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E
s ist wohl nur ein klein wenig iiber- 

trieben, wenn man behauptet, dass 

die Geschichte der Veroffentlichung 

der Fotografie in Grohbritannien an einem Sams- 

tagvormittag dur ch die Zeitungslektiire am Friih- 

stiickstisch angestofien wurde. Am 12. Januar 

1839 druckte The Literary Gazette die Uberset- 

zung eines kurzen Artikels, der bereits eine Woche 

zuvor in der Gazette de France erschienen war. 

Zwar diirfte die Uberschrift, die diesen eineinhalb 

Zeitungsspalten vorausging, fur sich genommen 

kaum verstandlich gewesen sein: „Fine Arts. The 

Daguerotype“ hiefi es dort lapidar. Doch werden 

nicht wenige Zeitungsleser jenes Diorama im Lon

doner Regent’s Park gekannt haben, das Charles 

Marie Boutons (1781-1853) dort seit 1830 betrieb. 

Und manche Briten waren womoglich sogar in der 

Pariser rue Sanson gewesen, um das Vorbild fur 

Boutons Diorama zu besuchen, das sein Erfinder 

Louis Jacques Mande Daguerre (1787-1851) seit 

bald zwei Jahrzehnten fiihrte. Wer sich also im Ja

nuar 1839 beim Stichwort „The Daguerotype“ an 

den Theaterunternehmer Daguerre erinnerte, der 

lag richtig und falsch zugleich. Denn dieser hatte 

ganz anderes als ein weiteres Dioramenbild im 

Sinn. Und er wargeschaftstiichtiggenug, seine Er

findung, an der er nach eigener Auskunft bereits 

seit eineinhalb Jahrzehnten gearbeitet hatte, nach 

sich selbst zu benennen.

Das Prinzip dieser Erfindung umriss der kurze 

Zeitungsartikel in wenigen Satzen: Mit Daguerres 

Methode wurde es zum ersten Mai moglich, das in 

einer Camera obscura projizierte Bild nicht nur zu 

betrachten oder - was eine verbreitete Verwen- 

dungsweise darstellte - als Vorlage zum Zeichnen 

einzusetzen. Mit Hilfe einer beschichteten, in die 

Camera obscura eingesetzten Metallplatte liefi 

sich das fliichtige Bild vielmehr aufzeichnen und 

dauerhaft fixieren, also in folgenreicher Weise von 

Ort und Zeit seiner Projektion abldsen. Nur wenig 

spater wird man, einem Vorschlag des englischen 

Astronomen John Herschel folgend, diese neuen 

Bilder schliehlich „Fotografien“ nennen. Im Janu

ar 1839 jedoch ging es zunachst einmal darum, 

iiberhaupt zu verstehen, worm genau das Prinzip 

dieser bis dahin noch nicht gesehenen Bilder be- 

stand; sodann aber auch dariiber nachzudenken, 

welche Verwendung solche Bilder wiirden finden 

konnen. Henri Gaucheraud, der die kurze Zei- 

tungsnotiz verfasste, war angesichts der „Daguero- 

types“ iiberaus optimistisch, dass mit diesen Bil- 

dern „nicht weniger als eine neue Theorie zu ei

nem bedeutenden Zweig der Wissenschaft“ ge- 

schrieben werden miisse.

EIN PRIORITATENSTREIT

Was die Mehrzahl von Gaucherauds Lesern in un- 

glaubiges Staunen versetzt haben diirfte, das wird 

bei einem seiner Leser wohl vor allem eine gewisse 

Beunruhigung erregt haben. Denn wie alle ande- 

ren erhielt auch der britische Privatgelehrte Wil

liam Henry Fox Talbot (1800-77) aus der Tages- 

zeitung die ersten Nachrichten fiber Daguerres 

Erfindung. Und er diirfte bei dieser Gelegenheit 

daran erinnert worden sein, dass er selbst bereits
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seit einigen Jahren ein Verfahren zur fotografi- 

schen Bildproduktion entwickelt hatte, von dem er 

bis dahin jedoch nie mehr als privaten Gebrauch 

gemacht hatte und das er iiberdies bereits seit lan- 

gerem zugunsten anderer Forschungen nicht mehr 

weiter verfolgte. Vor allem in den Jahren vor 1836 

hatte Talbot auf seinem Landsitz Lacock Abbey 

fortgesetzt mit den von ihm so benannten „photo- 

genic drawingsu experimentiert. Eine Veroffentli- 

chung und womoglich gar eine okonomische Ver- 

wertung seiner Erfindung hatte er bis zu diesem 

Zeitpunkt aber nicht im Sinn. Gaucherauds Arti- 

kel und die Vielzahl weiterer Nachrichten, die 

nun laufend aus Paris gemeldet wurden, anderten 

Talbots Haltung gegeniiber seiner beinahe schon 

vergessenen Erfindung grundlegend. Am 25. Jamj

ar 1839, also keine zwei Wochen, nachdem Gau

cherauds Artikel in der Literary Gazette erschie- 

nen war, stellte er endlich erste Proben seiner 

„photogenischen Zeichnungen“ in der Royal Insti

tution in London vor. Und noch einmal vier Tage 

spater teilte er in einem erkennbar hastiggeschrie- 

benen Brief fiihrenden Wissenschaftlern an der 

Academie des Sciences in Paris mit, dass er gegen- 

iiber Daguerre die Prioritatsrechte an der Erfin

dung des fotografischen Bildes beanspruchen wer- 

de.

Die Geschichte, die sich hieran anschlieBt, ist 

schon oft erzahlt worden (siehe zum Beispiel erst 

jtingst: Paul-Louis Roubert, L’image sans qualite. 

Les beaux-arts et la critique a I’epreuve de la pho

tographic 1839-1859, Paris 2006, 15-59). Insbeson- 

dere mit der Unterstiitzung durch Dominique 

Franqois Arago (1786-1853) - dieser war als Stan- 

diger Sekretar an der Pariser Akademie der Wis- 

senschaften sowie als Parlamentsabgeordneter in 

der Chambre des Deputes ein auBerst einflussrei- 

cher Wissenschaftspolitiker - wurde Daguerre 

noch im Spatsommer desselben Jahres vom fran- 

zosischen Staat eine lebenslange Rente zugespro- 

chen, die es ihm ermoglichte, seine Erfindung ge- 

meinfrei zu veroffentlichen. Und wenn man den 

zahllosen Zeugnissen zur friihen Rezeption der 

Daguerreotypie Glauben schenken darf, dann 

konnte sich einer schnellen Durchsetzung dieses 

Bildmediums kaum noch etwas in den Wegstellen.

• LONGMAN, BROWN, GRKM AND LONGMANS.

LONDON. 1844.

Abb. 1 William Henry Fox Talbot, The Pencil of Nature, 

London 1844, Titelblatt

Die von Talbot bereits im Januar 1839 erhobenen 

Anspriiche auf die Rechte an der Erfindung wur

den jedenfalls ungehort iibergangen. Und Alexan

der von Humboldt, an den sich Talbot neben ande- 

ren brieflich gewandt hatte, ging sogar so weit, sei- 

nerseits in einem Brief an Arago zu unterstellen, 

dass Talbot kaum mehr als einer jener zahlreichen 

Trittbrettfahrer sein imisse, die sich nach Daguer

res spektakularer Ankiindigung rasch allerorten 

meldeten, um sich als eigentliche Erfinder der Fo- 

tografie vorzustellen: „Wie ist es mdglich“, so frag- 

te Humboldt in einem Brief an Arago vom Februar 

1839 mit einigem Recht, „dass man eine so auBer- 

ordentliche Erfindung geheim gehalten hat?“ (in: 

Ernest-Theodore Hamy [Hg.], Correspondance 

d Alexandre de Humboldt avec Francois Arago 

(1809-1853), Paris 1908,176-178).

EIN UNGLEICHES PAAR

Zweierlei jedoch gerat bei diesem naheliegenden 

und haufiggezogenen Vergleich zwischen Daguer

re und Talbot gerne aus dem Blick. Zunachst ein

mal: wie unterschiedlich die fotografischen Ver

fahren der Daguerreotypie und der Kalotypie (wie



Talbots Erfindung bald genannt wurde) sind. Die 

Daguerreotypie ist als Direktpositiv ein fotografi- 

sches Unikat; die Kalotypie hingegen beruht auf 

einem Negativ-Positiv-Verfahren. Wahrend also 

Daguerres Erfindung die visuelle Reproduktion 

gewissermahen in eine Sackgasse fiihrte, sollte 

Talbots Verfahren, das eine beliebige Zahl von Ab- 

ziigen erlaubt, als technologisches Prinzip fur alle 

spateren fotografischen Verfahren grundlegend 

bleiben - jedenfalls bis zur Erfindung der Digital- 

fotografie. Sodann aber ist augenfallig, wie gegen- 

satzlich die beiden Akteure der friihen Fotografie- 

Geschichte bei der Veroffentlichung ihrer jeweili- 

gen Erfindungen vorgingen. Wahrend der wissen- 

schaftliche Autodidakt Daguerre sehr rasch die kom- 

merzielle Verwertbarkeit im Sinn hatte und er- 

folgreich betrieb, dachte der Privatgelehrte Talbot, 

der sich langst einen Namen als Mathematiker, 

Botaniker, Astronom und auch Linguist gemacht 

hatte, erst spat an die Anmeldung eines Patents; 

und dies zuletzt zum Schaden seiner Erfindung, 

deren Verbreitung aufgrund des Patentschutzes 

zunachst nicht unwesentlich behindert wurde.

Am erstaunlichsten aber ist schliehlich ein Un- 

terschied, der den Fortgang der friihen Fotografie- 

Geschichte weit fiber ihr erstes offentliches Jahr 

hinaus betrifft: Nur wenige Monate, nachdem Da

guerre die staatliche Rente zugesichert worden 

war, zog dieser sich ins Privatleben nach Bry-sur- 

Marne zuriick, ohne fortan noch nennenswert zur 

weiteren Op timierung seines Verfahrens beizutra- 

gen oder als ein praktizierender Fotograf, gewis- 

sermahen als der erste unter alien Daguerreotypi- 

sten, tatig zu sein. Ganz anders hingegen Talbot: 

Ihm war nicht nur dauerhaft an der technischen 

Verbesserung seiner „photogenic drawings“ gele- 

gen. Dariiber hinaus war der Brite nach 1840 aus- 

driicklich darum bemiiht, die Vorziige seiner eige- 

nen Erfindung bekannt zu machen und fur ihre 

Verbreitung einzutreten. Das wichtigste Zeugnis 

einer solchen Bild-Politik in eigener Sache sind je- 

ne mit grohem Aufwand gestalteten und durch 

Kommentare begleiteten Lieferungen von Origi- 

nalabziigen, die Talbot zwischen Juni 1844 und 

April 1846 auflegte. Unter dem Titel The Pencil of 

Nature fiigten sich diese insgesamt sechs Lieferun

gen schliehlich zu einem Buch zusammen, das in 

vielfacher Hinsicht Fotografie-Geschichte ge- 

schrieben hat (Abb. 1).

INKUN ABEL DER FOTOGRAFIE- 

GESCHICHTE

Keine Darstellung zur Geschichte der Fotografie 

verzichtet auf den Hinweis, dass es sich bei Talbots 

Pencil of Nature um das erste Buch iiberhaupt 

handle, das mit Fotografien illustriert worden war. 

So rich tig diese Bemerkung ist, so sehr verkiirzt sie 

aber zugleich den Status und die Wirkabsicht je- 

ner insgesamt 24 Bilder, die Talbot auf den Seiten 

seines Buches versammelt. Denn weit davon ent- 

fernt, blofie Illustrationen zu sein, treten sie viel- 

mehr als gleichberechtigte Akteure einer Bildme- 

diengeschichte auf, die mit The Pencil of Nature in 

kaum zu iiberschatzender Weise profiliert wird. 

Talbots Bildauswahl ist hierbei nicht wenig iiber- 

raschend: So sehr sich Veduten, Genreszenen 

(Abb. 2) und Stilleben erwarten liehen, so sehr er- 

staunen die fotografischen Reproduktionen einer 

Lithographie, eines gedruckten Textes (Abb. 3) 

oder auch einer Handzeichnung. Es ist die gerade- 

zu universelle Leistungsfahigkeit eines Bildmedi- 

ums, fiir die hier mit einzelnen Proben eben dieses 

Mediums argumentiert, deutlicher noch: gewor- 

ben werden soil.

In zwei kurzen Texten zur Einleitung nutzt 

Talbot die Gelegenheit, nicht allein seine eigene 

Version der Erfindungsgeschichte der Fotografie 

zu erzahlen, sondern dariiber hinaus auch jene 

Idee von der Selbsttatigkeit des fotografischen Pro- 

zesses zu erlautern, die fortan das Sprechen fiber 

das fotografische Bild in folgenreicher Weise pra- 

gen sollte. Es ist, wie bereits der Titel des Buches 

deutlich genug ausspricht, die Natur selbst, auf die 

das asthetische Regime dieser Bilder ausgerichtet 

ist. Dieser einmal angeschlagene Tonfall des 

Grundsatzlichen findet sich schliehlich auch in 

den sich anschliehenden, meist zwei bis drei Sei

ten umfassenden Kommentaren zu den Original- 

abziigen. Es sind dies Ursprungstexte einer Ideen- 

und Metapherngeschichte des fotografischen Me

diums, die hier auf dem engen Raum eines schma- 

len Bandes versammelt werden.
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its infancy, which some partial friends 

have been kind enough to oomniend.

We have sufficient authority in the Dutch

w art, before the period, which we 

trust is approaching, of its being brought: 

to maturity by the aid of British talent.

Abb. 2 Talbot, The Pencil of Nature, Plate VI: The Open Door

Es geniigt bereits ein fliichtiger Blick in dieses 

Kompendium, um zu erkennen, welch groBes MaB 

an gedanklicher wie handwerklicher Prazision 

hier vorausgesetzt werden muss. Kein Zufall ist es 

daher, dass The Pencil of Nature langst als ein be- 

merkenswertes Beispiel der viktorianischen Me- 

dienkultur gewiirdigt und sprichwortlich jedes 

Detail - neben den Bildern und den Kommentaren 

etwa auch das Vergils Georgica entlehnte Motto auf 

dem Titelblatt oder die „Notice to the Reader" - ei- 

ner minutidsen Interpretation unterzogen worden 

ist (vgl. zum Beispiel: Michael Charlesworth, Fox 

Talbot and the ,White Mythology’ of Photography, 

in: Word & Image 11, 1995, 207-215; Friedrich 

Weltzien, Die Bildtechnik der Hoflichkeit. Wil

liam Henry Fox Talbots kontrollierte Affekte, in: 

Katharina Sykora/Eudger Derenthal/Esther Ru- 

elfs [Hgg.], Fotografische Leidenschaften, Marburg 

2006, 19-32; Kelley Wilder, William Henry Fox 

Talbot und „the Picture which makes ITSELF", in: 

Friedrich Weltzien [Hg.], Von selbst. Autopoietische 

Verfahren in der Asthetik des 19. Jahrhunderts, 

Berlin 2006, 189-197; Vered Maimon, ,Displaced 

Origins’: William Henry Fox Talbot’s The Pencil of 

Natur, in: History of Photography 32,2008,314-325; 

Graham Smith, Talbot’s Epigraph in The Pencil of 

Nature, in: History of Photography 34, 2010,90-95).

Dennoch stand bisher vor allem eines der na- 

heren Auseinandersetzung mit The Pencil of Na

ture entgegen: die schwere Zuganglichkeit dieses 

Buches. Die erhaltenen Originalausgaben, deren 

Verbreitung einer der besten Talbot-Kenner, Lar

ry J. Schaaf, in einem kritischen Katalog dokumen- 

tiert hat (in: History of Photography 17, 1993, 388— 

396), wird man alienfalls in Ausnahmefallen kon- 

sultieren konnen. Immerhin sind in den zuriicklie- 

genden Jahrzehnten verschiedene Faksimile-Aus- 

gaben erschienen, allerdings durchweg an so ent- 

legener Stelle beziehungsweise in so anspruchs- 

voller Ausstattung, dass ihre Verbreitung einge- 

schrankt bleiben musste.

Die bislang am einfachsten zugangliche 

Ausgabe war Wilfried Wiegands langst vergriffene 

deutsche Ubersetzung (erschienen in: Die Wahr- 

heit der Photographic. Klassische Bekenntnisse zu ei

ner neuen Kunst, Frankfurt a.M. 1981, 45-89), die 

den Pencil of Nature zwar in seiner Gesamtheit - 

das heiBt mit alien Textteilen und samtlichen Ta- 

feln-veroffentlichte, die bedeutsame intermedia- 

le Ordnung des Buches jedoch alienfalls in Umris- 

sen zu erkennen gab. Umso mehr ist es zu begrii- 

Ben, dass Colin Harding, Kurator fur Fotografie am
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Abb. 3 Talbot, The Pencil of Nature, Plate IX: Fac-Simile of an Old Printed Page

National Media Museum in Bradford, nun ein 

Faksimile des Pencil of Nature vorgelegt hat, das 

die angesprochene Ordnung von Fotografien und 

Kommentaren in guten Reproduktionen vollstan- 

dig zuganglich macht. Hardings umfassende Ein- 

leitung richtet sich nicht allein an Experten, son- 

dern will einen weiten Kreis von Interessierten er- 

reichen. Die weiterfiihrende Bibliographie, die 

seinen Einfiihrungstext abschlieht, hatte dennoch 

umfassender ausfallen konnen. Insbesondere er- 

staunt hier, dass bedeutende fotografiehistorische 

Arbeiten zu Talbot, die nicht auf englisch, sondern 

etwa auf franzdsisch, deutsch oder italienisch er- 

schienen sind, vollkommen unberiicksichtigt blei- 

ben (stellvertretend seien hier wenigstens drei 

grundlegende Studien genannt: Hubertus von 

Amelunxen, Die aufgehobene Zeit. Die Erfmdung 

der Photographic durch William Henry Fox Talbot, 

Berlin 1988; Francois Brunet, La naissance de Tidee 

de photographic, Paris 2000; Roberto Signorini, Alle 

origini delfotografico. Lettura di The Pencil of Nature 

(1844-46) di William Henry Fox Talbot, Bologna/ 

Pistoia 2007).

Vor allem aber fragt man sich, ob der Preis von 

129 Euro sich nicht notwendigerweise prohibitiv 

auf die wunschenswerte Verbreitung des Bandes 

auswirken wird. Sollte der Initiative zu einem sol- 

chen Reprint die Idee vorausgegangen sein, Tal

bots Pionierwerk zur Fotografie-Geschichte fiir 

ein grbheres Publikum unter hervorragenden Be

dingungen zuganglich zu machen, dann sieht sich 

eben diese Idee durch den Preis des Buches kon- 

terkariert. Es ist argerlich, dass der Verlag erkenn- 

bar fast ausschlieblich auf Bibliotheken als Kaufer 

zielt. Wenigstens dort aber kann man den Pencil of 

Nature nun auch auherhalb von Rara-Lesesalen 

konsultieren.
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