet zu werden. 

D ie Magnesiumband-Vorratsrolle befindet sich außen seitlich am Gehäuse. 
Ein Gewicht an einer Laufkette bewirkt die gleichmäßige Bewegung 

des Magnesiumbandes.

c) K o d a k - M a g n e s i u m b a n d l a m p e .

Dieses von der Kodak- 
G. m. b. H. in Berlin in den 
Handel gebrachte kleine In
strument ermöglicht das A b 
brennen von Magnesiumband 
auf bequemste Weise. E s ift



—  1 2 2  —

zugleich ein fester Behälter für einen Vorrat von B and, ein bequemer 
H alter des Bandes beim Abbrennen und eine Vorrichtung, um das Band 
in jeder gewünschten Länge abzumessen.

Jedem  Am ateur, der mit Gaslichtpapieren arbeitet, kann das kleine 
Instrument zur Erleichterung seiner Arbeit und zur Sicherung gleich
mäßiger Resultate empfohlen werden.

V .  B litzp u lver.

Blitzpulver sind explosiv und dürfen a u s n a h m s l o s  entweder 
nur frei (ohne Lam pe) oder in Blitzlampen (n ie  in P u s t l a m p e n ! )  
zur Verbrennung gebracht werden. W egen der leichten Entzündbarkeit 
sind fertige Blitzlichtmischungen vom Postversand ausgeschlossen. 
Blitzpulver kommt daher nur in getrennter Packung (Magnesium und 
sauerstofferzeugende Bestandteile in irgend einer Weise getrennt g e
halten) in den Handel und muß vor Gebrauch durch Beseitigung der 
Trennungswand und Schütteln vermischt werden, was mit der nötigen 
Vorsicht zu geschehen hat. Gemischtes Pulver ist möglichst gut vor 
L u ft abgeschlossen aufzubewahren.

Im besonderen hüte man sich während des Hantierens zu rauchen, 
vermeide die N ähe einer offenen Flamme und wende auch sonst alle 
nur denkbare Vorsicht an. Beim Gebrauch mit einer Blitzlampe bringe 
man dort erst das Zündmittel an und schütte dann erst das Blitzpulver 
au f; ohne Blitzlampe mittels einer feuersicheren Unterlage und eines 
Streifens Zündpapier verwendet, achte man darauf, daß letzteres bei 
wagerechter Einführung an dem Zündende nicht mit, wenn auch noch 
so wenig, Blitzpulver versehen ist, da sonst eine zu frühzeitige Zündung 
erfolgen könnte.

Sämtliche Blitzpulver lassen sich sowohl mittels Zündpapier als 
auch mittels Zündplättchen (Am orce), einem Funken (auf elektrischem 
W ege oder mittels Reibung erzeugt) oder elektrischem Glühdralit zur 
Entzündung bringen.

a) A g f a - B l i t z p u l v e r ,  hergestellt von der Aktiengesellschaft für 
Anilinfabrikation in Berlin, ist ein Gemisch von Magnesiumpulver 
und Nitraten der seltenen Erden (Thorium oxyd usw.), welche Zu
sammensetzung eine besonders hohe Leuchtkraft bei nur geringer 
Rauchentwicklung zur Folge hat.
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b) L e o n  a r - R a p i d - B l i t z  p u l v e r ,  von den Leonarwerken Arndt
& Löwengard in Wandsbek hergestellt, ist ein haltbares, ranch
schwaches Blitzpulver mit kürzester Verbrennungszeit und breitester 
Flammenwirkung. Das Pulver ist auch in Glasröhrchen gepackt 
als Leonar-Blitzlichtpatronen erhältlich.

c) B l i t z l i c h t - B a y e r ,  hergestellt von den Farbenfabriken vorm.
Friedr. Bayer &  Co. in E lb erfe ld , ist eine gesetzlich geschützte 
Zusammensetzung von Magnesiumpulver und Mangansuperoxyd 
(Braunstein), das als explosionssichcr angesprochen wird, also auf 
Druck, Schlag oder Stoß nicht reagiert, sondern nur durch einen 
Funken zur Entzündung gebracht werden kann. D er geringe 
Rauch ist den Atmungsorganen weder lästig noch gefährlich.

d) E x  z e 1 s i o r - B  1 i t zp  u 1 v e r , hergestellt von den G eka-W erken
in Offenbach a. M ain, verbrennt ohne Spritzen oder K nall bei 
verhältnismäßig geringer Rauchentwicklung, jedoch besonders 
großer Verbrennungsgeschwindigkeit und hoher Leuchtkraft.

e) G e k a - B l i t z p u l v e r ,  gleicher Herkunft, ist eine neue Zusammen
setzung von höchster Leuchtkraft mit orthochromatischer Wirkung. 
D a es keine Feuchtigkeit aus der Lu ft anzieht, ist es auch in 
gemischtem Zustande unbegrenzt haltbar. E s verbrennt geräuschlos 
mit gesundheitlich unschädlichem Rauch. D er Amateurpackung 
mit io  g  Inhalt liegt auch ein Meßglas bei, so daß ein Abwiegen 
zur Bestimmung der Menge unnötig ist.

f)  H e l i o s - B l i t z p u l v e r ,  gleicher H erkunft, verbrennt ohne K nall
und Zischen mit geringer Rauchentwicklung. E s  ist auch in ge
mischtem Zustand unbegrenzt haltbar, da es keine Feuchtigkeit 
aus der Luft anzieht.

g) P a n c h r o m a t i s c h e s  G e k a - B l i t z p u l v e r  entstammt der gleichen
Fabrik  und unterscheidet sich von dem unter e beschriebenen 
G eka-Blitzpu lver nur durch die besonders hohe orthochroma
tische W irkung —  Verwendung farbenempfindlicher Platten vor
ausgesetzt — , die ungefähr der einer dunklen Gelbscheibe gleich
kommt.

h) G e k a  - A u t o c h r o m  - B l i t z p u l v e r ,  von der gleichen Fabrik

hergestellt, ist ein für Autochromaufnahmen besonders zusammen
gesetztes Pulver, bei dessen Verwendung jedoch doppelte Vorsicht 
notwendig ist, da es mit sehr heißer Flamme verbrennt.

i) B l i t z p u l v e r  R e m b r a n d t ,  ein Erzeugnis von Ferdinand
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H rdliczka in W ien, besitzt hohe Leuchtkraft bei geringer Rauch
entwicklung.

k) D e l t a - B l i t z  p u l v e r ,  von der Ica- Aktiengesellschaft in Dresden 
hergestellt, ist ein Gemisch von reinem Magnesiumpulver und 
Nitraten der alkalischen Erden mit verschiedenen Zusätzen ortho
chromatischer W irkung. D ie Verbrennungsgeschwindigkeit beträgt 
nur \ 'i5 bis J'ao Sekunde, die Rauchentwicklung ist sehr gerin g ; 
die Lichtstärke entspricht den besten Handelsmarken. Wegen 
seiner hohen L ichtkraft und schnellen Verbrennung eignet sich 
das Delta-Blitzpulver besonders für Personen- und Gruppenauf
nahmen. Das Abbrennen erfolgt leicht, äußerst schnell, aber ohne 
besonderen Knall.

1) B l i t z p u l v e r  H a i l o h ,  gleicher Plerkunft, besteht aus einem 
Magnesium-Aluminiumgemisch und verschiedenen Nitraten der al
kalischen Erden usw. Die Verbrennungsgeschwindigkeit beträgt 
etwa ’/zo Sekunde, die Rauchentwicklung ist gering, die Lichtstärke 
eine ganz bedeutende, 

m) P e r c h l o r a - B l i t z p u l v e r  wird von Lum ière et Jougla in Lyon- 
Paris in den Handel gebracht. Es ist eine Mischung von M a
gnesium und Kalium perchlorat, das sich sowohl für gewöhnliche, 
als auch —  bei Anwendung einer Autochrom-Gelbscheibe —  für 

Autochromaufnahmen verwenden läßt, 
n) B l i t z p u l v e r  B a l d u r ,  hergestellt von Dr. Erwin Quedenfeldt in 

Düsseldorf, ist äußerst lichtstark, zündet fast lautlos und augen
blicklich , gibt geringe und ganz ungiftige Gase und ist fertig 
gemischt weder durch Stoß, Reibung oder Schlag entzündbar, 

o) I m p e r i a l - B l i t z l i c h t  von Hugo Seuthe in Richrath ist äußerst 
haltbar, verbrennt schnell und ist gegen Stoß, Schlag oder Reibung 
unempfindlich.

E i n i g e  R e z e p t e

zum eigenen Mischen von Blitzpulver seien nachstehend aufgeführt. 
Es sei aber ganz besonders darauf aufmerksam gemacht, daß es sich im 
allgemeinen viel mehr em pfiehlt, ein im Handel befindliches fertiges 
Pulver zu kaufen , als der geringen Ersparnis wegen durch irgend 
welche Unvorsichtigkeit sich Schaden zuzufügen. W er aber selbst 
mischen will, oder aus irgend welchen Gründen zu mischen gezwungen 
ist, der achte darauf, daß das Magncsiumpulver und der Explosivstoff
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n i e  a n d e r s  a l s  g e t r e n n t ,  d. h. jeder T eil für sich, in der R eib
schale zerkleinert werden darf. Ist diese Handhabung —  beim E x 
plosivstoff mit größter Vorsicht —  vorgenom m en, so schütte man die 
beiden Pulver auf ein größeres Stück Papier und lasse sie nun so lange 
übereinander und ineinander laufen, bis sie ein gleichmäßig graues 
Pulver bilden. Je  feiner die Pulver (vor dem M ischen!) zerrieben werden, 
desto wirksamer erfolgt die Verbrennung. Fü r das Aufbewahren des 
fertig gemischten Pulvers beachte man das S . 26 Gesagte.

Nach Professor D r. F . S t o l z e  sind folgende Zusammensetzungen 
zu empfehlen (Phot. Notiz-Kalender 19 10 ) :

1 .  l o g  Magnesiumpulver,

5 g  Übermangansaures K ali.

2. 10  g  Magnesiumpulver,
6 g  Chlorsaures  Kal i .

3. 10  g  Magnesiumpulver,
10  g  Chlorsaures K ali,

3  g  Schwefelantimon.

4. 10  g  Magnesiumpulver,
4 g  Kaliumperchlorat.

5. 1 0  g  Magnesiumpulver,

12  g  Braunstein.

Chlorsaures K ali ist mit besonderer Vorsicht zu zerreiben, über
mangansaures K ali erfordert besondere Vorsicht nicht. Am wenigsten 
Rauch erzeugt Zusammensetzung 5.

V I .  B litz p u lv e r  in g e b ra u c h sfe rtig e r  P a c k u n g .

D ie A rt der Verwendung ist bei diesen Packungen fast völlig gleich. 
Man kann die Packungen auf zahlreiche Arten befestigen, z. B. an 
einem gespannten Bindfaden aufhängen, um einen Stock wickeln usw. 
D er Blitz schlägt auch hier, wie bei den Blitzlampen, etwas nach unten, 
weshalb man leichtentzündliche oder leicht zu beschädigende G egen
stände aus diesem Bereich entfernen muß. W ill man Packungen an 
einer Wand befestigen, so bringe man erst ein genügend großes Stück 
Pappe oder dgl. zum Schutze der Wand an.
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a) A g f a - K a p s e l b l i t z ,  hergestellt von der Aktiengesellschaft für 
Anilinfabrikation in B erlin , enthält die ftir 
eine Amateuraufnahme genügende Menge 
Agfa-Blitzpulver und wird in zwei verschie
denen Größen hergestellt. E r  vereinigt be
queme, saubere und gefahrlose Behandlung, 
geringe G röß e, sparsamen Verbrauch und 
vielseitige Verwendbarkeit mit der geringen 
Rauchbildung, der hohen Lichtstärke und 
dem schnellen Abbrennen des Agfa-Blitz- 
pulvers.

b) L e o n a r - A u t o - B l i t z p a t r o n e ,  Fabrikat der Leonarwerke Arndt
& Löwengard in Wandsbek, wird derart in den Handel gebracht, 
daß Magnesiumpulvcr und Explosivstoff jedes ftlr sich in einer 
Glasröhre liegt. Vor dem Gebrauch wird beides vorsichtig ge
mischt und dann in einen der beigegebenen Papierbeutel geschüttet. 
D ie Beutel sind mit Aufhänger und Zündfaden versehen. D as 
Pulver ist rauchschwach, von kürzester Verbrennungszeit und 
breiter Flammenwirkung.

c) G  e k a - K u g e l  b l i  t z , Fabrikat der Geka-W erke in Offenbach a. M., 
ist eine Packungsart, bei der sich eine bestimmte 
Menge Blitzpulver in einem Säckchen aus sehr 
dünnem Papier befindet; letzteres ist mit einem 
Faden versehen, dessen Ende zum Aufhängen des 
Säckchens benutzt wird. Aus der dem Faden gegen
überliegenden Ecke des Säckchens ragt ein Streifen 
präparierten Papiers hervor, den man entzündet. Ist 
er bis zum Säckchen abgebrannt, so flammt dieses 
mit seinem Inhalt augenblicklich auf, wobei es seine 
Flamm e nach allen Seiten ausbreitet und eine kräftige 
Lichtwirkung erzeugt. D ie Säckchen sind mit H elios
oder Geka-Blitzüchtpulver gefüllt und in sechs ver
schiedenen Größen mit Füllungen von i'/a  bis 40 g  
Pulver erhältlich. D ie Eigenschaften entsprechen 
den der betreffenden Blitzpulver. S ie  lassen sich 
für alle Arten von Aufnahm en, auch solche im

Freien, verwenden.
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d) G  e k a -K  u g  e 1 b l i  t z in  D o s e n  f o r m  ist eine neue Aufmachung der 
vorstehend beschriebenen Kugelblitze in Blechdosen von der gleichen 
Fabrik. Sie sind diesen in Behandlung und Eigenschaften analog.

fl

e) G e l c a - A u t o c h r o m - K u g e l b l i t z ,  von der gleichen Fabrik  her
gestellt, enthält ein für Autochromaufnahmen besonders hergestclltes 
Pu lver, das mit einer äußerst hellen, jedoch auch sehr heißen 
Flamme verbrennt, so daß beim Gebrauch ganz besondere Vorsicht 
angewendet werden muß.

f)  I d e a l - B l i t z l i c h  t p a t r o n e n , angefertigt von Otto Giese in Magde
b u rg , haben einen Inhalt an Blitzpulver von i bis zu 20  g  und 
dienen als Ersatz der 
Blitzlam pe, da sie ohne 
alle Vorbereitungen und 
Apparate direkt ge
brauchsfertig sind.

Sie bestehen aus einer 
Hülse von länglicher G e
stalt aus nitriertem Pa
pier, die mit Blitzpulver 
gefüllt ist, und tragen 
ihr Zündmittel in sich.
Letzteres besteht aus 
einem Reibungszündstrei
fen, der aus der Patrone 
herausragt und mit zwei 
Ösen versehen ist; an der einen Öse hängt man die Patrone am 
Ende eines Stockes, an einer Wand usw. auf, an der anderen hakt 
man das Häkchen einer Schnur ein, an der man zieht, worauf die 
Patrone sofort explodiert. Um einen K nall zu verhüten, schlitzt
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man (allerdings mit größter Vorsicht!) die Papierhülle der Länge 
nach am oberen Rande auf, bevor man am Zünder reißt. Zu 
jeder Belichtung ist nur eine Patrone zu verwenden, die man ent
sprechend stark geladen auswählt. D er Lichteffekt ist ein sehr 
guter, da die Flamme, durch keine Unterlage gehindert, sich nach 
allen Richtungen ausbreitet.

D ie Ideal-Blitzlichtpatronen sind statt der Zündung durch eine 
Zugvorrichtung auch mit Zündung mittels nitriertem Faden erhält
lich. Diese als Blitzlichtpatrone Brillant in den Handel gebrachte 
Ausführung ist bei sonst gleicher Ausstattung billiger als die Ideal- 
Blitzlichtpatrone.

g) I c a - B l i t z e ,  von der Ica-Act.-Ges. in Dresden hergestellt, sind
Glaspatronen, die Delta-Blitzpulver in getrennter Packung enthalten. 
D as Mischen wird in der Patrone selbst vorgenommen und das 
fertige Blitzpulver alsdann in einer der beigelegten Blitztaschen 
abgebrannt. Die Ica-Blitze werden in zwei Größen geliefert, N r. 1 
genügt für Aufnahmen bis zu 3 in Entfernung, Nr. I I  bis zu 5 m 
Entfernung. D ie Ica-Blitze sind bequem und zuverlässig.

h) I  m p e r  i a l - B 1 i t z e,  von Hugo Seuthe in Richrath hergestellt, ent
halten Im perial-Blitz
licht des gleichen 
Fabrikanten und sind 
Mischdose und B litz
lampe zugleich. Sie 

werden in zweiGrößen 
hergestellt und sind 
mit H ilfe einer leeren 
Flasche überall b e
quem verwendbar.

Ein Hilfsmittel zur Verwendung von Blitzpulver 

ohne Lam pe sind die I c  a - B 1 i t z ta  s c h e n. Sie be
stehen aus rechteckigen, feinen Seidenpapierdittchen, 
die unten mit einem Zündstreit'en und oben mit einem 
Faden zum Aufhängen versehen sind. D ie Blitztasche 
wird mit der erforderlichen Menge Blitzpulver gefüllt 
und mittels des Fadens an einem Stock oder an einer 
quer durch das Zimmer gespannten Schnur befestigt
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(siehe S. 30). Brennt man den Zündstreifen unten an, so erfolgt nach 
einigen Sekunden die Explosion des Blitzpulvers und zwar in breiter 
strahlenförmiger Flamme von höchster Lichtwirkung. W ährend der 
Zündstreifen brennt, hat man genügend Zeit, seinen Platz so zu wählen, 

daß man selbst mitphotographiert wird.

V I I .  Z e it lic h tp u lv e r  und -p atro n e n .

Für Aufnahmen von Innenräumen ohne Personen, von Maschinen usw. 
empfiehlt sich die Anwendung von Zeitlicht, das aber auch für kine- 
matographisclie Aufnahmen mit bestem E rfo lg  verwendet wird. D ie 
M öglichkeit, das Pulver in einem langen Streifen zu verbrennen oder

mit der auf einer Unterlage fest angebrachten Zeitlichtpatrone während 
der Belichtung den Standort zu wechseln, macht die Verwendung eines 

Zerstreuungsschirmes unnötig.

a) L e o n a r - Z e i t l i c h t p u l v e r ,  von den Leonarwerken Arndt

H o l m ,  P h o to g ra p h ie  b e i  k ü n s tl ic h e m  L ic h t.  2 . A ufl. 9
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& Löwengard in Wandsbek hergestellt, ist durchaus haltbar und 
verbrennt ohne Knall unter geringster Rauchentwicklung.

b) L e o n a r - Z e i t l i c h t p a t r o n e n ,  von der gleichen Fabrik  in den
Handel gebracht, sind raucharm, verbrennen ruhig und gelangen 
auf einer unvcrbrennbaren Unterlage zur Verwendung.

c) G e k a - Z e i t l i c h t p u l v e r ,  von den Geka-Werken in Oßenbach a. M.,
ist sowohl in gewöhnlicher Zusammensetzung als auch in solcher 
mit orthochromatischer W irkung erhältlich.

d) G e k a - Z e i t l i c h t p a t r o n e n ,  angefertigt von den Geka-W erken
in Oflenbach a. M ., brennen ohne Zischen, Spritzen oder Knall 
mit gleichmäßigem Licht. Sie werden zum Gebrauch auf eine un- 
verbrennbare Unterlage gestellt und an dem vorhandenen Zünder 
entßammt, der nach V erlauf von 2 bis 6 Sekunden das Abbrennen 
des Pulvers herbeifuhrt.

W ill man sich selbst mitaufnehmen, so umwickelt man den 
Zünder wagrecht mit einem etwa cm breiten Streifen Zünd
papier, von dessen Länge die Zeit bis zur Zündung abhängt. Die 
Rauchbildung ist eine verhältnismäßig geringe.

D ie Patronen, deren Hülsen mitverbrennen, werden mit einer 
Brenndauer von 2 , 4, 7, 12 , 20, 30, 40, 60 und 12 0  Sekunden und 
sowohl in gewöhnlicher Zusammensetzung, als auch in solcher mit 
stark orthochromatischer (panchromatischer) W irkung hergestellt.

Gute Zusammensetzungen für Zeitlicht sind zu erzielen :
1 .  Nach Professor Dr. F . S t o l z e  durch Mischen gleicher Teile 

Magnesiumpulver und wolframsaurem N atro n ;
2. nach eigener erprobter Zusammensetzung durch Mischen von

I T eil salpetcrsaurem Ammonium und 
4 Teilen Magnesium.



3. nach K e ß l e r  (Deutscher Photograplien-Kalender 19 10 ,  S . too) 

durch Mischen von
1 T eil Magnesium und
2 Teilen Kaliumpersulfat,

— i 3 i  —

Vergleichsaufnahme eines Farbentäfelchens auf gewöhnlicher Platte 
mit gewöhnlicher (raucharmer) Zeitlichtpatrone (A) und auf panchro
matischer Perchromoplatte mit panchromatischer Geka-Zeitlichtpatrone (B) 
photographiert.

Während auf Abbildung A  das mittlere dunkelblaue (dreieckige, 
mit dem weißen kleinen Sechseck versehene) Feld allein auf die Platte 
gewirkt hatte, wurden bei der mit der panchromatischen Zeitlicht
patrone hergestellten Aufnahme B alle vier Farben (G elb, Blau, Grttn 
und Rot) mit den richtigen Helligkeitsabstufungen wiedergegeben, so 
daß allein diese Aufnahme einen tatsächlichen B egriff von dem w irk
lichen Aussehen des Täfelchens gibt.

V I I I .  V e r sc h ie d e n e  Hilfsm ittel zu r B litzlich t
photographie  

(B litz lich ttab ellen , R a u ch fä n g e r  u sw .).

a) A g f a - B e l i c h t u n g s t a b e l l e  f ür  B l i t z l i c h t .

D ie Agfa-Belichtungstabelle für Blitzlicht ermittelt durch einfache 
Schieberverstellung, ohne jede Berechnung, für jede Plattensorte und
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jede Empfindlichkeit von g bis 3 0 0 W , für jede Entfernung der L ich t
quelle vom Aufnahmegegenstand, für jede relative Öffnung, die Menge 
des anzuwendenden Blitzpulvers und ist auch für Aufnahmen bei T ages
licht verwendbar.

b) B l i t z l i c h t s t a t i v  » H u s s a « .

D as von den Geka-W erken in Offenbach a. M. in den Handel ge
brachte Spezialstativ enthält Vorrichtungen zum bequemen Abbrennen 
säm tlicher Blitzlicht- und Zeitlichtpräparate. E s ist bis 1 '/s m Höhe 
einstellbar, besitzt Vorrichtung zum Anbringen eines Reflektors und ist 
vollständig zerlegbar, D a auch das Gewicht ein geringes i s t , ist es 
bequem transportierbar.

c) B l i t z l i c h t h ü l l e  » I d e a l « .

D ie von der Firm a Holl & Hahne in Leipzig  in den Handel g e
brachte Blitzlichthülle »Ideal« beseitigt jede Gefahr des Verbrennens, 
gelte sie der Person oder den in der Nähe befindlichen Gegenständen, 

kann also in der Nähe der feuergefähr
lichsten Stoffe usw. benutzt werden. Sie 
ist leicht transportierbar, schnell gebrauchs
fertig und unbegrenzt haltbar.

D ie Blitzlichthtille »Ideal« kann nötigen
falls auch vor dem A pparat aufgestellt 
werden, da sie auf zwei Seiten nach außen 
dunkel abgedichtet ist, wodurch bei rich
tiger Aufstellung Reflexstrahlen nach dem 
Objektiv nicht gelangen können.

D er feuersicher imprägnierte Stoff wirkt 
gleichzeitig als Zerstreuungsschirm, was 
eine äußerst weiche und harmonische B e 
leuchtung ohne starke Schlagschatten zur 

Fo lge hat.
D ie Hülle ermöglicht die Herstellung 

von Blitzlichtaufnahmen an jedem Orte (Th eater, Ballsaal, Wohnraum 
oder Werkstatt) und zu jeder Zeit, da jedwede Belästigung durch Rauch, 
Asche, giftige Gase usw. fortfällt, denn alles bleibt nach dem Abblitzen 
in der Hülle, die mühelos im Freien entleert werden kann.
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D ie Hülle ist in erster Lin ie zur Verwendung der S . 12 7  beschrie
benen Ideal-Blitzlichtpatronen bestimmt, kann aber bei etwas Geschick
lichkeit des Aufnehmenden von diesem selbst auch zur Verwendung 
von Blitzlampen mit elektrischer Zündung oder Auslösung durch Draht 

umgeändert werden.
D ie Lieferung der Blitzlichthülle »Ideal* erfolgt in zwei Größen 

(Größe der Hülle 60 X  60 X  12 0 ,  Stabhöhe 13 3  cm oder Größe der 
Hülle 85 X  85 X  13 5  , Stabhöhe 1S 5  cm) mit dazu gehörigem Stativ 
und einigen Blitzlichtpatronen.

d) B l i t z l i c h t a p p a r a t  » R e m b r a n d t « .

D er von Ferdinand Hrdliczka in Wien hergestellte Blitzlichtapparat 
»Rembrandt« wird in vier verschiedenen Arten bzw. Größen hergestellt.

A lle  Ausführungen bestehen aus einer Blitzlampe und einem Rauchfang 

mit Träger.
Mit H ilfe des Rauchfangs wird jede Spur von Rauch im Zimmer 

verm ieden, so daß mehrere Aufnahmen hintereinander, nachdem der 
Sack immer wieder von Rauch entleert ist, gemacht werden können. 
D ie Lam pe selbst zündet absolut sicher und fast völlig  geräuschlos.

Diese von der Ica-Akt.-Ges. in Dresden hergestellte Einrichtung 
ermöglicht eine ganze Reihe von Blitzlichtaufnahmen ohne jede Rauch
belästigung, Gleichzeitig erübrigt dieser Apparat die Verwendung eines 
besonderen Zerstreuungsschirm es, da er das L ich t mildert und verteilt 
und so die Beleuchtung natürlicher und weniger grell erscheinen läßt. 
D ie  Einrichtung besteht aus einem soliden Stativ mit besonderer 
Sicherung und einem verstellbaren Metallstab, an dem in der Mitte die 
Blitzlampe und oben der kreuzförmige T räger für den Rauchfänger 
angebracht ist. A ls solcher dient ein Sack von etwa 50 X  5°  cm 
Bodenfläche und 10 0  cm Länge aus lichtdurchlässigem weißen Stoff. 
D ie Entzündung des Blitzpulvers erfolgt durch einen Druck auf den

e) I c a - S a l o n - B l i t z l i c h t a p p a r a t .
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Ica -S a lo n -B li tz l ic h ta p p a ra t.  Im p e r ia l-B li tz l ic h th ü lle .

f) I m p e r i a l - B l i t z l i c h t h ü l l e .

D ie Tmperial-Blitzlichthülle, von Hugo Seuthe in Richrath in den 
Handel gebracht, ist in zwei Größen mit oder ohne Blitzlichtlampe er
hältlich. D ie kleinere Ausführung hat eine Größe von 65 X  65 X  13 0  cm, 
die größere Ausführung mißt 82 X  82 X  13 5  cm.

D ie Beleuchtung ist von künstlerischer W eichheit, Schlagschatten 
werden vollständig vermieden.

D ie außerordentlich große Rauchhülle w irkt gleichzeitig als R e 
flektor und Lichtzerstreuer; Rauch und Staub von der Blitzlichtver- 
brennung hält die Hülle absolut fest. D ie tlammensicher imprägnierten 
Hüllenwände schließen jede Zündwirkung der Flamme nach außen hin 
aus; der Anwendung des Blitzlichtes selbst im wertvollsten Salon steht 
also nicht das geringste im W ege.

Gummiball. Nach dem Abbrennen wird der Rauchfänger sofort unter» 
zusammengebunden, mit dem Metallstab aus dem Stativ gehoben und 
im Freien, vor der T iir oder sonstigem geeigneten Ort seines rauchigen 
Inhaltes entleert.
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g) S p i t z e r s  R a u c h f ä n g e r

D er von der Firm a Otto Spitzer in 
Berlin in den Handel gebrachte Rauch
fänger besteht aus einem zweiteiligen 
H olzstativ, einer Eisenstange mit einer 
Platte und einem Leinwandsack, der zum 
Gebrauch gründlich angefeuchtet wird, um 
ihn lichtdurchlässiger zu gestalten. Die 
Einrichtung ist entweder für Ideal-Blitz
lichtpatronen mit Reißziindung oder mit 
elektrischer Fernzündung zur Verwendung 
jeder A rt Blitzpulver lieferbar und wird 
in zwei Größen hergestellt. D er kleine 
Sack mißt 5 0 X 5 0 X  1 3 5  cm, der größere 

70  X  70 X  14 0  cm.

h) S a l o n - B l i t z l i c h t a p p a r a t  

» F o c o « .

D er von der Firm a Em il Wünsche 
N achf. in Dresden in den Handel ge
brachte Salon-Blitzlichtapparat »Fococr er
möglicht Blitzlichtaufnahmen von einzelnen 

Personen, Gruppen, Innenräumen usw. ohne jede Rauch- und Schmutz
belästigung, weil bei der Aufnahme das Gehäuse vollständig geschlossen 
ist. E r  gibt gleichzeitig weiche, von Tageslichtaufnahmen nicht zu 
unterscheidende B ild e r , da der Rauchfang auch als Lichtzerstreuer 
w irkt. D er Apparat ist in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich, 
von denen zwei Ausführungen mit Streichholzzündung, die zwei anderen 
mit elektrischer Zündung und 5 m langer Schnur versehen sind. Jede 
der beiden Arten ist für Blitzlichtpulver bis entweder 10  g  oder bis 
3 0  g  erhältlich.

Ist die Aufnahme erfo lgt, so schließe man vor allem den photo
graphischen Apparat. Dann trage man den Blitzlichtapparat au f einen 
Balkon, an ein Treppenfenster oder in den H of und lasse den darin 
steckenden Rauch und Schmutz ins Freie entweichen. D ie Stoffhülle 
soll gut ausgeschüttelt werden. Man wird beim Entleeren des Sackes 
erstaunt se in , welche ungeheure Masse von Rauch und Schmutz mit
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dem Apparat vom Zimmer abgehalten wurde und so seinen W ert erst 
richtig erkennen und finden, daß Blitzlichtaufnahmen nun erst V er
gnügen machen.

Nach Zusammenstellen der Vorrichtung wird der Sack darüber ge
zogen und zwar so w e it , daß er beim Fertigm achen der Lam pe nicht 
hinderlich ist. Nach Aufschütten des Blitzpulvers lasse man den Sack

herunter, löse die Klammern und ziehe den Sack etwa handbreit zwischen 
Rahmen und Bodenbrett hindurch und befestige den Rahmen wieder 
mittels der Klammern. D er Sack  soll eine glatte F läche bilden, wes
halb der überschießende T eil nach oben gezogen und au f das D raht
gestell gelegt wird.

D er Sack  w ird , um größere Lichtdurchlässigkeit zu erreichen, 
einfach in eine Schüssel mit W asser gesteckt. Diesem werden zweck
mäßig einige Prozente Glyzerin zugesetzt, um zu schnelles Trocknen zu 
verhindern. D ie feuersichere Im prägnierung wird durch das Anfeuchten 
teilweise entfernt, so daß man den Sack später nur noch angefeuchtet 
benutzen kann. Man lasse das Blitzpulver nicht unnötig lange unter 
dem angefeuchteten Sack, da manche Mischungen sehr leicht Feuchtig

keit anziehen und dann schwer zünden.



Papiere Entwickler Chemikalien 
einladi in der Behandlung, zunerlässig im Erfolg.

Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E.Scherlng)
Photogr. Abteilung. Charlotten bürg Tegeler W eg 28/33.

G u t e  R e s u l t a t e
erzielen Sie mit

„O stora“ -Photo-Artikel.
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Entwickler, Fixierbad, Verstärker, Abschwächer,
Tonfixierbad, Färbetabletten 
etc. Blitzlicht, lose und in 

Patronenform.

Überall zu haben. Bezug durch I die Photo-Händler.

S chutz-M arke.

Spezialhaus für P M n N t  und Chemie 

Otto Stockmann -:-Hannouer.



N u r  einwandfreie Materialien 
verbürgen Erfo lg .
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„ l E o n a r “ -  
B l i l z l i i i i l - P r ä p a r a t e

sind haltbar und zuverlässig.
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Leonor-Blitzpulver
Blitzlichtpatronen
Zeitlichtpulver
Zeitlichtpatronen

AUTO-BLITZ j
bequeme und gefahrlose j 

Handhabung.

Verlangen Sie Gratiszusendung unserer Broschüre über 
Blitzlicht-Aufnahmen.

Leonnr-WerRe, (DandsbecK 60
Arndt & Löwengard.



Zum Postuersand zu§elassen!
sind

G l e s e ’ s B l i t z l i c h t - P a t r o n e n
„ I D E A L “  und „ B R I L L A N T “

in getrennten Packungen.

G iese’s Patronen stehen noch im m er an der Spitze 
aller Blitzlicht-Fabrikate. Hauptvorzüge sind: H iilse aus 
nitriertem Papier, sichere Zündung, größte Lichtstärke, 

schnellste Verbrennung.

Giese’s Blitzlicht-Pulver
„Normal“  100 g r 3.50 Mk. „Elektron“  100 g r 5 .— Mk.

in Packungen a 10, 25, 50, 100, 250, 500 u. 1000 gr,

Leere Blitzlicht-Beutel
aus nitriertem Papier zum Selbstfüllen.

BlitzIldiHampeii • Rauchians-Apparate
Präzisions-A rbeit! Unübertroffen!

Preisliste kostenfrei! Hoher Händler-Rabatt!

Otto Gisse, Magdeburg M I I .
Eigene Lager in Berlin, D resden, Hamburg.



Der Clou der Sais

ist unstreitig die „ E s h o “ - B l i f z l a m p e  D. H. P. angem.

Kleines Volumen. Stets gebrauchsfertig. —  Elektr. Zündung, daher 'sehr zuverlässig. 
‘svsk Überall zu haben. —  Bezug durch die Photo-Händler. Prospekte gratis. <s

Spezialhaus für Photographie und Chemie
O t t o  S t o ä i m a n n ,  H a n n o v e r

Fabrik- und Groß
handlung photo
graphisch. Hrtihel.






