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Einleitung. 

Beim Drucken von Tapeten verlaBt das Papierband die Druckmaschine 
derart,  dab das Muster auf dem Kopf  stehend in ziemlich rasehem Tempo 
(etwa 1,5 m je Sekunde) an einem Arbeiter vorbeigeffihrt wird, der unter 
Mitbewegen des Kopfes die Genauigkeit des Sichdeckens der verschiede- 
nen Farbdrucke zu kontrollieren hat. Ein Arbeiter an einer solehen 
Masehine einer Berliner Tapetenfabrik gab an, dab er die Tapetenmuster  
attfrecht sehe. Die Mitteilung dieses Sachverhaltes 1) veranlaBte reich 
zu den folgenden Versuchen. 

Als Versuehspersonen stellten sich zur Verfiigung: Herr  Dr. v. A1- 
lesch, Frl. stud. phil. Barow, Herr  stud. phil. Fiebing, Frl. stud. phil. 
v. H~rleman, Herr  Dr. Heider, Herr  Dr. Ldonnard, Herr  stud. phil. 
Meili, Frl. stud. phil. Obiet-Breden; die Schulkinder: Ursula Adler, 
Lorenz Frank, Elfriede Sachrow; ferner 5 Kinder zu einem tachistoskopi- 
schen Versueh~). Ihnen allen sei aueh an dieser Stelle bestens gedankt.  

1) Ich verdanke die Mitteilung Herrn Dr. Putzrath. Leider ging der betreffende 
Arbeiter naeh auBerhalb, bevor ieh Gelegenheit hatte, diesen Saehverhalt per- 
sbnlieh zu untersuehe~ ~ber paghologisehe F~tlle unwillkiirlicher Raumlage- 
/~nderung in der Wahrnehmung, wobei einem Pagienten z.B. eine Person f/~lschlieh 
auf dem Kopf zu stehen sehien, vgl. P/c/c, Dtseh. reed. Woehenschr. 1908, Nr. 47, 
S. 2014f. E. R. Jaensch (l~ber Raumverlagerung und die Beziehung yon Raum- 
wahmehmung und Handeln. Zeitschr. f. Psyehol. 89, 116. 1922) beriehtet, dab 
ein Eidetiker einen vor einem Bauemwagen fahrenden Landauer pl6tzlich hinter 
ihm sah. ~ber die Bedeutung yon Raumverlagerungen bei Kinderzeiehnungen 
vgl. ~ltern, l~ber verlagerte Raumformen. Zeitsehr. f. angew. Psychol. 2. 1909. 

2) Herrn Direktor Dr. Sachrow verdanke ich die M6glichkeit, an der Hbheren 
Mgdchenschule in Britz die Versuehe mit Sehulkindem durchzufiihren. 

14" 
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Die Technik der Versuche. 
Auf einen am Rand gelochten Papierstrei/en wurden einzelne Worte 

in normaler Weise (lateinische Schreibschrifl) mit Tinte gesehrieben. Die 
zweistufigen Buchstaben hatten etwa die HShe von 6 mm. Durch Drehen 
des Papierstreifens in seiner Ebene um 180 ~ wurden die Worte au] 
den Kop/ gestellt, so dab der Anfangsbuchstabe also rechts stand. 
In dieser Lage wurden sic mittels eines Apparates I) vorgeffihrt, dec 
nach dem beim Lipman-Gedachtnisapparat angewandten Prinzip die 
ruckweise Fortbewegung des Papierstreifens veranlaBt. Ein Streifen 
yon in der Regel 20 Feldern wurde immer durch Zusammenkleben der 
Enden in ein unendliches Band verwandelt. Mitnehmerstifte an der 
Trommel des Vorffihrnngsapparates gestatten ein fortlaufendes Abrollen 
eines derartigen Bandes, ohne 'daB die Ruhestellung der Worte ver- 
schoben wird. Ein vor dem Apparat angebrachtes Diaphragma verdeckt 
den Papierstreifen bis auf einen Ausschnitt yon 16 • 60 mm. Ein Schlitz- 
verschluB gestattet  das plStzliche Verdeeken und 0ffnen des Ausschnittes. 

Die Apparatur f/ihrt die auf dem Papierstreifen geschriebenen Worte 
von unte• (vom FuBboden) her in den Diaphragmaausschnitt. In dieser 
Stellung bleibt das Wort eine Zeitlang stehen, worauf es unter gleich- 
zeitigem Erscheinen des nachsten Feldes nach oben fortgeffihrt wird. 
Das Verh~iltnis der Bewegungs- und Ruhezeiten des Papierstreifens bleibt 
konstant nahezu 4: 5. Das Tempo der Darbietung ist in weiten Grenzen 
variierbar. Es wird im folgenden dureh die Gesamtvorfiihrungsdauer 
eines Wortes (Bewegungs- + Ruhezeit) in hundertstel Sekunden [cs2)] 
bezeichnet. Der Diaphragmaaussehnitt befindet sich in AugenhShe der 
Versuchsperson, 50--70 cm yon ihren Augen entfernt. 

Die Bezeichnung der bei den Versuchen vorgefiihrten Reihen ge- 
sehieht unabhiingig yon der Darbietungsfolge nach systematischen Ge- 
sichtspunkten. Eine Zusammenstellung befindet sieh im Anhang. Die 
Bezeiehnung der Versuehsperson erfolgt unabhiingig yon der obigen 
alphabetischen Reihenfolge. 

A. Das Zus tandekommen der phi inomenalen Raumlagei inderung 

bei den Versuchspersonen A, B und (~. 

I. Versuchsperson A. 

Studentin, 25 J~hre. 

1) Siehe Lewin, Das Problem der Willensmessung und das Grundgesetz der 
Assoziation I. Psychol. Forsch. II, Haft 3/4, S. 198. 

~) Die Benutzung dieses ffir viele psychologische Zwecke handlichen Zeit- 
ma Bes schl/s Rupp (Aus der Psychotechnik des subjektiven SchallmeBverfahrens. 
Beiheft 29 d. Z. f. ang. Ps. 1922, S. 13 ~ vor. 
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1. Versuchsstunde. 

Der Versuchsperson wird eine Reihe von 13 versehiedenen, auf dem 
Kopf stehenden Worten, deren erstes ,,Haus" und deren letztes ,,Marke" 
ist (Reihe 20), fortlaufend dargeboten. Nach ,,Marke" folgte eine 
Liicke yon 7 Leerstellen (Tempo 17,5 as). Die Versuehsperson ,,erkennt" 
die Worte sehr bald. Die Raumlage bleibt unvergndert. 

Naeh 10 Lesungen wird der Versuchsperson wi~hrend der Darbietung 
die Instruktion gegeben: ,,Kgnnen Sie nicht die Worte au/rscht stehend 
sehen?" Die Vp. antwortet zuni~chst: ,,Nein"; naeh etwa 15 weiteren 
Wiederholungen: ,,Die Sitben hopsen herum. Es ist eine starke Unruhe 
in ihnen. Die Silben erscheinen von obenl), auf dem Kopf stehend, 
drehen sieh um 180 ~ dann erscheint wieder das ni~chste Wort umgekehrt. 
Die Bewegung ist am deutliehsten bei den groften Buchstaben." Nach 
weiteren 15 Lesungen i~uBeIt sie: ,,Jetzt dreht sich das Wort um 360 o und 
dann kommt das ngehste; besonders leicht springen Worte herum, die 
vorn und hinten hoehstehende Buchstaben haben, z. B. ,Loch', sehleehter 
dagegen ,Bahn'. Besonders leieht springt ,Marke' herum, weft es nicht auf 
einer Linie geschrieben ist." (Das k stand objektiv ein wenig h(iher.) 

Nach Einschalten eines langsameren Tempos (22cs) erscheinen die 
Silben so, wie sie dargeboten werden, also auf dem Kopf stehend. Beim 
~bergang zum sehnelleren Tempo tritt wiederum die phi~nomenale 
Umdrehung des Wortes ein. Nachdem zum Aufziehen der Apparatur die 
fortlaufende Darbietung unterbroehen war, tritt  dan Umkehren der 
Worte nieht sogleich wiederum auf, sondern erst nach mehrmaliger Dar- 
bietung der Reihe. Am wenigsten an der Drehbewegung beteiligt sind 
die mittleren Buchstaben, am st~rknten die groften Anfangsbuchstaben. 

Naeh weiteren 20 Lesungen wird konntatiert: ,,Die Bewegung beim 
Herumhopsen wird immer ruhiger, die Worte werden immer deutlieher 
in der atffrechten Position und immer besser zu lesen." Nach 10 neuen 
Darbietungen: ,,Ich sehe ]etzt nur noch au/recht, also iiberhaupt nicht 
mehr umgekehrt, folgende Worte: ,Tinte, Lieht, got, Farbe'." Naeh 
einigen weiteren Lesungen : ,, ,Stahl, Farbe' ist am benten und klarsten." 
Spi~ter wird aueh ,,Wagen" und ,,Loch" als ruhig aufrecht stehend an- 
gegeben und die besondere Deutlichkeit den aufreehten ,,Marke" betont. 
Auch ,,Bahn" wird aufrecht gesehen. Die Drehbewegung ist nur noeh 
bei den iibrigen Worten sichtbar. 

2. Versuclvsstunde. 
Der Vp. wird die gleiche I~eihe (20) in gleiehem Tempo (17,5 cs) dar- 

geboten, und zwar finden zuni~chst immer 10, dan.n etwas weniger 
Wiederholungen unmittelbar hintereinander start, worauf die Selbst- 

---1) Die Wortc tratcn, wic erw/ihnt, objcktiv yon untcn in den Diaphragma- 
ausschnitt. 
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beobachtungen notiert werden. Die Instruktion lautet zuni~chst: ,,Einfach 
lesen." Nach der ersten Darbietungsgruppe gibt die Versuchsperson an, sie 
babe die Worte und ihre Reihenfolge wiedererkannt, doch stehen die Worte 
auf dem Kopf. Nach der 2. Zehnergruppe berichtet sie, dab die Worte yon 
der 3. Darbietung ab nicht mehr ~on unten nach oben (wie objektiv), son- 
dern yon ob'en nach unten in den Diaphragmaausschnitt zu treten scheinen. 
In der 3. Darbietungsgruppe zeigt sich diese Erscheinung bereits bei der 
2.Darbietung. Nut das ersteWort nach der Lficke,,Haus" scheint yon unten 
zu kommen. Gegen Ende dieser Gruppe kehren sich einigeWorte phenome- 
nal urn, darunter ,,Licht" : ,,Ich sehe deutlichdie Drehbewegunq. Die grol3en 
Buchstaben beschreiben links herum einen ganzen Kreis. Es kommt das 
Wort also auf demKopf stehend an,dreht sich einmal herum und steht dann 
wieder auf dem Kopf. In diesem Augenblick erscheint das n~chste Wort." 

Bei den n~chsten 4 Gruppen yon je 10 Darbietungen schreitet die 
Entwicklung fort. Es drehen sich immer mehr Worte urn: zuerst ,,Licht, 
Tinte, Farbe", dann ,Loch, Bahn, Rot". Ferner tritt bei dem Worte 
,,Tinte", sparer auch bei anderen Worten, die Drehbewegung immer 
mehr zuriick gegeniiber dem sofortigen Erscheinen eines ruhig auf- 
recht stehenden Wortes: ,,Bei ,Tinte' hatte ich keine Drehbewegung. 
Es erscheint das Wort in der Mitre vom St)alt gleich richtig aufrecht. In 
welchev Lage die anderen Silben am deutlichsten sind, kann ich nicht 
sagen." Auf Befragen gibt die Vp. an: ,,Das Aufrechtstehen von ,Tinte' 
ist ganz deutlich. Es ist mir, als ob es richtig so geschrieben w~re. Die 
Deutlichkeit der umgedrehten und nicht umgedrehten Worte ist ganz 
glelch." Bei der n~chsten Zehnergruppe treten auch andere Worte ohne 
Drehbewegung auf, z. B. regelmi~Big ,,Loch" und ,,Bahn". Die crsten 
beiden Worte nach dem groflen Zwischenraum kommen jedoch immer von 
unten und stehen auf dem Kopf. Trotz des Aufrechtstehens werden die 
einzelnen Worte bei einigen Darbietungen nicht gelesen. 

Bei der n~chsten Zehnergruppe tritt ,,Rot, Loch, Tinte und Farbe" auf- 
recht, und zwar ausnahmslos ohne Drehbewegung auf. Alle Aufrecht- 
stehenden werden jetzt auch gelesen, ebenso die Nichtaufrechtstehenden. 
Nach einigen weiteren Darbietungen drehen sich aUe Worte urn, bis auf das 
erste und letzte Wort der Reihe (,,Marke" und ,,Haus".) Dabei kommt 
,,Marke" scheinbar yon oben, ,,Haus" von unten. ,,Alle iibrigen Worte 
dreh~en sich, aber verschieden weir, manche um 360 ~ ; aber ohne Ruheptmkt 
in der Mitte. Manche drehten sich um weniger als 180 ~ sie wacketten nur." 
Nach einigen weiteren Darbietungsgruppen erscheinen alle Worte ruhig auf- 
recht, also ohne Drehbewegung, mit Ausnahme des ersten und letzten Wor- 
tes; und w~hrend bis dahin die einzelnen Worte nicht bei jeder einzelnen 
Darbietung aufrecht standen, erscheint schliel31ich allemal die gartze Reihe 
yon Worten aufreeht. I~Tur das erste und letzte und h~tufig aueh das 
zweite Wort steht nicht aufrecht. 
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3. Versuchsstunde. 
Die ersten Darbietungen derselben Reihe (20) ergeben ein Auf-dem- 

Kopf-Stehen. Darauf wird der Papierstreifen in kontinuierliche Bewegung 
gesetzt, so dab die Worte nieht mehr ruckartig, sondern in kontinuier- 
lieher Bewegung vor dem Spalt vorbeiziehen. Ztmrst erscheinen sie 
wiederum als auf dem Kopf stehend, dann beginnen sie zu waekeln. Sie 
erseheinen in mehr oder weniger schri~ger Lage, und zwar teils nach 
rechts, tells naeh links gekippt; zu einem vollkommenen Aufreehtstehen 
kommt es nieht. 

Es wird zur ruckartigen Fortbewegung des Streifens zuriiekgekehrt. 
Nach einigen Darbietungen, bei denen nur einzelne Worte aufrecht ge- 
sehen werden, tritt  folgende Erscheinung ein: Bei den ersten Darbietungen 
einer Gruppe kommen die Worte yon oben auf dem Kopf stehend. 
,,Dann tritt ein 2. Stadium auf, wo eine Verschiebung der ganzen Worte 
naeh rechts und links erfolgt, eine sehr deutliche Bewegung. Nach noch 
einigen Wiederholungen kommt das 3. Stadium; ich sehe mehrere der 
Worte auffeeht stehend, und zwar sehe ich sie diesmal richtig aufreeht 
stehend yon oben herunter kommen, w•hrend ich sonst, wenn keine 
Drehbewegung auftrat, iiberhaupt keine Bewegung sah; sie waren dann 
einfach ruhig in der Mitre stehend da." Im Gegensatz zur vorhergehen- 
den Stunde wird die Liicke, die Ende und Anfang dCr Reihen trennt, dies- 
mal als angenehm empfunden. Die gleiehe Erscheinung wiederholt sich 
bei mehreren Darbietungsgruppen. Es kommt auch vor, dab eine un- 
vollkommene Drehbewegung gesehen wird, und dab die Worte nach einer 
Teildrehung wieder in ihre Anfangsstellung zuriickfallen. Nach weiteren 
Darbietungsgruppen werden schlieBlich alle Worte einschliel~lich des 
ersten und letzten aufrecht gesehen, darunter einige mit Drehbewegung. 

Eine Variation der Darbietungsgeschwindigkeit ergibt folgendes. 
Bei 16,5 cs stehen alle Worte ohne Ausnahme aufrecht, zum Teil mit 
Drehbewegung, desgl, bei 17,5 cs. Bei 18,5 cs werden einige Worte auf 
dem Kopf stehend, andere mit oder ohne Drehbewegung auffeeht gesehen. 
Bei 20,5 cs erseheinen die meisten Worte aufreeht, etwa 3 auf dem Kopf 
stehend, darunter ,,Marke". (Das letzte Wort der Reihe.) Tempo 23 cs 
ergibt alle Worte aufreeht bis auf ,,Marke" und ,,Haus" (erstes und 
letztes Wort). Bei 26,5 cs stehen dagegen alle Worte ohne Ausnahme 
auf dem Kopf. Es wird dann noehmals je eine Gruppe im Tempo 23, 
26,5 und 30,5 cs dargeboten mit dem g!eiehen Erfolg wie zuvor. 

Zusammen/assung. 
Zusammenfassend w~re fiber das Ergebnis der ersten 3 Versuchs- 

stunden also folgendes zu sagen: 
Es gelingt der Versuehsperson A, Wortc, die ihr auf dem Kopf 

stehend mit einer gewissen Gschwindigkeit fortlaufend ruckweise dar- 



216 Kurt Lewin: ()her die Umkehrung der Raumlage a.uf dem Kopf 

geboten werden, als aufrecht stehende Worte zu sehen. Dieses Aufrecht- 
stehen ist der Endeffekt einer Entwicklung, bei der sich folgende Stadien 
unterscheiden lassen: 1. die Versuchsperson faftt die Absieht, die Worte 
aufrecht zu sehen. 2. Die Worte erscheinen yon oben (statt yon unten) 
im Diaptiragmaausschnitt und werden unruhig. 3. Die Worte beginnen, 
nachdem sie zuniichst auf dem Kopf stehend im Schlitz ersehienen sind, 
eine Drehbewegung auszufiihren, die sich allmi~hlich verstiirkt. 4. Die 
Worte erscheinen sogleich mit Drehbewegung und drehen sich zum Tell 
um 360 ~ ohne daft die Lage yon 180 ~ (aufreeht stehend) als Ruhelage 
ausgezeichnet ware. 5. Die Worte erscheinen mit Drehbewegung und 
bewegen sieh in eine aufrechte Lage, die als solche den Charakter einer 
Ruhelage hat. Die zuerst bedeutende Unruhe der Bewegung geht mehr 
und mehr verloren. 6. Die Worte erseheinen ohne Drehbewegung so- 
gleich in aufrechter Lage, wobei sie entweder ohne jede ph~nomenale 
Bewegung in der Mitte des Diaphragmas auftreten oder yon oben her 
aufrecht herunterzukommen scheinen. 

Die Drehbewegung erfolgt in den ersten Versuehssttmden immer 
]inks herum (entgegen dem Sinne der Uhrzeigerdrehung). In der 2. und 
3. Versuehsstunde wird die Entwiclclung der 1. Versuchsstunde nicht 
einfach fortgesetzt, sondern (z. T. abgeiindert) wiederhott. Sie macht 
sich sowohl innerhalb des Verlaufs einer Versuchsstunde als aueh inner- 
halb einer Darbietungsgruppe bemerkbar. Die Erscheinungsweise der 
verschiedenen Worte einer Reihe entspricht nicht immer der gleichen 
Entwicklungsstufe; vielmehr macht sieh eine verschiedene Umdrehungs- 
schwierigkeit dahingehend bemerkbar, daft ganz bestimmte Worte 
(resp. Worte, die an ganz bestimmten Stellen der l%eihe stehen) dem 
Durehschnittsentwicklungsstadium vorauseilen oder hinter ihm zurtick- 
bleiben. Als besonders ,,leicht" unter diesem Gesichtspunkt sind Worte 
zu bezeichnen, die vorn und hinten einen mehrstufigen Buehstaben 
haben. An Schwierigkeiten trat in der 2. Stunde die Stellung am Anfantz 
und (wenn auch weniger stark) am Ende der Reihe zutage. 

Beim 1Jberg~ng zu I~ngeren Darbietungszeiten h6rt das Aufreeht- 
stehen nicht sofort auf, sondern die lhngere Expositionszeit wirkt zu- 
nachst wie eine allgemeine Erschwerung des ph~nomenalen Aufrecht- 
stehens: Es treten Erseheinungen auf, die einer geringeren Entwick- 
lungsstufe entspreehen, l~berschreitet die Expositionszeit jedoeh einen 
gewissen Betrag, so bleibt das Auf-dem-Kopf-Stehen und die Dreh- 
bewegung aus. 

Die geschilderten Sachverhalte erweisen sich, wie voraus bemerkt sei. 
aueh bei den weiteren Versuehen an derselben Versuchsperson sowie bei 
den ~brigen Versuchspersonen im wesentlichen als gfiltig. Insbesondere 
sei darauf hingewiesen, da[t mit der ph~tnomenalen t~aum~tnderung das 
.~cheinbare ,,Von-oben-Kommen" der Worte (also (lie r~mnliche Urn- 
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kehrung der wirklichen Darbietungsbewegung) eng verknfipft ist, derart, 
da~ ohne diese Bewegungsumkehrung das Auffechtstehen des Wortes 
im allgemeinen nicht zustande kommt. 

Die weiteren 16, mit verschieden groI3en Abst~nden fiber 1 Jahr  ver- 
teilten Versuchsstunden dienten einer genaueren Analyse der Bedingun- 
gen, unter denen das Aufrechtstehen eintritt. Von ihrer chronologischen 
Darstellung sehe i ch ab und werde die Resultate, um Wiederholungen 
mSglichst zu vermeiden, nach systematischen Gesichtspunkten geordnet 
zusammen mit den Ergebnissen der fibrigen Versuche berichten. 

IL Yersuchsperson B. 
Studentin, 24 Jahre. 

1. Versuchsstunde. 

Ein Streifen, auf dem das Wort , ,verbunden" 20real wiederholt 
ist (Reihe 3), wird der Versuchsperson im Tempo 16,5cs 5real vor- 
geffihrt. Sie gibt an: ,,Ich habe das Wort immer verkehrt  gesehen. Ich 
konnte das Wort nicht lesen. Ich glaube, cs stand 1--2 real auffecht. 
Die Bewegung war rhythmisch. Spi~ter stand das Wort ganz still (d. b. 
es schien ohne phanomenale ]~ewegung die ganze gcit fiber dazustehen)." 
Bei der 2. Darbietungsgruppe t r i t t  das Aufrechtstehen nicht wieder tin. 

Darauf erh~lt die Versuchsperson die Instruktion: ,, Versuchen Sie 
das Wort au]recht zu sehen." Bei der fotgenden Zehnergruppe gibt die 
Versuchsperson an, das Wor~ 3mal aufrecht gesehen zu habenl), urn| 
zwar w~.hrend der letzten HSlfte der Darbietung. ,,Zuni~chst kamen die 
Worte wieder rhythmisch in immer gleichen Zwischenri~umen. Dann tr i t t  
das Stadium der Ruhe ein. Ieh sehe keine Bewegung des Wortes, es steht 
ruhig in der Mitre, und zwar ohne Pause, die ganze Zeit hintereinander, 
bis ich es aufrecht sehe. 3. Stadium: Au]rechtstehen. Es dreht sich das 
Bild plStzlich urn. Ieh sehe es plStzlich aufrecht, ohne einc Bewegung 
des Drehens zu sehen. Das Wort ,verbunden' steht ganz yon links naeh 
~echts, v links, n rechts." Die Vp. erli~utert nSher : ,,Ich weii3 genau, dal] 
ich die Worte erst lesen konnte, wenn Ruhe war (2. Stadium). Dabei 
stand es aber noch auf dem Kopf. Das Aufrechtstehen kam bestimmt 
erst nach dem Lesen." 

Bei der n•chsten Darbietungsgruppe wiederhoten sich die gleichen 
Entwicklungsstadien. Es steigt jedoch die Anzahl der F~lle, in denen 
das Wort aufrecht gcsehen wird. Ferner wird mitgcteilt, dal~ in diesem 
3. Stadium auch die gesehene Bewegung wiederkehrt: ,,Aber cs ist eine 
ganz andere Bewegung. Es kommen die Worte nicht mehr wie im ersten 

1) Vpcn. B und C geben ein Aufrechtstehen wii~hrcnd der Darbiebung durch 
tin gesprochenes ,,Ja" kund, so dab eine Kontro]Ic fiber die Anzabl der aufrecht 
stehenden Worte und fiber ihre ungefiihre zeit]iche Lage mSglich ist. 
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Stadium einzeln yon unten naeh oben, sondern es kommt eine Zeitlang 
Ruhe und dann eine kri~ftige Bewegung beim aufrechten Worte. Es steht 
aber ohne Drehbewegung auf rech t . . . "  Bei weiteren 4 Darbietungs- 
gruppen machen sieh Schwierigkeiten fiir das Aufreehtstehen bemerkbar. 
Das aufreehte Wort erscheint weniger hi~ufig: ,,Das verkehrte Wort 
bildet ein neues sianloses Wort ,nepogen' oder so ~hnlieh. Diese Er- 
scheinung st6rt beim Umdrehen." 

Es wird daher zur Darbietung einer anderen Reihe (Reihe 2) iiber- 
gegangen, bei der das Wort ,,freundlieh" umgekehrt vorgefiihrt wird. 
Sehon bei der 2. Darbietungsgruppe wird es 3--4 mal aufreeht gesehen. 
Die Hi~ufigkeit steigert sich bei den weiteren Gruppen, und zwar werden 
i~hnliehe Phasen durchlaufen wie bei dem anderen Worte: zuni~ehst rhyth- 
misehe Bewegung des auf dem Kopf stehenden, von unten kommenden 
Wortes; dannStillestehen auf dem Kopf ; endliehAufrechtstehen ohne Dreh- 
bewegung. Immerhin kommt es aueh jetzt nicht dazu, daft mehrere Worte 
hintereinander aufreeht gesehen werden, sondern es sind immer nur ein- 
zr aufrecht stehende Worte, die yon einer Reihe ruhig auf dem Kopf 
stehender Worte abgelSst werden. Naeh einigen weiteren Darbietungs- 
gruppen tritt wiederum die Erscheinung ein, dab die dargebotenen Schrift- 
ziige yon vornherein nicht als auf dem Kopf stehendes Wort, sondern als 
aufreehtes, nun aber sinnloses Wort, i~hnlich etwa ,,Sphygmograph" ge- 
sehen werden. Zugleich hSrt das Aufreehtstehen yon ,,freundlieh" :auf. 

Es wird daher wiederum zu einer neuen l~eihe (Reihe 5) iibergegan- 
gen, die aus dem Worte ,,Lehm" besteht. Schon bei der 1. Darbietungs- 
gruppe erseheint das Wort hi~ufig aufreeht, und zwar stellt es sich heraus, 
dab es immer ein und dasselbe etwas kri~ftiger gesehriebene Wort der 
l~eihe ist, das aufrecht gesehen wird. Die Versuchsperson gibt an: ,,Das 
Wort seheint in einem bestimmten Rhtyhmus aufrecht zu stehen. Das 
Aufreehtstehen war sehr deutlich." Die gr6i~ere Dieke der Linie wird 
yon der Versuchsperson zunaehst als subjektive Erseheinung gedeutet, 
dann aber ffir wirklieh gehalten. 

Die Versuehsperson gibt zum SchluB ihrer Verwunderung fiber das 
Ph~nomen des Aufrechtstehens Ausdruek und i~uBert, noch nie davon 
geh6rt zu haben. 

2. Versuchsstunde. 

Es wird wiederum mit der Reihe ,,Lehm" (5) begonnen. Sehon bei 
der 1. Darbietungsgruppe tritt das Aufreehtstehen ein. Es macht sich die 
gleiehe Stufenfolge geltend wie am Vortage : l~hythmische Bewegung, auf 
dem Kopf stehend; Ruhig-auf-dem-Kopf-Stehen; Aufrechtstehen ohne 
Drehbewegung. ,,Das aufrechte Wort steht selbst ebenso ruhig wie die an- 
deren, die auf dem Kopf stehen." In dieserVersuchsstunde werden noch eine 
Anzahl neuer Reihen (6, 9, k) dargeboten, bei denen das Aufreehtstehen 
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ebenfalls zum Teil eintritt. Erscheint das W.ort nach wiederholter Dar- 
bietung als sinnloses aufrecht stehendes anderes Wo~ (s. o.), so unterbleibt 
wiederum das Umdrehen des wlrklich dargebotenen Wortes. 

3. Versuchsstunde. 

In der 3. Stunde kommt es zum erstenmal vor, dab mehrere Worte 
hintereinander aufrecht stehen, und zwar 3real bei 3 Wo~en inner- 
halb einer Darbietungsgruppe der Reihe ,,freundlich ~' (Reihe 2). Die Vp. 
betont, dat~ sie sich grol3e Mfihe gibt, auffecht zu sehen: ,,Ich habe 
reich sellr bemiiht. Es geht leichter, wenn man sich Mfihe gibt." 

l~ber die Resultate der weiterenVersuchsstunden wird in der systemati- 
schen Zusammenstellung berichtet; nut so viel sei bemerkt, dab die Ver- 
suchsporson B allmi~hlich auch li~ngere Reihen yon Worten hintereinander 
aufrecht sieht. Dies tritt j edoch nut unter besonders giinstigen Bedingungen 
ein; sie bringt es nie so welt wie die Versuchsperson A. Regelm~Bige Vor- 
stufe der ph~nomenalen Umkehrung des Wortes ist bei ihr das ,,Von- 
oben-Kommen" der Worte, also die ph~nomenale Umkehrung der Be- 
wegungsrichtung beim Einrficken in den Diaphragmaausschnitt. 

III. Yersuchsperson C. 
Schulm~dchen, 12a/4 Jahre. 
Eine Reihe (b), in der das umgekehrte Wort,,Gold" und eine Leerstellc 

abwechselten (diese Reihe hatte sich bei den Versuchspersonen B und A 
als besonders giinstig erwiesen), wird der V~ersuchsperson im Tempo 
17,5 cs dargeboten. Sie berichtet: ,,Es stand ,Gold' da. Es kam immer 
yon oben nach unten. Es stand umgekehrt. Ich habe es gleich lesen 
kSnnen." /)as gleiche ergab die 2. Darbietungsgruppe. 

Darauf wird die Instruktion erteilt: ,,Versuche das Wort aufrecht 
zu sehen!" Nach der ni~chsten Darbietungsgruppe yon 20 Wieder- 
holungen wird berichtet: ,,Erst waren die Worte verschwommen, zuletzt 
stand das Wort richtig yon links nach rechts. Ich sah es mehrmals 
hintereinander au/recht; dann wieder auf dem Kopf. Es hat nicht an- 
gestrengt." Bei der folgenden Darbietungsgruppe tritt  5mat ein einzel- 
nes Wort und aul~erdem eine l~ngere Reihe aufrecht stehender Worte 
ein: ,,Erst verschwommen, dann hat sich das Wort allmi~hlich um- 
gedreht. Das groBe ,G' hat erst einen komischen Strich gehabt, dann 
war es richtig. Die Buchstaben wackeln hin und her, 'rauf und 'runter, 
eine Zeitlang verschwommen, dann richtig. Was aufrecht steht, ist deut- 
lich. Ich sah eine ganze Reihe aufrccht, manchmal auch nur einzelne 
WorSe. Es geht ohne Anstrengung, dab es aufrechtsteht." Die ni~chsten 
Darbietungsgruppen ergeben das gleiche Resultat, was die Vorstadien 
anbelangt. Das Stadium des Verschwommensehens wird folgendermaBen 
erlautert: ,,Es ist ein schwarzer Klecks da." Auf die Frage, wo das Wort 
anfangt und woes endet, wenn es auffecht steht, zeigt die Versuchsperson 
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mit dem Finger an dem Diaphragmaschlitz: ,,Anfang" links, , E n d e "  
rechts, ,,oben" zur Deeke, , ,unten" zum Fufiboden. 

Auch bei Tempo 18,5 cs und 22 cs (Reihe 1) t r i t t  das Aufrechtstehen 
ein. Im letzteren Falle macht sieh fiberdies folgendes Ph~nomen bemerk- 
bar: ,,Eine Zeitlang sah ich das Wd~t (zugleich) zweimal. Beide Worte 
standen aufrecht nebeneinander (und zwar bei mehreren aufeinanderfol- 
genden Darbietungen). Wenn 2 Worte (gleichzeitig) kamen, standen 
immer beide aufrecht." Die Versuehsperson bezeiehnet im Diaphragma 
genauer die Orte dieser Worte. Es ergibt sieh, dal3 das eine Wort etwas 
rechts unten erscheint, an der gleiehen Stelle wie das wirklich auf dem 
Kopf stehende Wort, das andere Wort symmetrisch dazu links oben. 
,,Zuerst war nur eins umgedreht. Es kamen auch einzelne Worte auL 
reeht. Ich sah nieht, ob sie yon oben oder unten kamen." Bei der 
ni~chsten Darbietungsgruppe treten wiederum zwei Worte auf. Dabei 
kommt es einmal vor, dal~ nur das eine yon beiden aufreeht steht, alas 
andere umgekehrt. In diesem Falle steht das Wort  links oben aufrecht. 

Bei der nochmaligen Darbietung der Reihe b (Tempo 18,5 es) t reten 
wiederum h~ufig einzelne oder ganze Reihen aufrechtstehender Worte auf. 

Die Vcrsuchsperson C stand nur wi~hrend einer Versuchsstunde zur 
Verffigung. 

Bei den iibrigen 8 Vpn., bei denen die Versuche durchweg nur 1--3 
Versuchsstunden durctige~fihrt wurden, tra~ das Aufreehtstehen, wenn 
tiberhaupt, so nur in vereinzelten Fi~llen auf. Diese vereinzelten Fitlle, 
die iiberdies hi~ufig ganz am Anfang der Versuche liegen, sollen wegen 
ihrer geringeren Sicherheit hier nicht ffir die Beschreibung des Phanomens 
herangezogen werden, wenn sie auch bei weiterer Durcharbeitung nieht 
aul~er ach t  zu lassen wi~ren. Immerhin bleibt eine grSl~ere Anzahl auch 
dieser Versuehe insofern ffir uns wichtig, als gewisse Vorstadien des Auf- 
reehtstehens bei ihnen mehr ocler weniger ausgepri~gt auftreten. Wir 
wollen fiber die einzelnen Vpn. nieht gesondert beriehten, sondern auf 
die bei ihnen eingetretenen Erscheinungen in der systematischen Zu- 
sammenstellung eingehen. 

B. (~ber die Natur  und die Bedingungen der phi inomenalen 
Raumlagei inderung.  

I. ~ber  das ph~inomenale Aufrechtstehen. 

1. Der p]~inomenaIe Charakter des ,,Au[rechtstehens" und des 
,,A u]-dem- Kop/-Stehens" l ). 

Wenn man ein Kn~uel Bindfaden, das in der bekannten Weise um 
die t t and  herum zusammengewickelt ist, vor sich auf dem Tisch liegen 

~) Es ist nicht be~bsichtigt, hier eine vollkommene Ph~nomenologie des Atff- 
rechtstehens zu geben, sondcrn nur kurz jenc Erschcinungcn zu bcriihrcn, dic 
in unserem Zusammcnhang wcscntlich sind. 
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hat oder in der Hand halt, so kann man  es naeh allen Seiten drehen und 
wenden, ohne dal~ dabei eine Lsge sich phenomenal derart auszeichnet, 
dal~ der Eindruck entsteht, das Bindfadenkni~uel sti~nde in dieser Lage 
auf dem Kopf oder sti~nde ,,aufrecht". Drehe ich dagegen die auf dem 
Tisch stehende Briefwage um 180 ~  ihre horizontale Achse, so be- 
steht kein Zweifel: die Briefwage scheint jetzt  ,,auf dem Kopf"  zu stehen 
im Gegensatz zu ihrer normalen Stellung, in der sie phgnomenal ,,auf- 
recht" erseheint. 

Das Eintreten oder Ausbleiben dieses Eindruekes des phgnomenalen 
Aufrecht- resp. Auf-dem-Kopf-Stehens, hi~ngt eng damit zusammen, 
ob der betreffende Gegenstand ein phiinomenales ,,Oben" und ,,Unten" 
besitzt oder nieht. (Andererseits brauehen Gebilde, die ein ,,Oben" und 
, ,Unten" besitzen, noeh nieht aufreeht oder auf dem Kopf stehen zu 
kSnnen, so z.B.  ein Teller, ein Brot, ein Br6tehen.) Nieht nur ~llseitig 
symmetrische Gegenstande, wie ein Ball cder t in Wfirfel, sondern aueh 
Gegenst~nde, die eine ausgesproehene Li~ngsrichtung besitzen und deren 
Enden gegeneinander ausgezeichnet sind, brauehen kein Aufreeht und 
Auf-dem-Kopf zu kennen. So pflegt ein Schl/issel, ein einseitig ange- 
spitzter Bleistift, ein Messer kein ihm selbst zukommendes Oben und 
Unten zu zeigen. Es kann daher wohl mitunter verkehrt liegen, abet 
der phi~nomenale Charakter des Aufrechten pflegt solehen Gegensti~nden 
nicht zuzukommenl). 

Es gibt Gegenst~nde, denen die genannten ph~nomenalen Charak- 
tere ausgesprochen zukommen: eine Kaffeekanne steht aufreeht oder 
auf dem Kopf, ebenso ein Baum, ein Menseh, ein Tintenfaiil. Ein Bild 
hi~ngt aufrecht oder auf dem Kopf, ein mR Adresse versehener Brief- 
umschlag liegg aufrecht oder umgekehrt vor mir auf dem Tisch. Aueh die 
Objekte, mit denen die meisten der Versuehe angestellt wurden: ge- 
schriebene oder getippte Worte, kennen ein ,,Oben" und ,,Unten", ein 
,Aufrecht-" und ,,Auf-dem-Kopf-Stehen". 

Neben dem ph~nomenalen ,,Oben" und , ,Unten" besitzt ein Wort 
~ueh einen phhnomen~len ,,An/ang" und ekn ,,Ende" oder, wie mitunter 
gesagt wird, ein ,,Links" und ,,Rechts". (Nieht alle Gebilde, die ein 
,Oben"  und ,,Unten" besitzen, zeigen so wie Worte oder Bilder ein 
,L inks"  und ,,Reehts": z. B. nicht ein rundes Tintenfal], ein Baum.) 

1) Bei manchen yon diesen Gegenst~nden, z.B. beim Messer, li~I~t sich die 
Bezeichnung ,,aufrecht" immerhin in gewissen Lugen (etwa wenn das Messer mit 
dem Heft nach unten genzu senkrecht auf dem Tisch steht) anwenden. Aber eine 
solche Bezeichnung scheint dann an das Ding herangebracht: Wenn man ein Messer 
oder einen Schltissel bin und her dreht, so tritt keineswegs das Umschlagen des 
Eindrucks ,,Aufrecht" in ,,Auf-dem-Kopf" ein, wie etwa beim Drehen einer Topf- 
pflanze, einer Puppe o. ~. Die Lagen~nderung bleibt gegeniiber diesem Ph~nomen 
weitgehend irrelevant. 
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Dasph~nomena le , ,Oben"und , ,Unten" ,  der , ,Anfa~g"thud das , ,Ende" ,  
das hier gemeint  ist, komm~ dem Gegenstande an  und fiir sich zu und be- 
deutet  keine Lagebeziehung des Gegenstandes zum Beschauerl). Aber aueh der 
phanomenale  Charakter des Au[rechtslehens l~fit sich nicht einfach als eine 
Lagebeziehung des Gegenstandes zur Lage des Beschauers verstehen. ])as 
Aufrechterscheinen eines Wortes  z. B. ist nicht  daran gebunden, da~ die 
untere Linie des Wortes  dem FuBboden resp. meinen FtiBen n~her liegx. 
Wenn etwa das bedruckte Papier vor mir auf dem Tiseh liegt, erseheinen 
die Worte  , ,aufrecht".  Aueh wenn ieh ein solehes liegendes Papier  mit  
seinem entfernteren Ende naeh oben auf mieh zu um nahezu 180 ~ drehe, 
bleibt der Charakter  des Aufrechtstehens der Worte  erhalten. 

2. Der Verlust des ph~inomenalen Charakters des ,,Au/-dem.Kop/-Stehens" 
ohne Xnderung der Raumlage bei objektiv umgelcehrt dargebotenen Worten. 

Ich  stelle einen Briefumschlag, an  dessen oberer Kan te  in Druck- 
schrift der Absender genannt  ist, und  der Name, Ort und  StraBe des 

1) G. E. MUller (Zur Analyse der Ged~chtnist~tigkeit und des Vorstellungs- 
verlaufes. II. Zeitsehr. f. Psychol. Erg~nzungsbd. 9, 123. 1917) bestimmt den 
Begriff ,,Oben" folgenderma•en: ,,Der obere (unterej Tefl eines Gesichtsobjektes 
ist nach dem Bisherigen wesentlich dadurch chamkterisiert, dab er bei normaler 
KSrper- und Kopfhaltung den mehr stirnwarts (kinnw~rts) gelegenen Tefl darstellt. 
Ebensowenig wie es ein Oben und Unten in einem absoluten Sinne gibt, kann 
auch yon einem Aufrechtsehen in einem absoluten Sinne gesprochen werden. 
Unter einem Aufrechtsehen der Gesiehtsobjekte kann nur ein solches Sehen 
verstanden werde~, bei welchem der obere (untere) Teil eines Objektes auch wirklich 
als der obere (untere) Teil im soeben angegebenen Sinne sich darstellt." Erscheint 
also z. B. eine umgekehrt auf den Tisch gestellte Kanne in der Tat als auf dem 
Kopf stehend, so h~tte man, wenn ich recht verstehe, yon einem Aufrechtsehen 
zu sprechen (vgl. die Bemerkung M.s zum Versuch yon Stratton, S. 124). Trotzdem 
liegt dann kein ph~tnomenales Aufrechtstehen der Kanne in unserem Sinne vor, 
und zwar weder in bezug auf ihren ,,Charakter" noch in bezug auf ihre Raum- 
orientierung. Denn gerade der ,,untere" Tefl der Kanne erscheint ja ,,oben" im 
Sinne Miillers. Man wird also 2 Begrl][e you ,,unten" zu unterscheiden haben: 
der eine betrifft eine Beziehung zum wirklichen Beobachter (resp. dessen normaler 
I~ge) und l~Bt sich auf aUe Typen visueller Wahrnehmungsdinge anwenden; 
der andere Begriff yon ,,unten" dagegen bezieht sich auf einen qualitativ aus- 
gezeichneten Teil des Gegenstande s (ebenso wie der Begriff ,,Kopf") und kommt 
daher bestimmten Stellen gewisser Sehdinge an und/~r slch zu, w~hrend er bei 
anderen iiberhaupt nicht anwendbar ist. (Das gleiche gilt iibrigens bereits yon 
den Begriffen ,,hinten" und ,,vorn".} Das ,,aufrech$" betrifft demgem~B im 1. Falle 
die ~oereinstimmung der objektiven und der ph~nomenalen I~gebeziehung 
zwisehen Gegenstand und Beobachter (Aufrechtsehen, bei allen Gegenst~tnden 
anwendbar). Im 2. Fall dagegen handelt es sich um eine I~gebeziehung zwischen 
zwei an sich ein ,,oben" nnd ,,unten" besitzend~n Sehdingen, etwa einem Stuhl 
und einem Zimmer (Aufrechtstehe•, nicht bei allen Gegenst~,nden anwendbar). 
Fiir die Fmge der Raumverlagerung kann man sich auf ein Bezugssystem fiir die 
,.relative Lage" (a. a. O. S, 49) besehranken, und zwar geniigte hier die Bezugnahme 
auf den Ful~boden resp. das Dlaphragma. 
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Adressaten tr~gt, umgedreht vor mir auf. Dann sehe ich eine Reihe auf 
dem Kopf stehender Worte, wobei der ph~nomenale Charakter des 
Auf-dem-Kopf-Stehens deutlieh und ausgesproehen ist. Versenke ieh 
reich jegoch l~ngere Zeit in die Eirmelheiten der Ansehrift, so kann dieser 
Charakter ganz oder teilweise schwindenl). Die Briefmarke scheint etwa 
zu weir ,,oben" angebracht zu sein, so dab der Absender z. T. verdeekt 
ist. Die Worte auf dem Umsehlag erhalten den Charakter des ,,Normalen", 
Nieht-mehr-auf-dem-Kopf-Stehenden, und selbst der Umsehlag als 
Ganzes verliert diesen Charakter. [Dabei braueht seine I~ge zu mir 
phi~n.omenal iiberhaupt nicht in Erscheinung zu treten: ich sehe nur 
noeh das Ding selbst2).] 

Diese Erscheinun~ ist bei den Versuehen haufig zu beobachten ge- 
wesen, mad zwar bei Versuchspersonen, bei denen die phenomenal 
,,wirkliehe" Umkehrung der Lage nicht eintrat. So beriehtet z. B. Ver- 
suehsperson E (2 Vst., 5. D.G., Reihe 24): ,,Ein ziemlieh eigenartiger 
Vorgang: Ohne dab das Wort  eigentlich in der Raumlage umgestellt 
ist, las ieh es so, als ob ich yon vorne naeh hinten lese. Das Auf-dem- 
Kopf-Stehen des Wortes ist ganz vergessen. Ieh wiirde also sagen: Ich 
lese das Wort  wie jedes andere Wort. Wenn man reich fragt : Haben Sie das 
Wort  umgedreht ? so wiirde ich sagen: Ich weiB es nieht. Aber das Ge/i~hl 
der anderenRaumlage der Buehstaben, desAu/.dem.Kop/-Stehens der Bueh- 
staben, ist vollkommen verschwunden. Ieh habe nicht mehr das Gefiihl, an- 
ders zu lesen wie sonst. Der Lesevorgang ist jetzt  natiirlich geworden, abet 
in bezug au/ meine Arme und Beine bleibt rechts und links noch vertauscht." 

I)er phanomenale Charakter des ,,Auf-dem-Kopf-Stehens" ist also 
dem Charakter des ,,Normalen" gewichen. Trotzdem gelang es nicht, 
,,die wirkliche Raumlage zu vertausehen". Sagt man der Versuchsperson, 
sie solle zeigen, in weleher Richtung jetzt  , ,Oben" beim Wort  ist, so zeigt 
sie zum Fu~boden, und entspreehend bezeichnet sie mit dem Finger eine 
Stelle reehts im Diaphragma als Stelle des Anfangs und weiter links als 
Stelle des Endes des gesehenen Wortes. 

Versuchsperson G beschreibt dasselbe Phiinomen (1 Vst., 8. D.G., 
Reihe 4). 

1) Vgl. Jaensch, ~ber die Wabrnehmung des Raumes (Erg~nzungsbd. 6 d. 
Zeitschr. f. Psychol.). 1911. S. 455. 

2) Hierher oder zu den im n~tchsten Paragraphen besprochenen FMlen gehSr~ 
wohl auch ein Erlebnis, das mir Prof. Rupp berichtet, obschon es sich dabei nich~ 
urn' eine vollendete Auffassung handelt. Ibm erschienen die Worte ,,Untergrund- 
bahnhof Wittenbexgplatz", die au/die Innenseite einer Aul3enwand dieses BahrdaoIs 
mit ziemlich stumpfer Farbe geschrieben shld, in Spiegelschri/t: ,,Ich hatte die 
typische Tendenz, yon hinten herum zu schauen, wie wenn die Schrfft eigentlich 
yon auBen zu lesen w~re. An 2 oder 3 verschiedenen Tagen wiederholte sich der- 
selbe Eindruck, der so stark war, dab ich gar nicht den Versuch machte zu entziffern. 
Dann erst merkte ich, dab es keine Spiegelschrfft ist." 
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,,Ich sehe das Wort, wie man etwas sieht, das aufrecht steht, das man 
aber yon der verkehrten Seite ansieht. Das Verkehrtsehen ist 1. un- 
geheuer ~enig wichtig in dem ganzen Vorgang und 2. keine Bestimmung, 
die der Schrift zukommt, sondern hSchstens ich stehe verkehrt." 

Dieser Verlust des Charakters des Auf-dem-Kopf-Stehens kann auch 
auf den" Charalcter der Bewegungsrichtung der Worte zuriickwirken. So 
sagt Vp. G bei der n~chsten Darbietungsgruppe: , Ieh habe jetzt den 
Eindruck gehabt, die Buchstaben k~men yon oben. In dem unmittel- 
baren Umfeld des Wortes ist die Umorientierung also schon ganz gut. 
Aber ich habe immer das Geffihl, dal~ ich nieht normal auf etwas hinsehe." 
Auf die Frage, wie die Bewegung denn gegenfiber dem Fui~boden des 
Zimmers orientiert ist, gibt die Vp. an: ,,Ich sehp die Worte yore Fui~- 
boden her kommen. Abet diese Richtung hat den Charalcter you oben 
nach unten." 

I)ieser Fall ist, das sei sogleich hervorgehoben, wohl zu unterscheiden 
yon jenen bei den Vpn. A, B und C aufgetretenen Erscheinungen, wo die 
Raumlage der Bewegung sieh ffir die Vp. derart i~ndert, dal~ die Worte 
entgegen ihrer objektiven Bewegungsrichtung yon ,,oben" im Sinne yon 
,,yon der Decke" her in den Diaphragmaausschnitt zu treten seheinen. 
Um Verwechslungen zu vermeiden, wollen wir in den yon der Vp. E 
und G besehriebenen Fi~llen yon einer Anderung des phi~nomenalen 
CharaIcters des Wortes oder der Bewegung spreehen, im anderen Falle 
yon einer Anderung der ph~nomenalen Raumlage. Letztere schlieflt also 
im Gegensatz zur ersteren immer eine f4"nderung der Lage gegeni~ber Fufl- 
boden und Decke ein und /i~hrt zu einem Zeigen der Vp. in ver~inderter 
Richtung. Mit der ~nderung der Raumlage fiber ein gewisses MaI3 hinaus 
(z. B. bei der phhnomenalen Umkehrung) pflegt aueh der Charakter des 
Wortes bei den bier zu besprechenden Versuchen umzuschlagem 

3. Der Ersatz eines au/ dem Kop/ stehenden Wortes durch ein ancleres 
au]rechtstehendes Wort ( Wesensdnderung). 

Vp. B berich~et (1. Vst., Reihe m) bei der 5. und den folgenden Dar- 
bietungsgruppen einer Reihe, in dermit  anderen Worten zusammen ein 
umgekehrtes ,doch" vorkommt: ,Das ,doch' erscheint bisweflen nicht 
als umgekehrt, sondern als aufrecht stehendes ,y~og' oder ,gnop'." 
In der Tat haben diese Worte mit ,,~oop" eine betr~chtliche Gestalt- 
i~hntichkeit. 

Derartige Wesensdnderungen treten nicht selten auf und kSnnen auch 
ohne r~umliche Umlagerung zu richtigen Buchstaben ffihren. So er- 
scheint hi~ufig ein auf dem Kopf dargebotenes M als W, ein d als P. 

Diese Wesens~nderung kann auch einzelne Teile eines Wortes fiir 
sich betreffen, und zwar selbst dann, wenn das Wort nieht in isolierten 
Buchstaben, sondern in normaler Sehreibsehrift zusammenhangend ge- 
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schrieben wurde. So berichtet Vp. E (2. Vst., Reihe 5) bei Darbietung des 
umgekehrten Wortes, ,Lehm" : ,,Das ,Le' wird in der vorher geschflder~en 
Weise normal gelesen (d. h. es hat den Charakter des Umgedrehten ver- 
loren, so S. 223). Das ,hm' dagegen wird als aufrechtes ,my' gesehen. 
Es macht den Vorgang (des Normalwerdens) nicht mit, so ndern bleibt 
einfaeh so stehen wie es ist." Bisweilen erstreekt sich die Wesens~nderung 
hier auch noch auf das ganze Wort: ,,Das ,Le' ist viel weniger selbstandig 
als das ,my', so dab sich das ,Le' bisweilen als ,rx' hinter das ,my' stellt 
und dann ein ,myrx' gelesen wird." $~hnlich wird aus dem umgekehrten 
,,verbunden" ein ,,neues sinnloses Wort ,nepogen' " (Vp. B, 1. Vst., 
Reihe 3). Auch bei anderen Worten sind derartige Wesens~nderungen 
haufig. 

Die Wesensi~nderung kann aueh bei Zeichnungen auftreten, ohne dab 
sie wiederum zu sinnvollen Figuren zu  fiihren braucht. So beriehten 
mehrere Vpn. bei der umgekehrten Darbietung der Zeichnung eines 
laufenden ,,Wiesels" (Reihe 9), dal~ an SteUe des umgekeh1~en Wiesels 
bisweilen ein entgegengesetzt orientierter ,,Schlangenkopf mit einem 
Fabeltier auf dem Riieken ersehien". Bei der Vp. A wechselten unter 
Umstanden ein in aufrechter Raumlage erseheinendes Wiesel mit einem 
auf einer solehen Wesensanderung beruhenden ,,sinnlosen Krickel- 
krakel" regelm~13ig ab (5. Vst., Reihe 27). Vp. B berichtet bei dem- 
selben Darbietungsobjekt: ,,Es bfldet sieh ein neues Tier; das is$ wie ein 
Pferd ohne VorderfiiBe, es hat Fltigel wie ein Engel." (2. Vst., Reihe 9.) 

]:)as Wesen~liehe in diesen Fallen ist also nicht eine bloBe ~nderung 
des Charakters des ,,Aufreeht-" resp. ,,Auf-dem-Kopf-Stehens" eines im 
iibrigen identiseh bleibenden phi~nomalen Gegenstandes; auch keine 
Raumlagednderung eben dieses Gegenstandes tritt ein, in dem Sinne, 
wie sie soglelch zu bespreehen sein wird. Sondern an die Stelle des einen 
phanomenalen Gegenstandes tritt ein durchaus anderer, aus ,,hm" etwa 
wird ,,my", aus M wird W. Dieser Vorgang, den wit als Wesens~inderun!l 
bezeichnen wollen, l~Bt also den ,,Charakter" und die ,,Raumlage" des 
umgekehrt dargebotenen Gegenstandes unber'tihrt, da dieser Gegenstand 
bei der Wesens~nderung iiberhaup~ nicht mehr auftritt, sondern ein 
neuer Gegenstand an seiner Stelle in normaler Lage erscheint. 

Es sei voraus bemerkt, dab eine solche Wesens(inderung die Ver- 
anderung der Raumlage des dargebotenen Gegenstandes auflerordentlich 
,t6rt und fast immer verhindert. So gibt z. B. Vp. B (2. Vst., Reihe 9, 
2. D.G.) an, na~hdem bei der ersten Darbietungsgruppe das Wiesel 
haufig deutlich aufrecht zu sehen war: ,,Das neue Tierchen stSrt furcht- 
bar." Bestimmte Worte und Zeichnungen scheinen eine Wesens~nderung 
besonders zu begiinstigen. (Die Sinnhaf~igkeit des neuen Zeichens spielt 
dabei eine wesentliche Rolle.) 

Psychologische Forschung. Bd. 4. 15 
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II. Die ~nderung der phiinomenalen R aumlage. 

1. Die Aratur der Raumlagegnderung. 

Von der Anderung des Charakters des Auf-dem-Kopf-Stehens und 
der Wesens?inderung des phhnomenalen Gegenstandes ist wohl zu trennen 
die 17erdnderung der Raumlage. Die .~nderung der Raumlage kann 
mannigfaeher Art sein, 1/~Bt sich aber, sofern es sich um eine Anderung 
der wahrgenommenen Raumlage hande!t, allemal als eine Verschiebung 
gegeniiber dem durch Ful]boden und W~nde des Zimmers bestimmten 
Koordinatensystem beschreiben. Sie enth~lt eine Anderung der Wort- 
lage relativ zum Diaphragma. 

a) Die  L a g e a n d e r u n g  g e g e n i i b e r  d e m r u h i g e n  
o p t i s c h e n  U m f e l d .  

Um naheren Aufschlu~ dariiber zu erhalten, ob sich wirklich Teile 
des Gesichtsfeldes der Vp. gegeneinander versehoben oder ob nicht 
etwa eine ,,Charakterver~tnderung" des gesamten Gesichtsfeldes evtl. 

zugleich mit einer Verengung des Gesichts- 

Abb. 1. 

feldes vorlag, wurden folgende Versuehe an- 
gestellt. 

Lhngs des oberen Randes des Diaphragma- 
aussehnittes wurde ein 1,5 cm hoher Strei- 
fen weiBen Papiers angebracht, auf dem die 
Ziffern 1--5 geschrieben waren. An der 
linken H~lfte der unteren Kante wurde ein 
weiBes Quaxtrat mit einem schwarzen Punkt 

befestigt (vgl. Abb. 1). Das hinter dem Diaphragmaausschnitt voriiber- 
ziehende umgekehrte Wart ,,Gold" lag so, dab fiir den gew6hnlichen 
Beobachter das (umgekehrte) G unterhalb der 5, das d unterhalb der 4 
sichtbar wurde. 

Auch unter diesen Umfeldbedingungen erschien der Vp. A (19. Vst. 
Reihe b, Tempo 17cs, Augenabstand vom Diaphragm~ 50 cm) das 
Wort ohne weiteres aufrecht (Abb. 1, nach einer Zeichnung der Vp.): 
,,Die Umgebung blieb ganz r~hig. Ich kann bestimmt das Ganze gleich- 
zeitig im Auge haben. Das einzige, was ich nicht ganz deutlich sehe, 
ist die 1." Bei der n~chsten Darbietung prazisierte die Vp. ihre Zeich- 
nung dahin, dab das G unterh~lb der 4, das d unterhalb der 5 erscheinel). 
Das Wort hatte ich also als Ganzes genau auf seinem Platz gedreht. 

Um die Beachtung eines noch ausgedehnteren Bereichs zu veran- 
lassen, wurden einstellige, auf kleine Kartons geschriebene Ziffern 

1) Es kam vor, dab das ,,Gold" die Tendenz zeigte, sich in die Richtung: 
P u n k t -  5 zu stellen (also um etwa 225 ~ zu drehen) und sich gleichzeitig auf den 
Punkt zu in die L/inge zu ziehen. 
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(HShe 1,5 cm) wShrend der Darbietung des Wortes yon rechts her dem 
Ausschnitt gen~hert. Die Vp. hatte die Aufgabe, unter strenger Fixa- 
tion des Wortes anzugeben, wann sie die Ziffer erkenne. Auch jetzt er- 
schien das Wor~ w~hrend des ganzen Vorgangs - -  das Erkennen tra~ 
in der Regel bei einem Abstand yon 11 cm zwischen Ziffer und linker 
Ausschnittkante ein - -  wie gewShnlich aufrecht. Dam gleiche ergab 
sich, wenn reehts und links Ziffern im Abstand yon 3--5 cm yon den 
Ausschnittkanten dargeboten wurden und die Vp. den ganzen Komplex 
gleichzeitig fiberschaute. 

Um die ],age des Umfeldes auch bei der Vp. B zu bestimmen, brachte 
ich eine 5 mm grol]e weil]e Scheibe mit einem roten Punkt in der Mitte 
zun~chst unmittelbar oberhalb des Diaphragmaausschnittes an, spater 
an der unteren und dann an der linken Kante (Vp. B, 12. Vst., Reihe b). 
Die Versuchsperson ffihlte sich durch diese Marke an der Raumlage- 
i~nderung stark behindert; konzentrierte sie sich andererseits so auf das 
Wort, dab die ph~nomenale Umkehrung eintrat, so pflegte sie fiber die 
Marke keine bestimmte Angabe machen zu 
k6nnen. Nur nach Anbringen der Marke rechts ~ . / / / / ~  
vom Diaphragmaaussehnitt gab Vp. an: ,,Es ~ ~  ~ / / / / / _ _  _2////////~.~.////~ v///, 
seheint mir, dal~ die Marke rechts yon d (rechter 
Buehstabe des phanomenal aufrechtstehenden 
Wortes) steht (also an ihrem wirklichen Platz), 
aber sieher bin ieh nicht. Sobald ich hin- Abb. 2. 
sehe, dreht sich das Wort auf den Kopf." 

Um der Vp. den l~berbliek zu erleichtern und zugleich den Einfluf3 der 
Gr6fle des Diaphragmaausschnittes zu untersuehen, verkleinerte ieh das 
sichtbare Feld dutch den Sehlagschatten einer unmittelbar vor dem 
Diaphragma angebraehten Pappe zu einem Trapez mit einer oberen Kante 
yon 25 ram, einer unteren yon 30 ram, einer reehten senkreehten Kante 
yon 15 mm und einer sehragen Kante links. Die Umdrehung wurde 
dutch die Verkleinerung des Feldes (bei konstanter Wortgr6f3e, Vp. B, 
14. Vst., Reiheb, Tempo 19 es) nicht ersehwert, sondern naeh Angabe 
der Vp. eher erleichtert. Mit vollkommener Sieherheit wird immer wieder 
betont, daf~ auch dann, wenn ,,Gold" aufrecht erseheint, die schr@a 
Kante links bleibt. 

Eine eindeutige Entseheidung liefert fiberdies folgender Versuch. Das 
Feld wurde so welt verkleinert (obere Kante 20 ram, unt.ere 26), dab die 
linke schri~ge Kante in ihrer oberen Hi~lfte fiber das ,,d" nach links 
hinausragte, ohne das ,,d" selbst irgendwie zu verdecken (Abb. 2): 
,,Etwas ersehwert. Der obere Teil yon G war schon im Schatten." Diese 
Beobaehtung wurde mehrmals wiederholt und auf Befragen betont, dab 
nieht das ,,d", sondern die obere Hi~lfte yon ,,G" beim Aufrcchtstehen im 
Sehatten liege. Die Benutzung des in Abb. 3 veranschaulichten Feldes 

]5* 
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ffihrte wegcn dieses Verdeckens yon G zu einer so starken StSrung, dal~ 
das Aufrechtstehen tiberhaupt nur einmal eintrat. 

Diese Versuche beweisen also, dab die Raumlagei~nderung des 
Wortes auch bei der Vp. B relativ zu den (objektiv und ph~a)- 
menal in konstanter Lage bleibenden) Kanten des Diaphragmaaus- 

Abb. 3. 

schnittes geschieht. 
Tritt die Drehbewegung phi~nomenal als solche auf, 

ist die Drehung kleiner oder gr6fler als 180 ~ oder bc- 
wegen sich Teile der dargebotenen Worte gegenein- 
ander, so pflegt iiberdies das Sich-nicht-mit-Drehen 
des Diaphragmas ohne weiteres deutlich zu sein. 

b) W e i t e r e  K r i t e r i e n  f i i r  d ie  U n t e r s c h e i d u n g  y o n  
R a u m l a g e i ~ n d e r u n g  u n d  C h a r a k t e r ~ t n d e r u n g .  

Der Unterschied zwischen der Raumlagei~nderung und der bloBen 
Charakteri~nderung wird an jenen Fallen handgreiflich, wo sich z. B. ein 
umgekehrtes Wort nur um etwa 45 ~ gegen die tIorizontale dreht. In 
diesem Falle tritt zwar eine deutliche Raumlagei~nderung auf, der 
Charakter des ,,Auf-dem-Kopf-Stehens" geht jedoch in der l~egel nicht 
verloren. ~fLhnlich berichtet Vp.. A bei einer Vierteldrehung des Wortes 
,,verbunden" (Vst. 16, Reihe 3), da~ das schr~gstehende Wort trotz- 
dem nicht den Charakter des Schri~gstehens annimmt, sondern dab diese 
Raumlage nut als Durchgangsstadium zur vollkommenen Drehung er- 
scheint. 

Zur Sicherung daftir, da~ die Aussage einer Vp., ,,das Wort stehe 
aufrecht", nicht eine blol~e ~mderung des Charakters des Wortes, sondern 
eine Veranderung seiner Raumlage bedeute, wurden folgende ttilfsmittel 
angewendet: 1. Es wurde den Vpn., bei denen die Raumlage~nderung 
auftrat, an einigen Beispielen yon Gegensti~nden, die ihnen auf dem 
Kopf dargeboten wurden, die :~nderung des Charakter8 des Aufrecht: 
stehens veranschaulicht. Die Vpn. behaupteten dann mit Bestimmtheit, 
dal~ dieses Ph~nomen der Charakteri~nderung yon der ,,wirklichen Um- 
drehung" des gesehenen Gegenstandes durchaus verschieden sei. 2. Die 
Vp. wurde nach dem Versuch au~gefordert, zu zeigen, in welcher Rich- 
tung nunmehr oben und unten bei dem Worte sei. Im Falle der Raum- 
lagei~nderung gibt die Vp. dann mit Bestimmtheit als Richtung nach 
unten den FuBboden an. Hat sich das Wort gedreht, so bezeichnet sie 
als Stelle des Anfangsbuehstabens des Wortes eine Stelle links yon der 
MAtte des Diaphragmaausschnittes, als Stelle des Endes einen Orb welter 
reehts. Auch darin zeigt sich; dab eine r~umliche Lageverschiebung 
tier Buehstaben relativ 7.u den Kanten des Diaphragmaausschnittes, 
also gegeniiber anderen Teilen des visuellen Raumes, stattgefunden hat. 
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3. Endlich erhielt die Vp. A (19. Vst. Reihe b, Anordnung wie oben: 
Abb. 1) die Aufgabe, wdihrend der Darbietung des Wortes die Stelle des 
Erscheinens mi~ einem 1 mm starken Eisendraht zu zeigen. Dabei war 
die Spitze des Drahtes yon unten her an den von mir genannten Bueh- 
staben heranzuffihren (ieh ~rat zur Kontrolle hinter die Vp.). Die Vp. 
zeigte das G an der Stelle des objektiven (umgedrehten) d, also unterhalb 
der 4, das d an der Stelle des G unterhalb der 5, ohne daft das Aufreeht- 
stehen des Wortes durch den Draht behindert wurde. Aueh wenn die 
Spitze des Drahtes his an die obere Kante des Ausschnittes gehoben 
wurde, so daft der Draht sich objektiv fiber das ganze d hinzog, er- 
schien das aufrechte ,,Gold", wobei Teile des G rechts und links vom 
Draht sichtbar wurden; nur war das G versehwommener als sonst. Der 
Draht wurde also nicht mit verlagert. 

Das Zeigen yon o und l dagegen fiihrte leicht zu einer StSrung des Aufrech~- 
stehens; es wechselten dann z. B. h~ufig die Erscheinungen yon ,,Gold" und 
,,GlOd ' ' ab. 

Auch wenn ein 1 cm breiter; vorn zugespitzter Holzstab zum Zeigen benutzt 
wurde, blieb das Umkehren erhalten. Wurde der Stab so welt gehoben, dab das 
objektive d ganz verdeckt war, so sah die Vp. A (19. Vst., Reihe b) zum Tell ,,Gol" 
(d. h. es drehte sich das Restwort ats Ganzes), zum Teil ,,loG" (d. h; jeder Buch- 
stabe drehte sich fiir sich). 

Das Aufrechtst.ehen trat auch ein, wenn die Vp. A ihre eigene Hand an die 
untere Kanto des Ausschnittes hielt. 

Nur die Raumlage~nderung, nieht aber die Xnderung des Charakters 
des ,,.Auf-dem-Kopf-Stehens" erscheint als phdinomenale Ortsbewegung 
[mit Ver~nderung yon Abstandsbeziehungen 1)]. 

Damit stimmt zusammen, dal~ nut erstere yon den Vpn. als ,,wirk- 
liche" Raumlage~nderung bezeichnet wird. Das Umkehren der Raum- 
lage, das Aufrechtstehen der objektiv auf dem Kopf dargebotenen Worte 
pflegt sieh denn auch phanomenal v o n d e r  Erseheinungsweise objektiv 
aufrecht dargebotener Worte nieht selten ebensowenig zu unterscheiden 
wie die ph~nomenale Seheinbewegung yon der Erseheinungsweise wirk- 
licher Bewegungsvorg~nge. 

c) D a s  E r s c h e i n e n  in  v e r a n d e r t e r  u n d  u n v e r a n d e r t e r  
l ~ a u m l a g e .  

Daft die aufrecht gesehenen Worte bei giinstigen Bedingungen nieht 
minder klar und deutlich erseheinen wie die auf dem Kopf erscheinenden 
Worte ist bereits beriehtet. 

1) Die hier vorkommenden Raumlage/~nderungen zeigen also einc Verwandt- 
schaft mit den beim Invertieren auftretenden ~aumlage/inderungen, bei denen 
ja ebenfalls Bewegungserscheinungen auftreten k6nnen. Nur handclt es sich dort 
im wesentlichen um Tiefcnverschiebungen, wobei die Raumlage/~nderung nich$ 
zu einer derartigen Diskrepanz mit den topologischen Beziehungen auf der 
Netzhaut fiihrt. 
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Um der Vp. etwaige Unterschiede in der Erscheinungsweise objektiv 
aufreeht dargebotener und objektiv auf dem Kopf dargebotener, aber 
mit veranderter Raumlage gesehener Worte vor Augen zu ffihren, wird 
der Vp. A (ira Verlauf der 16.Vst.)eine bis dahin auf dem Kopf darge- 
botene Reihe (5) mit aufrecht stehenden Worten dargeboten. Danaeh ge- 
fragt, woran sie merke, daB die Worte wirklich aufrecht stehen, berichtet 
die Vp. : ,,Ieh. merkte es an der vollkommenen Ruhe und weft gleieh das 
erste Wort aufrecht stand. Auch wenn ieh aufreeht ohne Bewegung sehe, 
ist es doch nicht so ruhig. Sonst ist alles ganz gleich, bis auf die innere 
Ruhe. In den wirklich aufreehten Worten ist eine grSBere Geschlossenheit. 
Die nur aufreeht gesehenen Worte haben mehr das Bestreben, ausein- 
anderzufallen. Zur Umgebung haben sie sonst gar keine andere Stellung." 

Wenn die Vp. trotzdem in der Regel richtig darfiber AufschluB zu 
geben vermag, wie das Wort objektiv dargeboten wird, so seheinen dafiir 
hauptsi~chlich indirekte Kriterien maBgebend zu sein : 1. Eine neue Reihe 
pflegt nicht yon vornherein mit aufreeht stehenden Worten zu erscheinen, 
sondern auch bei gefibten Vpn. die ersten Male in der objektiven Lage 
gesehen zu werden. Bei den spgteren Darbietungen weifi die Vp. daher, 
wie die Worte objektiv stehen. Zu diesem indirekten Kriterium kommen 
gewisse Nebenkriterien, wie das ,,Sichbemfihen" w~hrend des aufrechten 
Lesens u. ~. 2. Sowohl die Vp. A wie die Vp. B vermag in der Regel auch 
nach wiederholtem Befragen keinerlei direkte Kriterien daffir anzugeben, 
woran sie es merken, ob ein aufrecht erseheinendes Wort objektiv auf- 
recht steht oder nicht. 3. Liegen die Umsti~nde so, dab die Vp. vor dem 
Aufreehtstehen des Wortes nicht bereits anderweitig fiber die objektive 
Lage des Wortes unterriehtet ist, so komrat es vor, dab die Vp. unsicher 
ist, ob die physikalisehe und die ph~nomenale Lage des Wortes fiber- 
einstimmen oder niche. Ja, in manchen Fi~llen kommen tats~ehlich Irr- 
tfimer vor. So berichtet Vp. B (11. Vst., Reihe 1), als eine Reihe yon lauter 
gleichen Worten dargeboten wird, yon denen eines aufrecht, alle iibrigen 
auf dem Kopf stehen, nach der 1. Darbiet-ungsgruppe: ,2 bis 3 langere 
Reihen mit aufrecht stehendem ,Hof' (d. h. das Wort ,Hof' erseheint 
in aufreehter Raumlage, und zwar nieht vereinzelt, sondern eine ganze 
,Reihe' yon Worten hintereinander steht aufrecht). Dazwi~chen 
kommt sin auf dem Kopf stehendes ,Hof' vor". Auf Befragen i~uBert 
sie: ,,Ein einzelnes aufreeht stehendes ,Hof' kam nicht vor." Bei der 
ni~ehsten Darbietungsgruppe ruft sie spontan aus: ,,Ach, es gibt ein 
wirklich aufrechtes ,Hof', davon hatte ich ja das vorige Mal keine 
Ahnung." Die Vp. hat also das einzelne auf dem Kopf erseheinende 
,,Hof" ffir objektiv auf dem Kopf stehend gehalten, whhrend es physi- 
kalisch aufreeht dargeboten wurde. 

Als derselben Vp. (8. Vst., Reihe m) die Worte ,,komm qoop her '' 
dargeboten werden, berichtet sie naeh der 1. Darbietungsgruppe: ,,Zu 
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Anfang dachte ich, alle 3 Worte stehen aufrecht. Ich habe ganz glatt 
gelesen. ~Ich merkte erst in der Mitte der Reihe, dab ,doch' in Wirklich- 
keit auf dem Kopf steht." 

Der Vp. A (12. Vst., Reihe 26) wird eine Reihe, die aus 14 auf dem 
Kopf stehenden und 7 verschiedenen aufrechten Worten besteht, dar- 
geboten. Nach der sechsten Darbmtungsgruppe dieser Reihe sieht sie 
s~mtliche Worte aufrecht. Danach gefragt, welche Worte physikalisch 
wirklich aufrecht stehen und welche nicht, vermag sie bei einigen Worten 
diese Fragc richtig zu beantworten, bei anderen ist sie zweifelhaft. Als 
Kriterium daffir, ob etwas phenomenal Aufrechtes auch physikalisch auf- 
recht steht, gibt sie/~hnlich wie oben an: ,,Ieh glaube, dal3 diejenigen, 
die wirklich aufrecht geschrieben sind, ruhiger und geschlossener er- 
scheinen, obschon auch die anderen ohne Bewegung aufrecht stehen". 
Ferner glaubt die Vp. bei der Darbietung einer Reihe einzelner Buch- 
staben, yon denen die meisten objektiv auf dem Kopf stehend und einigc 
liegend dargeboten wurden, bei der ersten Darbietungsgruppe (13. Vst., 
Reihe 29), bei der ihr si~mtliche Buchstaben aufrecht erschienen, dab auBer 
den objektiv auf dem Kopf stehenden und liegenden Buchstaben auch 
objektiv aufrecht stehende Buchstaben in der Reihe vorkamen. 

Die Erscheinungsweise des infolge Umkehrung der Raumlage au/recht 
erscheinenden Wortes steht demnach der Erscheinungsweise des ob]ektiv 
au/recht stehenden Wortes, sofern fiberhaupt eine Verschiedenheit vorliegt, 
jedenfalls aul3erordentlich nahe. Dagegen ist sie wohl zu unterscheiden 
yon der Erscheinung eines in umgekehrter Raumlage stehenden Wortes, bei 
dem slch nurder  Charakter des ,,Auf-dem-Kopf-Stehens': verloren hat. 

Die Entscheidung dariiber, ob im konkreten Falle eine Raumlage- 
dinderung oder eine blol3e Charakter~tnderung vorlag, war demgem~tI~ in 
der fibergrof3en Mehrzahl der bier besprochenen Falle eindeutig und vSllig 
sicher. Nur bei Vpn., wo die Umkehr der Raumlage nicht eintrat, vo~ 
allem ganz zu Anfang der Versuche, traten vereinzelte F~lle auf, wo die 
Vp. angab, sie habe das Wort aufrecht gesehen, ohne dab sich mit Sicher- 
her  feststellen lien, was fiir eine Art yon Veranderung vorlag. Die Vp. 
bezeichnen diese Falle sellJst meist als unsicher. Bei den im folgenden 
herangezogenen Beispielen handelt es sich dagegen fast immer um Er- 
scheinungen, die die Vp. vSllig klar und eindeutig mit Sicherheit bd- 
schreiben konnte. Die Gefahr einer Verwechslung einer phanomenalen 
Raumlagei~nderung mit der oben (S. 224) besprochenen Wesensanderung 
(Unterschiebung eines anderen Wortes) besteht nut in Ausnahmef~illen, 
da die Vp. ja dann ein ganz anderes Wort sieht. 

2. Die Arten der Raumlagednderung. 
Das Sich~ndern der Raumlage kann al8 phdinomenale Bewegung 

gesehen werden. Hi~ufig jedoch tritt der Fall ein, daf~ das Wort in vet- 
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dlu!erter Raumlage erscheint, ohne dai~ eine Bewegung des Wortes wahr- 
genommen wird. (Vgl. die Angaben der Vp. B find C S. 217f.) 

Als Haupttypen der bei den Versuchen aufgetretenen Raumlaye- 
~inderungen wiiren zu nennen: 

a) Ein Drehen des Wortes in der Papierebene, im folgenden einfach 
als ,,Drehen" bezeichnet. 

b) Ein Umkippen um eine horizontale, in der Papierebene liegende 
Achse, im folgenden ,,Umkippen" genannt. 

Diese Raumlagei~nderungen kSnnen sich in mannigfaltiger Weise 
komplizieren und auch mit seitlichen Bewegungen zusammentreten. 

Eine Bewegung des dargebotenen Wortes um eine verti!r Achse 
wurde hie beobachtet, jedenfalls keine Raumlageanderung dieser Art, 
die phi~nomenal als Bewegung erschien. 

a) Das D r e h e n .  

Bei der hier als ,,Drehen" bezeichneten Bewegung findet eine Ver- 
lagerung des Dargebotenen um eine horizontale, auf dem Papier senk- 
recht stehende Achse statt. Bei einer Drehung um 180 ~ wird also nicht 
nur oben und unten, sondern auch rechts und links vertauscht. Ein 
Wort, das zunachst in normaler Schrift geschrieben und dann durch 
Drehen des Papiers in der Papierebene auf den Kopf gestellt wurde, so 
dab bei der Darbietung der Anfangsbuchstabe objektiv rechts steht (die 
meisten Darbietungen in den Versuchen waren dieser .~rt), liefert da- 
her nach phiinomenaler Raumlageiinderung durch Drehen um 180 ~ 
ein normal geschriebenes Wort mit aufrechten Buchstaben, wobei der 
_~ffangsbuchstabe links, der Endbuchstabe rechts steht 

Eine derartige Raumlageimderung durch Drehung um 180 ~ war bei 
allen 3 Vpn. (A, B, C), bei denen das Aufrechtstehen in ausgepr~gter 
Weise auftrat, weitaus am haufigsten. Bei der Vp. A trat dabei die 
Drehung, vor allem anfangs und unter el~chwerten Umsti~nden haufig 
auch phanomenal als solche in Erscheinung. Bei der Vp. B dagegen 
war eine phanomenale Drehbeweguug au~erordentlich selten, bei Vp. C 
nie zu beobachten, aber der Effekt der Lageitnderung: das Er- 
scheinen des Wortes attfrecht mit dem Anfangsbuchstaben links, be- 
stimmte die Raumlageanderung als Drehung um 180% 

aa) Die Drehungsrichtung. 

Uber die Drehungsrichtung lal3t sich nur in den Fallen etwas aus- 
sagen, wo die Bewegung phi~nomenal als solche erscheint oder aber der 
Drehungswinkel weniger als 180 ~ betragt. 

Bei Vp. A findet die Drehung in den allermeisten Fallen links )terum 
statt, d. h. entgegen dem Sinne der Uhrzeigerdrehung. Diese Drehungs- 
richtung wird bereits hi der 2. Stunde angegeben (vgl. S. 214). Auch 
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in der 16. Versuchsstunde, die nemh einer 1/mgeren Zwischenpause statt- 
land, geschieht die Drehung w'eder links herum. Immerhin kommt bei 
Vp. A auch eine Drehung recht8 herum vor. Sie zeigt sich zuerst in der 
13. Versuchsstunde, wo der Vp. eine Reihe von auf dem Kopf stehenden 
grogen Buchstaben dargeboten wurde (Reihe 29), zwischen die einige teils 
nach rechts, teils nach links liegende Buchstaben eingefiigt waren. Die 
nach links liegenden Buchstaben drehten sich rechts herum, die nach 
rechts liegenden links herum (Abb. 4, Zeichnung der Vp.). [Auch wenn, 
was bei einer langsamen Darbietungsgeschwindigkeit bisweilen vorkam, 
sam tliche Buchstaben als auf dem Kopf stehend erschienen, drehten sich 
die quer geschriebenen Buchstaben tells rechts herum, teils links herum,. 
nur diesmal im entgegengesetzten Sinne als zuvor.] 

Ausnahmswelse geschah auch die Drehung ganzer Worte rechts herum; 
bei einer Reihe gleicher Worte z. ]3., die aber in ungew6hnlich groBen 
Zwischenrgumen aufeinander folgten (17. Vst., geihe g, 
1. D.G.), drehten sich die Worte abwechselnd rechts und ~ 
links herum. Auch bei der umgekehrten Darbietmng der ~2 
Zeichnung eines Wiesels (Reihe 9) erfolgte das Aufrichten 

Abb. 4. 
~eflweise rechts, teilweise links herum, aber doch so, dab 
bei ~llen l~iguren derselben I)arbietungsgruppe die Drehung im selben 
Sinne erfolgte. 

Bei der Vp. B trat die DrehbeweFung ph~tnomenal als solehe auger- 
ordentlich selten in Erscheinung. In einem Falle, wo sie beobachtet 
wurde (2. Vst., Reihe2, 1. D.G.) effolgte sie ebenfalls links herum. Daffir, 
dab auch in den Fallen, wo das Bewegungsphhnomen ausblieb, beim Um- 
kehren eine Linksdrehung stattfand, spricht der Umstand, dag die Vp., 
wenn fl~r das Aufrechtsehen besonders sehwer fiel, hi~ufig den Kopf deut- 
l'eh naeh links neigtl). 

~ber die Drehungsriehtung beim Aufrechtsehen der Vp. C fehlen 
Anhaltspunkte. 

Bisweilen fi~llt nach unvollkommener Drehung das Wort wieder 
in die Ausgangslage zurfick. So sprieht Vp. G von einem tIin-und- 
her-wackeln. Auch andere Vpn. berichten hin und wieder derartige 
Erscheinungen. 

bb) Grad der Drehbewegung. 

Die Drehung erfolgt nieht immer um 180 ~ Es kommen Bewegungen 
yon .etwa 90 o, 45 ~ oder kleinere Winkel vor, aber aueh Vollumdrehungen 
um 360 ~ Vp. A, veranschaulieht eine Drehung um etwas weniger als 
150 ~ bei dem Wort ,,verbunden ~ folgendermaBen (16. Vst,., Reihe 3, 
Tempe 18,5 es) : ,,Dieses Mal war ,banden' fast ganz 'rumgekommen. Das 

1) Diese Folgerung ist allerdings nicht zwingend 
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,rev' war etwas zittrig. Etwa so : (Abb. 5). Ich sehe die Zwisehenstadien 
nur dann, wenn die Bewegung dabei endetl). '' 

In einem Falle (Vp. A, 19. Vst., Reihe b) lag das auf dem Kopf 
dargebotene ,,Gold" phi~nomenal abwechselnd schriig nach rechts und 
nach links (Abb. 6). l~ber eine ])rehung um 90 ~ berichtet Vp. A in der 

Abb. 5. 

4. Vst. bei Darbietung des Wiesels (Reihe 
9): ,,Es kam zu Anfang yon oben, dann 
sal~ es teilweise aufrecht wie ein Eich- 
h6rnchen. Es hatte im Spalt Platz. Zu- 
erst daehte ich an ein Kiinguruh." 

Selten werden mehrere Stadien der- 
selben Umdrehung gesehen. In einem solchen vereinzelten Fall be- 
richter Vp. A (9. Vst., Reihe 16, bei der neben groBen Buchstaben auch 

Abb. 6. 

einzelne einfache Figuren dargeboten wurden) fiber eine 
Bewegung der Kreisfigur mit Strieh (s. Anhang): ,,Die 
Gerade war zuerst oben, dreht sich dann herum. Ich habe 
eigentlich keine Bewegung, sondern 3 ruhende Figuren ge- 

sehen: (Abb. 7). 

[( ~ ~ l~ber Umdrehungen um 360 ~ 
ADD. 7. wurde bereits beriehtet (vgt. S. 214). 

cc) Die phi~nomenalen Gegensti~nde, die sich drehen. 

Die Drehbewegung kann das ganze gleiehzeitig dargebotene Wort 
(Figur, Bucbstaben) betreffen oder nur einzeIne Teile des Wortes, w~hrend 
andere stehenbleiben. Endlich kann das rechteckige Diaphragma]eld 
als Ganzes einer Drehung unterzogen werden. 

~) Das Wort (die Figur) als Ganzes dreht sich. 
Buchstaben pflegen sich, wenn sie einzeln dargeboten werden, aus- 

nahmslos als ganze urazudrehen; auch ein/ache Strich- oder Punlct- 
/iguren ('." . :  ~ )  werden als ganze gedreht. Allerdings treten dabei 
bisweilen Verzerrungen der Figur oder syn~metrische Verschiebungen 
yon Teilen auf. So wurde ein Punkttrapez ( ' . . ' )  h~ufig als l~hombus (." .') 
gesehen. Nach langerer Darbietung wurde auch diese Figur richtig als 
Ganzes umgedreht (Vp. A, 10. Vst., Reihe 17). 

Worte, die ich in normaler Schrift geschrieben darbot, d. h. derart, 
dab die einzelnen Buchstaben verbunclen waren, wurden bei nicht zu 
groBer L~nge fast immer als ganze umgedreht. Aueh wenn es sinnlose 
Worte waren (z. B. Nol oder MaS), trat  eine Gesamtdrehung des Wortes 
ein. Wurde das Wort , ,Kraft" in umgekehrter Reihenfolge der Bueh- 

1) Betreffs des Drehens der einzelnen Buchstaben yon ,,ver" und des Zer- 
reiBens des Wortes vgl. den n~chsten Abschnitt. 



stehender Worte und Figuren in der Wahrm, hnmn~'. 235 

staben geschrieben, so dab also , , t farK" entstand, und wurde dieses 
Wort nun umgekehrt dargeboten, so erschien hhufig das sinnlose Wort 
, , t farK" aufrecht (Vp. B, 4. Vst., Reihe o, Tempo 17,5 cs). Auch bier 
also t ra t  keine I)rehung der einzelnen Buchstaben fiir sich ein, obschon 
diese zu einem sinnvollen Worte gefiihrt h~.tte. 

Wurden komplexe Buchstaben unzusammenMingend dargeboten 
(z. B. G e I), so drehten sich in der Regel die einzel~en Buchstaben liar sich 
urn. ,,lch habe fast alles umgcdreht. Bei den auseinander geschriebenen 
Worten habe ich die einzelnen Buchstaben umgedreht." In einer Reihe 
(Reihe 14). wo nicht-zusammenhhngend geschriebcne Worte und Buch- 
stabengruppen gemischt dargeboten wurden, kam es auch vor, dab 
Worte, die in getrennten Buchstaben geschrieben waren, z. B. ,, L i c h t " ,  
als ganze umgedreht wurden, so dab der groBe Anfangsbuchstabe also 
links ersehien. 

Der Umstand, dal~ der An/angsbuchstabe groB geschricben ist, scheint hier 
fiir die Umdrehung als Ganzes eine wesentlichc Ro]le zu spielen. So gibt Vp. A 
an: ,,Es stSrt auBerordentlich, dab bei einzelnen ~Vorten dcr groBe Buchstabo 
links steht." (Es kamen in dieser Reihe auch Buchstabengruppcn mit groBen 
Anfangs. und Endbuchstaben vor.) 

Wird in einer Reihe immer dasselbe Wort mit getrennt geschriebenen 
Buchstaben dargeboten, z. B. ,,B u c h" oder ,,T i n t e" (Reihen 23 
und 23 a), so ist der Effekt nieht einheitlieh." Bei der Vp. A erscheint in 
der 4. Vst. das Wort als Ganzes umgedreht aufreeht. Dagegen dreht 
sich bei Darbietung der gleichen Reihe in der 15. Vst. jeder Buchstabe 
fiir sich urn. (Es resultierte also keine eigentliche Spiegelsehrift.) Auch 
bei der Vp. B (5. Vst. Reihe 23a) drehen sieh die Worte ,:M e s s e r" und 
,,T i n t e" manehmal als ganze urn. Hi~ufig dagegen t r i t t  bei ihr ein Um- 
kippen (s. d.) ein, so dal3 ein in Spiegelsehrift aufrechtstehendes Wort 
resultiert. 

Es kommt vor, dab auch wirklieh au/recht dargebotene Worte oder 

Abb. 8. Abb. 9. 

Buchstaben ihre phgnomenale Raumlage derart ~tndern, dab sie au/dem 
Kop/8tehend erscheinen. Wie erwi~hnt, sieht die Vp. B (11. Vst., Reihe l) 
ein einzelnes, aufrecht dargebotenes Wort, das in eine l~eihe auf dem 
Kopf dargebotener (aufrecht erscheinender) Worte eingeffigt ist, auf 
dem Kopf stehend. Der Vp. A (13. Vst., Reihe 16, Tempo 2i cs) er- 
schienen bei einer Reihe auf dem Kopf dargebotener Buchstaben, in der 
aueh einige liegende Buchstaben vorkamen, bei relativ langsamem 
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Tempo, simtliehe Buchstaben auf dem Kopf stehend. Bei der Dar- 
bietung yon ,,komm qoop her" (18. Vst., Reihe n) drehten sich ,,komm'" 
und ,,her" so (Abb. 8, Pfeilrichtung), dab aUe 3 Worte auf dem Kopf 
stehend erschienen (Abb. 9). 

6'innvolle Figuren (wie das Wiesel, Reihe 9) wurden, wenn iiberhaupt, 
als g~nze umgedreht. 

fl) Simtliehe Teile des Dargcbotenen drehen sich flit sich. 
Wurden 2 groBe Buchstaben in der Entfernung yon etwa 2 cm auf 

dem Kopf stehend dargeboten, so drehte sieh jeder Buehstabe ffir sich 
um. (Vp. A, 12. Vst., Rei_he 13) derart, daft der objektiv rechts dar- 
gebotene Buehstabe' reehts stehenblieb, wenn auch um 180 ~ gedreht. 

DaB das gleiche bei Worten, die aus getrennten Buchstaben bestan- 
den, die Regel war, ist bereits erw~hnt. Vp. A (4. Vst., Reihe 23) be- 
riehtet fiber einen solchen Fall: ,,Ich sehe das (auf dem Kopf dargebo- 
tene) Wort ,Bueh '  jetzt: ,h c u B'." Jeder Buchstabe ist gedreht (ohne 
phinomenale Bewegung) derart, dab oben und unten, ferner rechts und 
links vertauseht sind. Es ist bemerkenswert, dab dabei auch solche Bueh- 
staben, die auch in umgekehrter Lage als normale Buehstaben lesbar sind, 
wie das W und n yon W a g e n  (als M und u), mit herumgedreht werden. 

Aber aueh bei zusammenhgngend geschriebenen Worten kam das 
Umdrehen der einzelnen Buehstaben ffir sich vor, jedoch nur ausnahms- 
weise. So berichtet Vp. A (16. Vst., Reihe 3, 1. D.G.) bei der Darbietung 
des umgekehrten ,,verbunden": ,,Die Worte standen aufrecht ohne 
Rechts-links-Vertauschung: nednubrev. Ich hatte das Gefiihl, als fiele 
der Oberteil yon d und b erst etwas nachtri~glich herunter: Es entsteht 

/ 

eine kleine Lfieke: ~ und ~'g. Es wirkt trotzdem wie d und b." Bei 
diesem Wort kam es mlch vor, dab ein Umdrehen jeder Silbe fiir sich 
auftrat, so dab ,,denbunver" resultierte. Hierher gehSrt auch ein Berieht 
der Vp. A (17. Vst., Reihe 1) naeh der Darbietung des umgekehrten 
Wortes ,,Gold": es erscheine hin und wieder ,,oldG". ,,Also ,old' links, 
rechts daneben aufrecht das G." 

?) Einzelne Teile drehen sich fiir sich. 
Werden der Vp. B die Worte ,,komm qoop her" dargeboten, so 

kommt es, wie erw/~hnt, vor, dab ,,doch" allein umgekehrt wird, wihrend 
,,komm" und ,,her" aufrecht stehenbleiben. Ebenso berichtet Vp. A 
naeh der 2. Darbietungsgruppe der gleiche,l Reihe (18. Vst., Reihe m): 
,,Zuerst alle aufrecht, und zwar das ,doeh' 6fters mit Bewegung." (Die 
spiteren Darbietungsgruppen ergaben bei beiden Vpn. andere Resultate.) 

Auch bei Worten, die aus getrennten Buchstaben bestehen, werden 
mi~unter nur einzelne Buehstaben umgedreht, w~hrend andere stehen- 
bleiben. So erfolgte bei der ersten Darbietungsgruppe der Reihe 23 



stehender Worte und Figureu in der Wahrnehmung. 237 

(Vp. A, 4. Vst.) eine regelmM3ige Umdrehung nur bei den Buehstaben 
a und e yon , , W a g e n "  und u yon , ,Buc  h". 

Eine solche Umdrehung einzelner Tefle unter Stehenbleiben der 
anderen trat jedoeh nur selten ein. 

~) Das ganze Feld dreht sieh. 
Die Vermutung, dan mitunter eine Umdrehung des Diaphragma- 

feldes als Ganzes vorkommt, tauchte zuni~ehst bei dem vonder  Vp. C 
und anderen beriehteten Effekt auf, dab 2 au/rechte Worie zugleich 
in symmetriseher Raumverteilung im Diaphragmaaussehnitt ersehienen. 
Sie wurde mir zur GewiBheit durch die spontane ~uBerung der Vp. B 
(13. Vst., Reihe b), naehdem ihr zun~chst das Wort ,,Gold" in einer 
Reihe ohne Leerstellen (Reihe l) und dann das gleiehe Wort wie gewShn- 
lieh mit je einer eingesehobenen Leerstelle (Reihe b) dargeboten war: 
,,Es scheint mir folgendes der Untersehied zwisehen dieser und der fol- 
genden Reihe zu sein. Bei der letzten (b) drehe ich bestimmt das ganze 
weite Feld herum. (Mehr sehe ieh nieht.) Bei der vorangegangenen 
Reihe (1) dagegen dreht sich wohl nur das Wort ohne das weite Feld 
herum." Schon zuvor hatte die Vp. bemerkt: ,,Ieh glaube, ieh mache es 
ganz anders", und in der vorhergehenden Versuchsstunde war ihr bei 
derselben Reihe (b) aufgefallen: ,,Ieh sehe nieht eigentlich das ,Gold' 
umgedreht, sondern die ganze wei~e Fli~che mit dem ,Gold'. Das ,Gold' 
bleibt auf derselben Stelle stehen (die Vp. zeigt nach rechts unten im 
Diaphragmaausschnitt, wo das auf dem Kopf stehende Wort objektiv 
dargeboten wird), aber die lange Streeke des weiBen Feldes kommt 
hinter d." Auf die Frage, wie weir die gesehene, weiBe Fl~che nach 
reehts reiche, ob sie fiber die Grenze des Diaphragmaaussehnittes hinaus- 
gehe, gibt die Vp. an: ,,Wie weir das Weige reieht, karm ich nieht 
zeigen; ich weiB eigentlieh nicht, wie das-mSglich ist." Aueh bei der  
ni~ehsten Darbietungsgruppe gibt die Vp. mit Sicherheit an, dal~ das auf- 
reeht gesehene ,,Gold" an der Stelle rechts unten im Diaphragmaaus- 
schnitt ersehienen sei, wobei sie zugleieh den Eindruck hatte, dan die 
gr6Bere weiBe Strecke hinter dem d folge. Trotzdem vermag sie nieht 
anzugeben, wie weir das weil3e Feld reieht. (Beim Achten auf diesen 
Saehverhalt wird die Vp. unsicher.) 

Diese Aussage sprieht daffir, dab ein Umdrehen des ganzen weiBen 
Feldes einschliel~lich der Schriftzfige mSglieh ist, bei der jedoeh der Ort 
des Wortes erhalten bleibt (also das ganze l%ld sozusagen nicht um 
seinen MJttelpunkt, sondern um die Mitre des Wortes gedreht wird). Es 
liege daher nahe, die zunaehst sehr fiberrasehenden Falle, wo das reehts 
unten auf dem Kopf dargebotene Wort links oben im Diaphragma atff- 
reeht erseheint, ebenfalls auf eine Umdrehung des Feldes als garLzen zu- 
riickzuffihren, bei der jedoch der Ort des Feldes bewahrt bleibt. Daffir, 
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dab das Entstehen der Doppelworte in der Tat auf einen solchen Pro- 
zel3 zuriickzuffihren ist, spricht auch folgendes: Vp. C berichtet (1. Vst,, 
Reihe 1): ,,Zuerst das eine Wort umgekehrt und das andere aafrecht." 
Und zwar ist es das linke Wort, das aufrecht steht. Dagegen kommt es 
nicht vor, dab nut das rechte Woi't yon beiden aufrecht erscheint. In 
der Tat mu{3 bei Umdrehung des Feldes als ganzen das rechts unten auf 
dem Kopf dargebotene Wort links oben aufrecht erscheinen. 

Bemerkenswert ist, dab aul3erdem noch das dargebotene Wort in der 
dargebotenen Form gesehen wird. Es scheint also eine Art Mischbild 
aus dem als Ganzem umgedrehten Felde und dem wirklich dargebotenen 
Felde vorzuliegcn, bei dem jedoch nur die schwarzen Schriftzfige 2 real 
in Erscheinung treten. 

Haufiger beim Erscheinen zweier Worte ist es freilich, da~ beide 
Worte aufrecht stehen, also gewissermai~en 2 verschiedene Raumlage- 
i~nderungen zugleich stattfinden : Einmal die Drehung des ganzen Feldes 
um seinen Mittelpunkt und aul3erdem die Drehung des Wortes an seinem 
Ort. Auch bei Vp. A (17. Vst., Reihe 1) trat dieses Phi~nomen ein. 

Eine bestimmte Entscheidung darfiber, ob in einem konkreten Falle 
sich das Feld als ganzes um den Ort des Wortes gedreht hat oder nur das 
Wort als solches, ist haufig schwer zu fallen. Immerhin sprechen die er- 
w~hnten Angaben der Vp. B daffir, daft die Drehung des Wortes ohne 
Drehung des ganzen Feldes auch bei ihr vorkommt. ~berdies gibt es 
zahlreiche Fi~lle, z. B. die Drehung yon nebeneinanderstehenden Worten 
in entgegengesetzter Drehrichtung oder der einzelnen Buchstaben 
oder Silben eines Wortes ftir sich, die sich durch eine Felddrehung nicht 
erkl~ren lassen. 

Einige Experimente, die darfiber Aufschlul3 geben so]lten, ob evtl. 
noch mehr als der Diaphragmaausschnitt an der Drehung beteiligt sein 
kann, batten, wie erwi~hnt (S. 226 f.) negativen Erfolg. 

b) Das  U m k i p p e n .  
Mit ,,Umkippen" soU hier eine Raumlagei~nderung bezeichnet werden, 

bei der das dargebotene Wort sich um eine horizontale in der Papierebene 
liegende Achse dreht, so dal3 sich der untere oder obere Rand des Wortes 
eine Zeitlang auf die Vp. zu bewegt. Beim Kippen eines in der gewShnlichen 
Weise auf dem Kopf dargebotenen Wortes um 180 ~ entsteht also das 
Spiegelbild eines aufrechten Wortes (Anfangsbuchstabe rechts). 

Auch das Kippen kann phi~nomenal als Bewegung gesehen werden 
oder ohne ph~nomenale Drehbewegung durch die Art der Raumlage- 
~nderung bestimmt sein. 

aa) Richtung des Umkippens. 
Vp. A gibt bei einer Kippbewegung an (15. Vst., Reihe 23a): ,,Die 

Bewegung war nicht in der Schreibebene (wie sonst bei dieser Vp.), 
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sondern r~umlich auf reich zu, yon unten nach oben. Jeder einzelne 
Buchstabe war fiir sich gedreht, so da2 es Spiegelschrift war." Auch 
Vp. K berichtet (1. Vst., Reihe b) yon einem Kippen des Wortes auf sie 
zu yon unten nach oben (ein ruhiges Auffechtstehen kam bei dieser Vp. 
jedoch nicht sicher vor). 

Ein Kippen in der entgegengesetzten Richtung wurde nicht beobachtet. 

bb) Grad des Umkippens. 
Beim Kippen kam es immer entweder zu einer Lage~tnderung um 

180 o oder zu einer Lagefi.nderung um 360 ~ wobei dann keine ph~nomenale 
Ruhelage eintrat. 

cc) Die ph~nomenalen Gegensthnde, die umkippen. 
Bei den Vpn. A und B trat dam Kippen vor allem in den Fallen auf, 

wo ein Wort als getrennte Buchstaben dargeboten wurde (Reihe 23 und 23 a). 
So berichtet Vp. B (5. Vst., Reihe 23) : ,,Ich habe ,Messer' L A  

gesehen, und zwar yon rechts nach links: (Abb. 10). ~' ~ Z 2 ~ 3v~ 
Es hat sich also jeder Buchstabe an seiner Stelle ge- 
dreht (gekippt) und erscheint nun in Spiegelschrift." Abb. I0. 
Das gleiche gibt diese Vp. bei dem in Maschinenschri/t 
dargebotenen Wort ,,Maria" an (5. Vst., Reihe 7); ganz Entsprechendes 
berichtet Vp. A (15. Vst., Reihe 23). 

Es kommt jedoch vor, da~ auch zusammengeschriebene Worte um 
180 ~ gekippt werden (Vp. K, 1. Vst., Reihe b). 

c) R a u m l a g e ~ n d e r u n g e n  k o m p l i z i e r t e r e r  N a t u r .  
Die Raumlagegnderungen des simultan Dargebotenen k6nnen recht 

verschiedenartige Komplikationen aufweisen. 
Von einer gleichzeitigen Drehung in verschiedener Richtung berichtet 

Vp. A in einem bereits erwhhnten Falle (18. Vst., Reihe n): ,,Bei der 
Darbietung yon: (Abb. 8, Zeichnung der Vp.) (,doch' stand also etwas 
h6her als ,komm' und ,her') drehten sich ,komm' und ,her' in der Pfeil- 
richtung und es entstand: (Abb. 9)." Die Bewegung trat als solche phi~no- 
menal auf. Mit der Drehung in verschiedener Richtung geht hier also 
eine Verlagerung yon ,komm' und ,her' nach oben auf die Linie yon ,doch' 
Hand in Hand." 

Bei der I)arbietung auf dem Kopf stehender Worte verschiedener 
Li~nge berichtet Vp. A (6. Vst., Reihe 11): ,,Die Enden der langen Worte 
biegen sich nach oben bis zum ni~chstfolgenden (phenomenal von oben 
kommenden) Worte." 

Eine Drehung mit einer Translation verbunden ergab sich bisweilen 
bei I)arbietung des Wortes (in Schreibmaschinenschrift) ,,~!avI~": Es 
erscheint aufrecht ,,Waria". (Es soll fibrigens nicht behauptet werden, 
dab der wirkliche ProzeB der Raumlagever~nderung hier einfach als 
Drehung plus Translation zu deuten ist.) 
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Von komplizierteren Raumlage~nderungen seien nur ein paar Bei- 
spiele berichtet, die bei der Darbietung des umgekehrten Wortes ,,ver- 
bunden" auftraten. (Vp. A, 16. Vst., Reihe 3): ,,])as Wort tritt so auf: 

Abb. II. Abb. 12. 

(Abb. 11). (Also mit einzeln gedrehten Buehstaben.) ,ned' drehte sich 
in der Pfeilriehtung und stand dann so da: (Abb. 12)." Bei einer 

anderen Darbietungsgruppe ergab sieh 
(Abb. 13) ; das ,b' sprang (aus dem bueh- 
stabenweise umgedrehten Worte) heraus 

Abb. 13. 
und stellte sieh naeh vorn. 

Derartige komplizierte Raumlage~nderungen zeigten sieh hin und 
wieder. 

HL t~ber die Faktoren, die auf das Zustandekommen der phiinomenalen 
Raumlageumkehrung einwirken. 

Die durchgeffihrten Versuehe ermSgliehen noeh keineswegs ein end- 
giiltiges Urtefl fiber die Ursachen, auf die die geschilderten Ph~nomene 
zurfiekzufiihren sind, oder aueh nur fiber die Bedingungen, die ihr Ein- 
treten in gfinstiger oder ungiinstiger Weise beeinflussen. Zun~ehst schien 
es iiberhaupt, als ob dieselben Einflfisse auch in sonst gleieher Situation 
bald gfinstig, bald ungfinstig wirken kSnnten. Die weitere Durehffihrung 
liefl jedoch immer deutlicher werden, daft die seheinbaren Unregel- 
m~l~igkeiten im wesentlichen auf zwei Umstande zurfickzufiihren sind: 
1. Man daft das Umkehren der Raumlage wohl keineswegs als psychologisch 
allemal gleichartigen Vorgang anspreehen. Vielmehr scheint dieser Effekt 
auf verschiedene Weise zustande kommen zu kSnnen (vgl. S. 237 u. 244). 
Je naeh der Art dieser Prozesse werden daher die gleichen Bedingungen 
zu verschiedenen aul3eren Ergebnissen fiihren. 2. Beim Zustande- 
kommen der Umkehrung spielen willensartige Vorg~nge eine wesentliehe 
Rolle. Die vorliegende Willenssituation l~Bt sich jedoch hier, wie 
h~ufig, nieht leieht eindeutig bestimmen, selbst wenn die Selbstbe- 
obachtung ausgiebig herangezogen wird. Vor allem abet dad dabei der 
einzelne Fersueh nicht isoliert betraehtet werden; man muB vielmehr 
auf die Gesamtheit der in der Versuchsstunde vorangegangenen Ver- 
suche, ja bisweilen auf weiter zurfiekliegende Versuchsstunden zur 
Kennzeiehnung der momentanen WiUenssituation zuriickgreifen. End- 
lich bleiben bei der relativ grol3en Anzahl mit- und gegeneinander wir- 
kender Faktoren in einzelne n F~llen mehrere Deutungen mSglieh. Immer- 
bin hat der Versueh einer experimentellen Analyse doeh zu einigem 
AufsehluB gefiihrt. 
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a) D a s  T e m p o .  

Foigten die ruckweise dargebotenen Worte einer Reihe ohne Lfieken 
aufeinander, so lag das giinstige Tempo ffir die Vp. A bei einer Dar- 
bietungsgeschwindigkeit yon 16,5 bis 22 es je Wort~) (wie erw~hnt, 
entfi~llt etwas mehr als die Halfte dieser Zeit auf die objektive Ruhelage 
des Wortes). Fiir die Vp. B, bei der d as Umkehren bei dieser Darbietungs- 
weise relativ sehwer gelang, besehri~nkte sich dieser Bereich auf das 
Tempo 16,5 bis 18,5 cs. Bei Reihen, in denen abweehselnd ein Wort 
und eine Leerstelle dargeboten warden, lag der giinstige Bereieh ffir die 
Vp. A, B und C anni~hernd gleiehartig zwischen 16 trod 24 es (bei dieser 
Darbietungsweise betrug dann also die Zwischenzeit zwischen dem Ende 
der Ruhelage eines W o r ~ s  und dem Beginn der Ruhelage des folgen- 
den Wortes 23 bzw. 33 cs). 

])as optimale Tempo irmerhalb dieses Bereichs war fiir die Vpn. A 
und B anni~hernd das gleiche, blieb aber nicht immer konstant.  So be- 
vorzugte Vp. B bei der zweiten Art  yon Reihen meist die langsameren 
Stiffen (2! bis 24 cs), weil ihr claim der Rhythmus besonders angenehm 
war und das Wort  besonders ruhig und klar aufreeht zu stehen sehien, 
w~thrend bei h6heren Geschwindigkeiten das Bild teieht unruhig wurde. 
Nachdem aber einmal einige Reihen ohne Leerstellen dargeboten waren 
(13. Vst., Reihe 1), wo das Umkehren nur bei den h6heren Geschwindig- 
keiten einsetzte, empfand sie auch bei der zweiten Art  yon Reihen (b) das 
Tempo 17 es leiehter als 21 bi~ 24 es : ,,Beim schnelleren Tempo geht es jetzt  
besser als beim langsamen. Ich bin jetzt  an das schnelle Tempo gew6hnt." 

Solange das Umdrehen noch nicht regel~f l ig  gelang, war ein rasehe~es 
Tempo (16 bis 18 cs) fiir das Eintreten des Ph~nomens im allgemeinen 

i) Es sei darauf hingewiesen, dab die ,,s Umdrehungsgeschw'~ndiqkeit" 
fiir das Auftreten yon Ge~talt~nderungen rotierender Figuren (E. Ge~rcke und 
E. Lau, Versuche fiber (]as Sehen yon Bewegungen. Psychol. Forsch. 3, 1) eine 
Minima~onstante yon auffallend gleicber GrSBe (23 cs) enthalt. Danach seheiut 
fiir periodische Darbietungen visueller Gegebei~heiten dieses Tempo, das sich noch 
deutlich unterhalb des Eintretens der Flimmererscheinung bzw. des Zusammen- 
flieBens der aufeinandeff61genden Worte zu senkrechten Strichen h~lt, zu Wahr- 
nehmungsbfldorn zu fiihren, die etwuigen auf Ver~nderu~ngen in der Flache hin- 
dri~ngenden Einfliissen besonders leicht zuggnglich sind und die sich daher auch 
dutch ~dllensartige Faktoren leichter als sonst modifizieren lassen. - -  In diesem 
Zusammenhang sei erw~hnt, dal~ der Vp. A (19. Vst., Reihe b) bei Versuchen, 
die eine angespannte Konzentration efforderten, das dargebotene Wort gelegent- 
lich mi~ .einem kr~f~igen 8$rich unterstrichen erscbien (dab sich die Striche ein~ 
Wort~ durch Beaehtung verst~rken, ist ja h~ufig beobachtet). Einer anderen 
Vp., bei der sich die Umkebrung der Raumlage ifieht sichei~tellen liel~, erschienen 
die Worte ganz besonders kaU~qraphisch. - -  Auch bei den Versuchen yon Gehrc~ 
und Zau maehte sich eine Umkeh~ang der pb~nomenalen Bewe~ung~richtunff 
bemerkbar, und ebenso wie dort traten bei unseren Versuehen auffallende 
Geschwi~tig~itsph~nomf.ne auf. 

Psychologische Forschung. Bd. 4. 16 
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giinstiger. Nur durfte die Gesehwindigkeit nieht so grol~ werden, dal~ die 
aufeinanderfolgenden Worte zu vertikalen Streifen versehwammen 
oder sonst zu undeutlich wurden. War die ph~nomenale Umkehrung der 
Raumlage jedoeh erst einmal gel~tufig, so pflegte ein etwas langsameres 
Tempo als angenehmer, weil ruhiger, bezeiehnet zu werds Auch Vp. A 
(13. Vst., Reihe 29) bezeiehnet das Tempo 20,5 cs als angenehmer als 
das rasehere Tempo: ,,])as ist die angenehmste Gesehwindigkeit, da ist 
alles so sehSn ruhig. Ieh habe den Eindruck einer vollst~ndigen Ruhe in 
den Buchstaben." Bei einer Reihe mit je einer Leerstelle ~ul~ert sic beim 
Tempo 27 cs (17. Vst., Reihe b) : ,,So schSn ist es noeh nie gegangen. Das 
Wort stand in der Mitre vom Schlitz vollkommen ruhig. Es war immer 
eine sehSne Ruhepause, bis das andere Wort kam." 

Bei Verlangsamung der Geschwindigkeit gab es fiir alle Vpn. eine 
Grenze, vonde r  ab eine ph~nomenale Raumlage~nderung unm6glich 
wurde. Diese Grenze war nicht ganz lest. Wenn man, mit einer giinstigen 
Gesehwindigkeit beginnend, das Tempo bei den aufeinanderfolgenden 
Darbietungsgruppen derselben Reihe al]mahlich verlangsamte, so konnte 
man mitunter zu relativ langsamen Tempi iibergehen, ohne da~ das 
Aufreehtsehen unmSglieh wurde. War aber diese Grenze einmal iiber- 
sehrittea, und kehrte man dann wieder zu dem schnelleren Tempo zu- 
riiek, so versagte das Umkehren noeh bei Gesehwindigkeiten, woes eben 
eingetreten war. Offensiehtlich gelang es dann nieht, die einmal ver- 
lorengegangene Einstellung bei dem an und ftir sieh ungiinstigen Tempo 
wieder zu gewinnen. 

Die langsamste Darbietungsgeachwindigkeit, bei der ein Aufrechtstehen 
vorkam, war fiir die Vp. A sowohl bei den Reihen mit wie ohne regel- 
mal3ige LeersteUen das Tempo 31 es (17. Vst., Reihe b). Beim Tempo 
36 es entsprach die ph~nomenale Raumlage allemal der wirklichen: ,,Es 
ist beim besten Willen nieht m6glieh, aufreeht zu sehen" (17. Vst., 
Reihe b). Fiir die Vp. B durfte das Tempo bei den Reihen mit unmittel- 
bar auf einanderfolgenden Worten nicht unter 20,5 es heruntergehen, bei 
der anderen Art der Reihen nicht unter 27 es. 

Beim Verlangsamen der Gesehwindigkeit pflegten die ph~nomenalen 
Raumlage~nderungen nicht einfaeh aufzuhSren, sondern zun~chst die als 
Vorstadiengekennzeiehneten Phanomene (S. 216) einzutreten. Sostanden 
nicht mehr alle Worte aufrecht, sondern einige erschienen auf dem Kopf. 
Bei der Vp. A pflegte iiberdies die Drehbewegung wiederum als solehe 
sichtbar zu werden. Jenseits der Grenze der Minimumgeschwindigkeit 
kam es es noeh vor," dal~ die Worte zwar alle auf dem Kopf stehend er- 
sehienen, aber nicht phanomenal yon unten (wie wirklich), sondern yon 
oben kamen. (Auch hierzu gibt es eine vollkommene Parallele in den 
Vorstadien. Bei den Vpn., denen die ph~tnomenale Raumlage~tnderung 
iiberhaupt nicht gelingt, gelingt fast immer die ph~tnomenale Urn- 
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kehrung der Bewegtmgsriehtung des erscheinenden Wortes.) Bisweilen 
kamen die Worte dann aueh abwechselnd yon oben und unten (Vp. A, 
7. Vst,  Reihe 11, Tempo 36 es). -- Immerhin trat aueh ein pl6tzlic~r 
~bergang yon der regelmi~Bigen Raumlage~nderung zum Auf-dem-Kopf- 
Stehen bei Tempoverlangsamung nicht selten ein. 

Zusammenfassend witre tiber den Einflu$ des Tempos etwa folgendes 
zu sagen: Es gibt eine Minimum.Darbietungsgeschwindigkeit ftir das 
Auf~reten der phi~nomenalen l~umlageEnderung. Das Umkehren wird 
mit schnellerem Tempo im aUgemeinen leichter. Eine absolute Grenze 
nach oben ist durch das IneinanderflieBen der aufeinanderfolgenden Worte 
gegeben. Aber bereits vorher scheint die auftretende Unruhe die I~ge- 
~nderung ungtinstig zu beeinflussen. 

b~ Der  E in f lu l3  der  L e e r s t e l l e n  z w i s c h e n  den a u f e i n a n d e r -  
f o l g e n d e n  W o r t e n .  

a~) Regelmi~Bige Leerstellen zwJschen zwei aufeinanderfolgcnden Worten. 
Die verschiedene Leiehtigkei~ der phEnomenalen Umkehrung bei 

versehiedenem Tempo 1EBt sich jedoeh nieht als einfache Folge der ver- 
schieden 1;~,gen Exposltionszeit der Worte auffassen. Das zeigen fol- 
gende Beispiele. Nachdem der Vp. B (6. Vst.) eine Reihe, die aus den 
ohne Leerstellen einander folgenden Worten ,,Gold" bestand (Reihe 1), im 
Tempo 16,5 bis 18,5 cs mehrmals dargeboten ist, wobei aber nur 2 real 
eine l~ngere Reihe phl~nomenalaufrechtstehender Worte erschien (Tempo 
16,5 und 17 cs), wird der Vp. abwechselnd das gleiehe Wort und 
eine Leerstelle dargeboten (Reihe b, Tempo 17 cs). Sic aul3ert sogleich : 
,,Dies ist viel leichter", und es treten sehr viel l~ngere Reihen aufreeht- 
stehender Worte ein. ])as gleiche Ergebnis zeitigte der 7. Vst. (Tempo 
17 es). Demnaeh sehien Mso die Lticke zwischen je 2 Worten gtinstig 
zu wirken. 

Daher wurde ansehlieBend die gleiche Reihe mit je 2 LeersteUen 
zwischen den aufeinanderfolgenden Worten {p) beim selben Tempo 
(17 es) dargeboten. Nunmehr trat jedoch eine betraehtliehe subjektive 
Erschwerung und objektive Versehleehterung ein. Eine Erh5hung der 
Darbietungsgesehwindigkeit auf 15,5 es vermochte die Ersehwerung nur 
teflweise rfiekgitngig zu maehen. 

Eine Reihe (q), bei der zwisehen zwei Worten ,,Gold" allemal 4 Leer- 
ste//en lagen, ergab beim Tempo 17 bis 13,5 cs eine vollkommene Un- 
mSgllchlcelt der ph~nomenalen Umkehr. Es gelang nieht einmal, die 
Worte wie gewShnlieh yon oben kommend zu sehen, trotz wiederholter 
Darbietung. 

Dem Sinne nach gleiehe, wenn aueh im ganzen giinstigere Ergebnisse 
lieferte derselbe Versueh bei der Vp. A (17. Vst.). Die Reihe mit je 
einer Leerstelle (b, Tempo 27 es) wird sis sehr viel angenehmer empfunden 

16" 
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als die lteihe unmittelbar aufeinanderfolgender Worte (1) beim gMehen 
Tempo. Beim l~bergang zur Doppelleerstelle zwisehen 2 Worten (Reihe p, 
Tempo 27 cs) ergab sich jedoch wiederum eine subjektive Erschwerung; 
hin mad wieder standen Worte auf dem Kopf. W~hrend in den beiden 
vorangegangenen l~eihen beim Tempo 31 cs noch alle Worte aufrecht 
ersehienen, stand in dieser Rei]ae b~im gleiehen Tempo nur noch jedes 
zweite Wort aufrecht. Wurden 4 Leerstellen zwisehen zwei aufeinander- 
folgende Worte gesehoben (Reihe q), so trat nur noeh bei besonderer 
Anspannung der Vp. ein Aufreehtstehen ein, und zwar erfolgte dann die 
Umkehrung mit ph~nomenaler Drehbewegung. SehlieBlich wurde eine 
Reihe mit je 11 Leerstellen zwisehen zwei Worten dargeboten (r, Tempo 
24 es). ,,Die Worte ersehienen alle auf dem Kopf, trotz groger Miihe; 
ab and zu eine kleine Bewegung." Beim l~bergang zu h6herer Darbie- 
tungsgeschwindigkeit (Tempo 19 es) ergab sieh ein bei der Vp. A sonst 
nieht vorkommender Etfekt: ,,Die Worte kamen yon unten. Sie sehienen 
dabei auf dem KopI zu stehen. Dann gab es einen Ruek, und sie stehen 
aufreeht. Eine Drehbewegung babe ieh nicht gesehen." Offensiehtlieh 
liegt hier ein etwas anderer UmdrehungsprozeB vor. Das regelm~gige 
Aufreehtstehen bei der I~eihe mit je einer Leerstelle (Reihe b, Tempo 24 cs) 
am Sehlusse dieser Versuchsgruppe beweist, dab die Ergebnisse nieht 
etwa auf Ermfidung oder ~hnliches zuriiekzufiihren sind. 

bb) Unregetm/~gig oder vereiuze!t eiugefiigte Leerstellen.. 
(3ber die Wirkung yon L/ieken, die nicht regelm~Big zwei aufeinander- 

folgende Worte trennten, sondern in Reihen yon im allgemeinen unmittel- 
bar aufeinanderfolgenden Worten eingeschoben waren, ergab sieh: 
1 Liicke yon 7 Leerstellen naeh 13 unmittelbar aufeinanderfolgenden 
Worten (Vp. A, 2. Vst., Reihe 20) ersehwerte die ph/~nomenale Um- 
kehrung des ersten und letzten,Wortes sehr. Dabei pflegte das erste 
Wort phanomenal von unten, das letzte yon oben her zu erscheinen. 
Am 3. Vst. wurde bei der gleiehen Reihe die L/ieke subjektiv als angenehm 
empfunden. Immerhin zeigten sich aueh an diesem Tage jene beiden 
Worte dadurch benachteiligt, dab bei ihnen besonders h~ufig die ph~no- 
menale Drehbewegung eintrat. 

Bei einer Reihe yon 14 versehiedenen aufeinandeffolgenden Worten, 
in di6 2 Liicken zz~ je 1 Leerstelle und 1 Liicke mit 3 Leerstellen eingeseho- 
ben waren, ergab sieh folgendes (Vp. A, 14. Vst., Reihe 22): Bei einer 
Darbietungsgesehwindigkeit yon 18 bis 28 cs standen s~mtliehe Worte 
aufreeht. Beim Tempo 30,5 es standen s~mtliehe Worte auf dem Kopf, 
aber kamen yon oben. Erst naeh der 4. Darbietungsgruppe wurde be- 
merkt, dab auger der groBen auch noch kleine L/icken vorhanden waren. 
Bei einer spateren Darbietungsgruppe (Tempo 18 es) beriehtet die Vp. : 
,,Ieh habe die Liieken alle bemerkt, und zwar durch die Ruhe der Worte, 
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dadureh entstehen immer einzelne Abschnitte. Die Worte vor oder 
nach einer Liieke standen immer ohne Bewegung auffecht. Die Worte 
dazwisehen bewegten sieh alle, sie jagten sieh riehtig." Bei einer 
der folgenden Darbietungsgruppen (17 es) gibt die Vp. an : ,,Ieh sehe nur 
noch 1 Liicbe vor ,mir' (dies war das erste Wort naeh der gro~en Liicke). 
Wenn ieh nieht wfifite, dab Liicken da sind, wiirde ieh sagen, bis  auf 
1 Liieke ist die Reihe regelm~ig ."  Bei einer Reihe, in der nach je 9 ver- 
sehiedenen Worten eine Leerstelle vorkam, wurde das Vorhandensein 
der Lficken ebenfalls erst naeh der 5. Darbietungsgruppe bemerkt, bei 
der das Tempo auf 19 cs herabgesetzt war. Aueh beim langsamen Tempo 
waren die Worte vor und nach der Liieke nieht besonders ausgezeiehnet. 

Der Vp. B wurde das ihr gel~ufige Wort , ,Hof" in der gewShnliehen 
der Raumlage~nderung gfinstigen Anordnung (abweehselnd 1 Wort und 
1 Leerstelle) dargeboten, wobei aber naeh 9 Worten 3 Leerstellen auf- 
einander folgten (11. Vst., Reihe e, Tempo 27 bis 24 es). Dieses ein- 
malige Auslassen eines Wortes stSrte subjektiv auBerordentlich und ver- 
hinderte bis auf einen Fall die pl~ffomena~ Raumlageumkehrung: 
,,Die Worte kamen yon oben, aber wenn die Liieke kommt, kommen sie 
augenblicklieh von unten."  

cc) Tachistoskopische Einzeldarbietungen. 

Nach vergeblichen taehistoskopisehen Versuchen mit kiirzeren Ex- 
positionszeiten gelang der V p . A  das Au~riehten zun~chst bei einer 
Expositionszeit yon 14,2 cs. Nachdem es jedoeh einmal geglfiekt war, 
standen die Worte (,,Land, Hof, Bart")  bei allen Exp.-Zeiten zwischen 
1,5 und 30 es aufreeht. (L~ngere Exp.-Zeiten wurden nieht geprfift.) 
Hin und wieder zeigte sieh Drehbewegung, und zwar links herum. Die 
kiirzeren Exp.-Zeiten (1,5--2,3 cs) werden als leichter ffir das Zustande- 
kommen des Aufrechtstehens bezeiehnet als die l~ngeren (7, 8 cs und 
mehr). 

Darbietungen der gleichen Worte (Exp.-Zeit 1,5--30 cs) blieben bei 
der Vp. B ohne Erfolg, auch wenn dasselbe Wort oftmals hintereinander 
dargeboten wurde. Auch die tachistoskopisehen Versuehe zeigen also, 
dab die Expositi0nszeit bei den vorangegangenen Versuchen nicht als 
isoliertes Moment gewertet werden daft~ 

Bei tachistoskopischen Massenexperimenten mit ~hnlichen Expositionszeiten 
an 5 Schulkindern gaben nach v0rangegangener Instruktion zum Umdrehen 
2 Vpn. bin und wieder an, das Work drehe sich tefls mit, tei]s ohne ph~nomenale 
Bcwegung mehr oder weniger weit herum. Es sci jedoch bemerkt, dab die cinc 
der beiden Vpn. das Umkehren bereits yon dcr Reihendarbietung her kanntc 
(Vp. C), und da~ die Aussagen der anderen Vp. mir nicht ganz verl~l~lich zu 
.~ein schienen. Die 3 andern Schulkinder konnten ein Aufrichtcn nicht erreichen. 
(Alle 5 Schulkinder zeigten nach Angabe vor~ Fl~u Dr. Frank in gcwissem 
~radc die FMligkcit zu Anschauungsbildern.) 
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c) Die W i r k u n g  de r  Wied. e r h o l u n g  des g l e i c h e n  W o r t e s .  
Der Umstand, dab bei der Vp. B ein Aufreehtstehen yon mehreren 

Worten hintereinander iiberhaupt nur danu eintrat, wenn mehrere 
gleiche Worte in regelmi~Bigen Abst~nden in tier Reihe folgten, zeigt die 
Wichtigkeit der Wiederholung. Um fiber die Rolle der Wiederholung 
etwas ni~heren AufsehluB zu erhaRen, wurden folgende Versuche an- 
gestellt I n  einer Reihe anderer, meist verschiedener Worte wurde 
3,real hintereinander das der Vp. geli~ufige ,,Hof" dargeboten (h; samt- 
liehe Worte dieser und der folgenden Reihen sind dureh 1 LeersteUe 

; ~T f,, getrennt 7. Vst., 14 bis 27 cs). Haufig ersehien das Wort ,,no 2--3 real 
hintereinander aufrecht, ~erner wurde hin und wieder das nur einmal 
vorkommende Wort ,,Bart" umgedreht. Jf~hnliehes ergab die gleiche 
Reihe in der 10. Vst. Zur Prfifung, ob bier nieht eine Wirkung des 
Wortes ,,Hof" als solchem vorlag, wurde eine i~hnlieh gebaute Reihe dar- 
geboten (i), bei der neben anderen Worten das Wort ,,Land" 4 real und 
das Wort ,,Tisch" 3real vorkam, das Wort ,Hof"  jedoch nur einmal 
(Tempo 24 es). Es resultierte ein Aufrechtstehen des Wortes ,,Land". 
Aueh das Wort ,,Tisch" stand 1 real aufreeht. (AuBerdem drehte sieh 
1 mal das Wort ,,Nebel" urn, auf das die Vp. -- i~hnlich wie zuvor auf 
das Wort , ,Bart" -- infolge yon Nebenumstanden besonders aufmerksam 
geworden war.) Die unmittelbare Wiederholung des gleichen Wortes 
brachte also eine deutliche Begi~nstigung der ph~nomenalen Umkehrung 
mit sieh. 

Wurden die beiden Worte ,,Land" und ,,Hof" abwechselnd dargeboten 
(10. und 11. Vst., f), so wurden hi~ufig beide Worte eine Streeke iang auf- 
recht gesehen : ,,Die Worte kommen so rege]m~Big." Immerhin wird diese 
Reihe als vie] schwerer bezeichnet als eine Reihe aus immer gleichen 
Worten. 

Als noeh sehwerer empfand die Vp. eine Reihe, bei der ,,Hof" mit 
immer anderen Worten abweehselte (g): ,,Es ist sehr schwer, ich habe reich 
zum Schlul~ auf ,Hof' konzentriert; dann fallen die anderen fort." Bei 
genfigender Konzentration gelingt es hin und wieder, ,,Hof" aufreeht 
zu sehen. 

Eine Reihe, die zur H~lfte aus (mit je 1 Leerstelle) aufeinander- 
folgenden Worten ,,Hof" und zur anderen H~lfte aus ,,Land" bestand 
(10. Vst., Reihe d, Tempo 24 cs), ergab folgendes: ,,Das war viel leichter; 
zuerst eine Reihe nur mit ,Hof', dann nur mit ,Land', dann eine lange 
Reihe mit beiden. Ich habe mir mehr Miihe mit ,Land' gegeben, weil 
ieh sonst nut ,Hof' aufrecht sehe. An Land bin ich nicht gewShnt." 
])as gleiche Ergebnis zeitigte dieselbe Reihe in der 11. Vst. 

Wurde in einer Reihe yon gleichen Worten (Hof) das Wort ,,Land" 
I real eingefiigt (11. Vst., Reihe e, Tempo 24 bis 27 cs), so traten l~ngere 
]~eihen aufrechter ,,Hof" ein: ,,Aber sobald ,Land' kommt, bricht die 
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Reihe ab." Wurde an Stelle yon ,,Land" 1 objelctiv aufrechtstehendes 
,,Hof" in die Reihe umgekehrt dargebotener ,,Hof" eingefiigt, so trat, 
wie erwi~hnt, eine Umkehrung der I~umlage des eingefiigten ,,Hof" ein, 
so dab es auf dem Kopf stehend erschien. 

In einer Reihe, die aus lauter verschiedenen Worten bestand, trat bei 
der Vp. B (12. Vst., Reihe k, Tempo 21 bis 27 cs) im Gegensatz zu Vp. A 
trotz wiederholter Darbietung eine Raumlageanderung nich~ ein. 

Endlich ist hier zu erwi~hnen, dab selbst bei der Vp. A h~ufig nicht 
das erste, sondern erst das zweite Wort einer Reihe aufrecht erschien. 

d) Die  I n t e n s i t ~ t .  Die  b e s o n d e r e  B e a e h t u n g .  

In einer Reihe, bei der 1 von 20 gleiehen unmittelbar aufeinander 
folgenden Worten (,,Lehm", Reihe 5) deutlieh stgrker gesehrieben war, 
erfolgte regelmi~Big die phi~nomenale Umkehrung dieses und nur dieses 
Wortes (Vp. B, 1. und 2. Vst., Tempo 17,5 bis 18,5 es). Kamen 2 starker 
geschriebene Worte in einer Reihe gleicher Worte vor (Vp. B, 2. Vst., 
Rr 6, Tempo 16,5 bis 17,5 cs), so wurden zwar nicht immer die 
beiden versti~rkten, aber anseheinend nut  verst~rkte Worte aufreeht 
gesehen: ,,Die aufreehten sind regelm~Big starker." Es ist iibrigens sehr 
wohl mSglieh, dab hierbei nicht die Intensiti~t als solche, sondern die 
grSBere Auffi~lligkeit infolge der besonderen Schreibart entseheidend wirkt. 

Gtinstig ffir die Umkehrung eines Wortes war es auch, wenn die 
Vp. vorzugsweise dieses Wort beachtete. So drehte sich, wie erwi~hnt, das 
Wort ,,Nebel", das wegen seiner Sch~derigkeit beim Erkennen besonders 
beachtet wurde, in einer Reihe versehiedener Worte als einziges nur 
l mal vorkommendes Wort um (Vp. B, 12. Vst., Reihe i). Auch das 
Umdrehen yon ,,Hof" bei einer Reihe, in der dieses Wort mit lauter 
versehiedenen Worten regelmi~Big abwechselte (Vp. B~ 10. Vst., Reihe g), 
gelang nur bei ausschlieBlieher Konzentration auf dieses Wort. 

e) B e s o n d e r e  S t S r u n g e n .  
J 

Der dureh das Zusammenkleben der Enden des Papierstreifens ent- 
stehende Strich fiihrte bei der Vp. A zu einer StSrung (4. Vst., Reihe 23, 
Tempo 16,5 cs) : ,,Der Strieh stSrt. Es kommen dann 2 Worte yon unten 
ohne Umdrehung." In der n~ehsten (5.) Versuchsstunde (Reihe 24, 
Tempo 16,5 und 18 es) gibt die Vp. an, sieh nunmehr an den Strieh ge- 
wShnt zu haben: ,,Der Strich st5rt nicht mehr." Bei langsamerem Tempo 
26,5, 24,5 und 20,5 es) maeht sieh der Strieh jedoeh aueh noeh in sp~teren 
Versuchsstunden (7., 8., 10. Vst.) bisweilen als StSrung bemerkbar und 
veranlaBt nieht selten das Auf-dem-Kopf-Stehen des /olgenden Wortes 
oder Buehstabens (Reihe 12, 19, k). Vp. B hat eine derartige St5rung 
nie beoba~htet. (Bisweilen hatte ieh sogar den Eindruck, der Strich 
wirke bei ihr eher giinstig.) 
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Wie schon erwahnt, bereiten bezonders lange Worte der Vp. A erhShte 
Schwierigkeiten. Das tritt vor allem bei langsamem Tempo zutage. Auch 
bier zeigt sieh bisweilen ein sehi~digender Einflug auf dam/olgende Wort 
(Vp. A, 7. Vst., Reihe 11, Tempo 28es): ,,Das lange Wort selbsg kam 
nicht yon unten, aber das Wort nach dem langen." 

Ebenso kann ein einzelnes ob~ektiv au/recht dargebotenes (und ebenso 
erseheinendes) Wort in einer t~eihe auf dem Kopf dargebotener Worte 
die ph~nomenale tLaumlage~nderung des /olgenden und des vorher- 
gehenden Wortes verhindern (Vp. A, 5. Vst., Reihe 24, Tempo 19 es). 

Die ganz i[hnlichen StSrungen, die bei Worten vor und naeh einer 
Liicke eintreten kSnnen, wurden bereits erw~hnt, ebenso die st6renden 
Wirkungen yon Wesens- und Charakteri~nderungen. 

Wenn die Worte einer Reihe nicht genau untereinander gesehriebdn 
Mind und daher seitliche Bewegungen auftreten, so kann dies yon der 
Vp. als St6rung empfunden werdem Allerdings hatte ich den Eindruek, 
�9 dag eine nicht ganz gleiehm~Bige Sehreibweise in den ersten Stunden die 
Auflockerung und Losl6sung des Wortes yon seiner Lage auf dem 
Papier begfinstigt. 

f) Die E r m f i d u n g .  

Vp. B i~uBerte in der 2. Vst. (Reihe 5), als sich die phi~nomenale 
Umkehrung wie gew6hnlich erst naeh einer li~ngeren Reihe yon Dat- 
bietungen einstellte: ,,Ich habe zu Anfang nicht aufrecht sehen k6nnen. 
Die Augen mfissen erst etwas ermtiden. Zuerst habe ich reich bemiiht, 
da ging es nicht. Sind die Augen etwas ermiidet, dann geht es ohne Be- 
mfihung." Die gleiche Vermutung/iugerte die Vp. in der 5. Vst. (Reihe 7) 
nach ciner gr6Beren Anzahl gegliiekter Umkehrungen: ,,Ich glaube~ 
meine Augen mfissen etwas ermiidet sein, wenn ieh es aufrecht 
sehen soll." 

Daraufhin wurde der Vp., um die Wirkung der Ermfidung zu prtifen, 
die gleiehe Reihe (7) 45mal hintereinander bei versehiedenen Tempi 
dargeboten, die sich vorher als gtinstig erwiesen hatten. Es trat jedoch 
keineswegs eine Verbesserung, sondern mit zunehmender Anzahl der 
Darbietungen eine merkbare Verschlechterung ein: ,;Ieh war zuletzt 
furchtbar mtide, aber dadurch wird das Aufreehtstehen nicht hi~ufiger. 
Es war dureh die Ermtidung schwieriger." Genaueres tiber die Natur der 
Ermtidung ersieht man aus folgenden Angaben (Vp. B, 9. Vst., l~eihe m) 
nach einer Reihe, bei der das Aufrechtstehen yon ,,doch" sehr gut ge- 
glfickt war: ,,Diesmal konnte ieh umdrehen, so oft iches wollte. Nach 
einer langen Reihe wuTde ieh mtide. Ieh konnte reich dana nicht so be- 
mahen. Und dann blieb es umgekehrt. Sobald ich mir Mfihe gab, so- 
bald ich es wieder wollte, konnte ich es umdrehen." Die durch die Dauer- 
darbietung bewirkte ungi;mstige Ermtidung betrifft hier also das dauernde 
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Au]rechterhalten des Willens zum Aufreehtsehenl). Aueh Vp. A beriehtet 
bin und wieder yon der naehteiligen Wirkung der Ermiidung~). (Es bleibt 
also mSglich, dal] die ,,Ermtidung der Augen" nicht seh/idlieh wirkt.) 

g) D i e  D a u e r d a r b i e t u n g .  D i e  G e l i i u f i g k e i t .  

Die Vermutung der Vp. B, dab die Ermfidmlg der Augen eine Be- 
giins~igung der ph/tnomenalen Umkchrung bedeute, beruht vor aUem 
darauf, dab die Umkehrung bei ihr nic~t sogleich bei der 1. Darbletung, 
sondern erst nach mehreren (2 bis 9) Darbietungen der Reihe aufzutreten 
pflegte. Auch bei der Vp. C (1. Vst.) machte sich, wie erwi~hnt, vor dem 
Umkehren ein Stadium bemerkbar, wo die dargebotenen Worte ver- 
schwommen erschienen. 

])er Umstand, dab erst eine grSBere Anzahl yon Darbietungen not- 
wendig war, bis eine ph/~nomenale Umkehrung eintrat,  machte sich auch 
in allen sp~teren Versuchsstunden der Vp. B bemerkbar. Vor allem 
pflegte in der 1. Darbietungsgruppe einer Vst, eine grSl]ere Anzahl yon 
Darbietungen notwendig zu sein, wiihrend in sp~teren Darbietungs- 
gruppen die Umkehrung meist eher, eventuell bei der 2. oder gar bei 
der 1. Darbietungsreihe eintrat. Diese Benaehteiligung der 1. Darbie- 
tungsgruppe einer Vst. machte sich in der Regel auch dann bemerkbar, 
wenn die Reihe bereits aus friiheren Vstn. bekannt war. So /iuBerte 
Vp. ]3 (9. Vst., Reihe m) bei der 1. Darbietungsgruppe einer Reihe, 
mit der die Vst. am vorhergehenden Tage abgeschlossen hatte:  ,,Ira 
Anfang ist os immer etwas schwerer. Ich muB hineinkommen." 

Dieser Tatbestand lal]t sieh daher nicht als eine bloBe Wirkung der 
Geldu/iglceit des dargebotenen Wortes auffassen. Trotzdem spricht eine 
ganze Reihe yon Beobachtungen dafiir, dab es ffir die Umkehrung gfinstig 
wirkt, wenn ein Wort innerhalb der Versuche gel/iufig wurde, insbeson- 
dere, wenn es schon h/iufig umgekehrt war. So pflegte fiir die Vp. B 
bei neuen Reihen die Umkehrung erst nach mehreren Darbietungen ein- 
zutreten. Auch bei der Vp. A machte sich das gleiehe Phanomen der 

1) E. R. Jaensch berichtet fiber den nachteiligen EinfluI] der Ermiidung auf 
die Raumverlagerung bei Anschauungsbfldern. 

2) Der nachteilige Einflul] der Ermiidung auf das absichtsgem~Be Umkehren 
widerspricht also nicht der Ann~hme Picks, dall bei den pathologischen unwill- 
kfirlichen Raumlage/tnderungen Ersch6pfungszust/inde eine wesentliche Rolle 
spielen. - -  Auch in folgendem wohl als unwillktirliche Raumverlagerung auf- 
zufassenden Fall, des~en Protokoll (Eigenbeobachtung) ich Dr. Eliasberg verdanke, 
scheint die Ermfidung yon Einftul] gewesen zu sein: ,,Mittags in der Bahn sehr 
ermfidet und gereizt; betrachte eine sehr figurenreiche Darstellung mit ~ber- 
schrift. Volles Verst/~ndnis beider. P15tzlich fallt mir auf, dab ich das Blatt verkehrt 
halte. SchloB die Augen und hatte jetzt wieder das aufrechte Bfld vor mir. MuBte 
mich bei erneutem (}ffnen der Augen fiberzeugen, dal] ich das Blatt noch um- 
gekehrt in der Hand hatte." 
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EingewShnung in das Umkehren sowohl innerhalb der einzeinen Dar- 
bietungsgruppen wie innerhalb der ganzen Vst. bemerkbar, wenn dies 
auch wegen der Leiehtigkeit der Umkehrung bei ihr weniger deutlich 
zutage trat. 

h) I ) u r c h g e h e n d e r  u n d  n i c h t  d u r c h g e h e n d e r  D r e h u n g s -  
modus .  

Der angefiihrte Tatbestand zeigt bereits, dab die Umkehrung nicht 
vonder  Art des Dargebotenen allein abhi~ngt, sondern dal~ bestimmte 
Verhaltungsweisen wesentlieh mitwirken, in die die Vp. sich jedesmal 
mehr oder weniger ausgesproehen von neuem eingewShnen mu{~. Ist 
dieses fiir das Umkehren giinstige Verhalten erst einmal eingetreten, so 
kann es nun alles erfassen, was der Vp. dargeboten wird. 

Es ist bereits erw~hnt, dal~, wenn in einer Relhe umgekehrter Worte 
(nach jedem Wort eine Leerstelle) 1 Wort au]recht dargeboten wurde 
(Vp. B, 11. Vst., Reihe 1), dieses aufreeht dargebotene Wort auf dem Kopf 
stehend erschien. Ebenso wurden Strich/iguren, bei denen kein Oben oder 
Unten ausgezeichnet war, mit umgedreht (Vp. A, 9. und 10. Vst., Reihe 16 
und 18), wenn sie in eine Reihe yon Buchstaben eingestreut waren. 
Endlich wi~re hier noch darauf hinzuweisen, daft bei Worten, die in ge- 
trennten Buchstaben dargeboten wurden, auch solche Buchstaben meist 
mit umgekehrt wurden, die sehr wohl auch in der objektiven Lage als 
aufreehte Buchstaben gesehen werden konnten, z. B. das W und n bei 
,,Wagen" (Vp. A, 4. Vst., Reihe 23). Ein solcher durchgehender Drehungs. 
modus bildete die Regel, wenn nieht nur einzelne aufreehte Worte, son- 
dern ganze Reihen hintereinander aufrecht erseheinender W0rte zustande 
kamen, so da$ man vermuten kSnnte, dal~ nicht die Art des Dargebotenen 
sondern die Verhaltungsweise der Vp. hierbei entseheidend ist. 

Es kamen abet auch andere F~lle vor. Bei einer Reihe unmittelbar 
aufeinanderfolgender Worte, in die 1 aufrecht dargebotenes Wort ein- 
gefiigt war (Vp. A, 5. Vst., Reihe 24, Tempo 18 cs), trat folgendes ein. 
Die Worte drehten sich ohne Bewegung um, aber das riehtig gesehriebene 
blieb aufrechtstehen: ,,Das Wort davor und dahinter steht immer auf 
dem Kopf. Datum erkannte ich dieses aufreehtstehende Wort." Bei 
einer sp~teren Darbietungsgruppe derselben l~eihe (Tempo 19 cs) gibt 
die Vp. an: ,,Manehmal konnte ich das aufrechtgeschriebene Wort gar 
nieht herausfinden." Es findet also nicht bei jedem dargebotenen Wort 
der gleichen Reihe immer derselbe Prozel~ start, sondenl es kSnnen ver- 
schiedenartig~ Vorgdnge derart eintreten, dab allemal ein aufrecht- 
stehendes Wort resultiert. 

~hnliehes ergibt die Darbietung einer Reihe yon auf dem Kopf 
stehenden Buchstaben, in die teils naeh rechts teils naeh links liegende 
Buehstaben eingestreut waren (Vp. A, 13. Vst., Reihe 29). ~Nach mehreren 
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Darbietungsgruppen erschienen alle Buchstaben mit teils Rechts-, teils 
Linksdrehung au/recht (Tempo 17 bis 19 cs). Bei langsamerer Dar- 
bietung der gleichen Reihe (Tempo 24,5 bis 26,5 cs) drehten sich jedoch 
die Buehstaben so, dab alle ohne Ausnahme au/dem Kop/stehend er- 
sehienen. Dieser Fall, fiir den weitere Beisplele bereits erwahnt sind 
zeigt, da~ die Tendenz zur Raumlageumkehrung nicht nur dann ein- 
tritt ,  wenn ein aufrech~es Wort zu erwarten ist. 

i) W i l l e n s f a k t o r e n .  A u s f f i h r u n g s t i ~ t i g k e i t e n .  

Bei den Vpn. A und C effo,gte die Umdrehung der Raumlage erst, 
naehdem sie sieh vorgenommen hatten, die dargebotenen Worte umzu- 
kehren. Vor allem abet t rat  bei der Vp. B (bei der allerdings die erste 
Umdrehung vielleieht spontan geschehen ist) die wesentliche Rolle der 
Willens/aktoren wi~hrend der ganzen Zeit der Darbietung immer wieder 
yon neuem in Erscheinung. So beriehtet sie z. B. am 7. Vst. unter Um- 
sti~nden, die fiir die phi~nomenale Umkehrung besonders gtinstig lagen 
und zu l~ngeren Reihen hintereinander aufrechtstehender Worte fiihrten 
(Reihe b, Tempo 17 cs): ,,Ieh babe w~hrend der ganzen Zeit mir Miihe 
gegeben zu lesen, besonders w~hrend der ersten Reihe (aufrecht erschei- 
nender Worte). Wenn ich etwas nachgebe, dann ist alles verloren. Ieh 
gebe mir Mfihe, zuerst die Bewegung (des yon oben Kommens) zu sehen; 
das geht eigentlich ohne Mfihe. Und dann gab ich mir Miihe, das Wort 
aufrecht zu halten; ich wei~ nicht reeht, ob zu lesen oder aufrecht zu 
halten." 

Die Notwendigkeit, d~uernd ein ,,stationi~res Wollen" 1) aufrecht- 
zuerhalten, wird um so spiirbarer, je ungi~nstiger die Umst~nde fiir die 
ph~nomenale Umkehrung sind. Bei der Darbietung in langsamem 
Tempo z. B. tr i t t  das Aufrechtstehen nur dann und nur solange ein, 
als die Vp. sieh Mfihe gibt. Bei der Vp. A pflegte diese Willensanspannung 
entsprechend der grSl~eren LeichtigkeR, mit der ihr das Umdrehen iiber- 
haupt gelang, nur unter solchen erschwerten Umst~nden deutlich zu 
werden. Immerhin ~ui~ert aueh sie in der 15. Vst. ganz allgemein: ,,Ich 
glaube, der Wille spielt immer eine Rolle." 

Trotzdem liegen die Verh~ltnisse keineswegs so, dal~ man die Raum- 
lage~nderung als unmittelbaren Effekt der Willensabsicht ansprechen 
kann, etwa im Sinne einer determinierenden Tendenz. Denn einmal 
gelingt es, trotz der Willensanspannung, zumal bei der Vp. B, hi~ufig 
nieht, die Worte aufreeht zu sehen. Und andererseits gibt es bei Vp. A 
sehr h~tufig, aber aueh bei Vp. B hin und wieder Fi~lle, wo das Um- 
kehren ohne besondere Mtihe stattfindet. Da~ zwisehen Absicht und tat- 

... 
l) Lewin, Das Problem der Wfllensmessung 'und das Grundgesetz der Asso- 

ziation II. Psych. Fcrscb. 2, Heft 1. 
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si~chliehem Aufreehtstehen auch abgesehen yon der Art des Dargebot~nen 
noeh wesentliche Zwisehenfaktoren zu berticksiehtigen sind, verdeut- 
licht vor allem folgender Versuch: Der Vp. wird bei einer Reihe, in der 
das Umkehren grade reeht gut gelungen war (15. Vst., Reihe 21, Tempo 
18 bis 26,5 cs) und na~hdem die Vp. ihre oben wiedergegebene Ansicht 
tiber die generelle Mitwirkung des WiUens gei~u~ert hatte, die Instrulddon 
gegeben, die wie gew5hnlieh auf dem Kopf dargebotenen Worte diesmal 
nicht umzudrehen, sondern wirklieh auf dem Kopf stehend zu sehen. Die 
erste Darbietungsgruppe nach dieser Instruktion (Tempo 26,5 cs) ergibt: 
,,Es ging viel sehwerer, als ich daehte. Es ist mir vielleicht bei 4 bis 
5 Worten gegltiekt, sie auf dem Kopf (also in der wirklich dargebotenen 
Weise) zu sehen." Bei der ni~chsten Darbietungsgruppe (Tempo 19 e) 
gelingt es, die Umkehrung zu vermeiden, ,aber die Worte sind alle nach 
beiden Seiten umgebogen: (an den Enden aufwi~rts gekrtimmt)." Die 
beiden nii~hsten Darbietungsgruppen (Tempo 19 es und 17,5 es) fiihren 
zu einem vollen Mifler]olg: ,,Jetzt habe ieh fast alle mit Bewegung auf- 
reeht gesehen." Trotz einer energischen Vornahme mi~gltickt das normale 
Auf-dem.Kopf-Sehen der auf dem Kopf dargebotenen Worte: ,,Das ist 
ganz aussiehtslos. Sie stehen doeh alle ruhig aufrecht." Erst bei der 
5. Darbietungsgruppe (Tempo 22 cs) gltiekt die Rtiekkehr zum gewShn- 
lichen Sehen, und zwar ,,durch Fixieren der Stelle, wo die Worte er- 
seheinen, d. h. oben am Rand (die Worte erscheinen ja phenomenal yon 
oben)." Bei den folgenden Darbietungsgruppen gelingt es dann mehr 
oder weniger gut dureh sehaffes Fixieren des oberen Randes, aueh die 
Umkehrung der seheinbaren Bewegungsriehtung aufzuheben, also die 
Worte wirklich von unten kommend zu sehen. 

Naeh der 9. DarsteUungsgruppe (Tempo 22 bis 17 cs) gab ieh der Vp. 
wieder die Instruktiol~, die erscheinenden Worte au]recht zu sehen 
(Tempo, ebenso wie bei der unmittelbar vorangegangenen Reihe 17 es) ; 
mit folgendem Erfolg: ,,Bei der ersten Umdrehung (d. i. I~eihenvorfiih- 
rung) war alles dureheinander. Bei der 2. Umdrehung standen alle 
aufrecht, ohne Bewegung. Jetz~ fixiere ieh gar nieht. Ieh beobachte das 
ganze Feld wie gewShnlieh." 

Bei einem ~hnliclien Versueh (5. Vst., l~eihe 9) gelang es zun~ehst 
ebenfalls nicht, die auf dem Kopf dargebotene Zeichnung nicht aufrecht 
zu sehen. 

Es zeigt sieh also, dab nieht die Willensabsicht als solche, sondern 
bestimmte Aus/iihrungstdtigIceiten 1) resp. die Bereitschaft zu ihnen als 
die eigentliehen hier mitwirkenden Faktoren angesehen werden mtissen. 
Auch die ftir diese T~ttigkeiten typische Persistenz~) tritt deutlich in Er- 
seheinung. Die Schwierigkeit, wieder zum normalen Auf-dem-Kopf-Sehen 

l) Vgl. fiber diesen Begriff Lewin, a. a. O. II, S. 82f. 
'2) Lewin a. a. O. I, S. 235. 
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der auf dem Kopf dargebotenen Worte zuriickzukehren, beruht daher 
ebenso wie bei anderen derartigen ,,Fehlhandlungen aus Gewohnheit" 
darauf, dab die blof3e Absicht, selbst bei energiseher Vornahme solange 
unwirksam bleibt, als infolge anderer Umsti~nde der Situation die alten 
Ausfiihrungsti~tigkeiten nicht beseitigt sind. 

Bei der Vp. B zeigte sich in den ersten Vst. wiederholt, daB, sobald 
die Energie der Vornahme zu einem kramp]ha/ten Wollen ausartete, 
die Anstrengung ffir das Zustandekommen der ph~nomenalen Umkehrung 
eher scMidlich wirkte. ~berhaupt scheint bei der Vp. B nach wiederholten 
guBerungen die richtige Verhaltungsweise weniger durch die Absieht 
,,umzukehren ~ als vielmehr durch die Absicht zu ,lesen" begtinstigt 
zu werden. 

DaB andererseits das wirktiehe ,,Erkennen" oder die Verbesserung 
des Erkennens des dargebotenen Wortes nicht die entscheidende Trieb- 
kraft fiir die Umkehrung bildet, zeigen die (die Regel bildenden) Falle, 
wo Worte, die bereits gut auf dem Kopf erkannt waren, doch noeh 
umgestellt wurden, und andererseits die F/~lle, wo Worte aueh nach 
ihrer phi~nomenalen Umkehrung nieht oder nicht riehtig erkannt 
wurden. 

Auch darin hat man es mit einer typischen Erscheinung zu tun, daI3 
die Xnderung der Ti~tigkeitsbereitsehaft der Vp. auch ohne besonderen 
Akt der Vornahme durch gewisse Situationsdinderungen veranlaBt werden 
kann. Bei der Vp. B pflegten z. B. auch bei l~ngeren Reihen hinterein- 
ander aufrecht erseheinender Worte die letzten zwei bis drei dargebotenen 
Worte regelm~Big nieht aufrecht zu erseheinen. Als Ursache daffir stellte 
sieh sehlief~lieh heraus (9. Vst., l~eihe m): ,,Sobald ich merke, da$Sie 
sich erheben, sehe ich nicht mehr aufrecht. Ich denke dann: So, jetzt 
ist es Schluf~. Es ist sehr hi~ufig so gewesen." (Ich stand zum Vorziehen 
des Diaphragmaversehlusses am Ende jeder Darbietungsgruppe auf.) 
DaB in der Tat nieht etwa die Stellung der letzten Worte als solche unter 
den vorliegenden Umsti~nden das Aufreehtstehen verhinderte, beweist 
folgender wiederholt angestellter Versuch: Werden die dargebotenen 
Worte unvermutet verdeckt, so stehen auch die letzten Worte 
aufreeht. 

Wurde eine I~eihe aus lauter au/recht stehenden Worten mitten in einer 
Versuehsstunde dargeboten (Vp. A, 15. Vst., Reihe 21 und 19. Vst. 
l~eihe b), so trat keine Umkehrung ein. (Bisweilen schien jedoch ein 
Teil der Worte yon oben in den Diaphragmaaus.sehnitt zu treten.) 
Offenbar blieb in diesen F~llen der WJlle zur Umkehrung als sinnlos 
spontan fort. Die besondere Instruktion, auch diese Worte umzudrehen 
(Vp. A, 19. Vst., Reihe b) hatte in der Tat Erfolg. Jedoch gelang das 
Umkehren erst naeh mehreren Darbietungen auf Grund einer besonderen 
Bemiihung und blieb auch weiterhin erschwert. 
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Der Fall beweist, dab auch bei der Vp. A das wirkliche Vorliegen eines wiUens- 
artigen Faktors, n~mlich einer ,,/atenAen T(~tigkeltsbereitscha]t ''x) zum Umstellen, 
eine wesentliche Bedingung der ph/~nomenalen Raumlage~nderung darsteUt. 
Mit dem Aussetzen dioser T/~tigkeitsbereit'schaft h6rt auch das Umkehren auf. 
Der Fall ist zugleich ein besonders instmktives Beispiel fiir die MSglichkeit, dutch 
Situations/~nderungen auf latente T/~tigkeitsbereitschaften einzuwirken. 

Es war nicht nStig, dab die Vpn., insbesondere Vp. A, sich das Um- 
kehren vor jeder Versuchsstunde erneut vornahmen, vielmehr war auch 
bei li~ngeren Zwischenpausen zwischen den Versuchsstunden die Bereit- 
schaft zum Umdrehen auf dem Kopf dargebotener Worte bereits durch 
die Situation auf Grund der vorangegangenen Versuchsstunden gegeben. 
Bisweilen machten sich auch ganz spezielle Einstellungen der voran- 
gegangenen Versuchsstunde bemerkbar. Es sei nochmals darauf hin- 
gewiesen, dab die bei der ph~nomenalen Raumlagen~nderung wirklich 
ablaufenden Prozesse wahrscheinlich im einzelnen recht verschieden ge- 
wesen sind. 

IV. Zusammenfassung. tiber die Ursachen und Bedingungcn der 
phiinomenalen Raumlage~inderung. 

1. Die Versuchsergebnisse. 
Es gelingt bestimmten Personen, Worte, Buchstaben und Figuren, 

die auf dem Kol0f stehend (mit ruckartiger Fortbewegung) Vorgeftihrt 
werden, unter gewissen Bedingungen aufrecht zu sehen. 

Diese Raumlagednderung in der Wahrnehmung findet relativ zur 
visuellen Umgebur~y start und ist wohl zu unterscheiden von dem bloBen 
Fortfallen des ,,Charakter des Umgekehrten". 

Dem Stadium des Erscheinens eines ruhig aufrecht stehenden Wortes 
kann zu Beginn der Versuche eine Entwicklung vorausgehen, bei der 
die Raumlage/~nderung als ph~nomenale Bewegung erscheint~). 

Als wesentlichste Arten der Raumlage~nderung traten, auf: das 
Drehen in der Papierebene, so dab rechts und links vertauscht wurden, 
und das Umkippen um eine horizontale frontalparallele Achse. Die 
Raumlage/~nderung kann die Worte als ganze,, ihre einzelnen Teile 
fiir sich und auch das ganze im Diaphragmaausschnitt erscheinende 
Feld betreffen. 

Die Umkehrung geschieht willkiirlich oder ist doch von wfllensartigen 
Vorg~ngen wesentlich mitbestimmt. Ihr Gelingen bleibt jedoch einer- 
seits vonder  Individualit/~t der Vp., andererseits vonder  Art und den 
Umst~nden der Darbietung weitgehend abh~ngig. Die 3 yon den 12 

1) Lewin a. a. O. lI, 96. 
~) Bei manchen unter besonders suggestiven Umstanden, z. B. h~ einer 

spiri$istischen Sitzunej auftretenden, zunfi~hst unglaubwiirdigen Ph~nomenen, wie 
einem tanzenden Klavier oder auf dem Kopf stehenden Tisch, k6nnte es sich 
urn analoge Prozesse handeln. 
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untersuchten Versuchspersonen, bei denen die Umkehrung einwandfrei 
gliickte, seheinen in gewissem Grade die Fi~higkeit zu Anschauungs- 
bildern zu besitzenl). Andererseits lief~ sich die ph/~nomenale Umkehrung 
bei 2 nicht minder zu Anschauungsbildern befi~higten Versuchspersonen 
nicht erzeugen. Die Vermutung liegt daher nahe, dal~ nicht die 
F~higkeit zu Anschauungsbildern an sich, sondern die bei diesen 
Versuchspersonen vielleicht besser ausgebildete Beherrschung visueller 
Gegebenheiten das ausschlaggebende individuelle Charakteristikum 
darstellt. 

Was die verschiedenen Faktoren betrifft, die yon seiten der Darbietung 
her auf die phi~nomenale Umkehrung einwirken, so ist zun~chst darauf 
hinzuweisen, dab bei Darbietung yon Reihen, die nur aus au/rechten 
Worten bestanden, eine Raumlage~nderung selbst bei der Vp. A ~) erst 
0ach besonderer Bemiihung eintrat. Jl_hnlich hinderlich waren die 
Wesensdnderungen (vgl. S. 224), durch die der Charakter des Auf-dem- 
Kopf-Stehens ja ebenfalls beseitigt wird. 

Als Erleichterung der ph~nomenalen Umkehrungen wirken folgende 
Faktoren:  die Kiirze und Symmetrie des Wortes, seine Intensit~t sowie 
seine besondere Beachtung, die Wiederholung desselben Wortes, die 
rhythmisehe Darbietung. Eine Voraussetzung des Auftretens der 
ph~nomenalen Umkehrung bildet eine nicht zu lange Darbietungszeit des 
einzelnen Wortes. Eine Verkiirzung dieser Expositionszeit bringt zun~chst 
eine Erleichterung mit sich; allzu kurze Expositionszeiten scheinen da- 
gegen wieder ungtinstiger zu sein. (Bei der Zeitdauer der Exposition 
scheinen also zwei Faktoren gegeneinander zu wirken, yon denen der e'.me 
ebenso wie eine Erh6hung der Intensitat oder gr61~ere Beachtung des 
Dargebotenen die Umkehrung begiinstigt, wi~hrend der zweite Faktor, 
der bei lgngerer Exposition das l~bergewicht erh~lt, dazu f/ihrt, dab sich 
das phenomenal aufrechte Wort gegenfiber dem ,,wirklich dargebotenen" 
night durehzusetzen vermag.) Das Einffigen einer Leerstelle nach jedem 
dargebotenen Wort wirkte als wesentliche Erleichterung, das Einffigen 
weiterer Leerstellen jedoch als starke Erschwerung. Dauerdarbietungen 
der gleichen l~eihe hintereinander pflegten eine Verbesserung mit sieh 
zu bringen, jedoch daft keine Ermiidung der Willensanspannung ein- 

1) Eine gewisse Analogie zu dem Verhalten yon Anschauungsbildern kSnnte 
auch darin gesehen werden, dab das Klop/en mit dem Bleistift auf den Tisch die 
ph~nomenale Umkehrung fiir die Vp. ]3 unmSglich machte. Auch P/ei/en stSrte zu= 
nachst sehr. ])aS trotzdem nicht die Tatsache einer weiteren gleichzeitigen Wahr- 
nehmung einer Vgirklichkeit, sondern eine St6rung der Wi]lenskonzentration dafiir 
verantwortlich zu machen ist, wird dadurch bewiesen, dal~ die Vp. sich sehr bald 
an das Pfeifen gew6hnte, und dann kurze Unterbrechungen des Pfeifens die gleichen 
StOrungswirkungen hatte, wie zuvor das Pfeifen und dal3 endlieh das Klopfen nicht 
s~rte, sobald es im selben Takt wie die Vorftihrung der Worte erfolgte. 

2) Analoge Versucbe an den anderen Vpn. wurden nicht angestellt. 
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treten. Die starkere Anspannung des Willens wirkte unter schwierigen 
Umstiinden im allgemeinen giinstig, jedoch daft der WiUe nicht krampf- 
haft werden. 

2. Zur Theorie der Raumverlagerung. 

Der Umstand, dall bei den Vpn. A, B und C Falle vorkamen, wo in 
einer Reihe gleicher Worte dasselbe Wort zugleich an 2 verschiedenen 

Ste l len  im Diaphragmaausschnitt erscheint, legt den Gedanken nahe, 
dall zum mindestens in diesen Fallen nicht das grade dargebotene Wort 
selbst doppelt erscheint, sondern ein aufrechtstehendes Anschauungsbild 
des vorangehenden Wortes fiir das 2. Wort verantwortlich zu machen istl). 
Die wesentliche l%olle, die die Aufeinanderfolge gleicher Worte, sowie 
der tChythmus bei der Vp. B spielten, kSrmte zu dem Versuch anregen, 
auch einen T~il-der Falle bei der Vp. B, wo nur ein Wort aufrecht er- 
schien, als auffechtes Anschauungsbild des vorhergehenden" Woges  zu 
erklaren. Man stande dann aber bereits vor dem eigentiimlichen Sach- 
verhalt eines Anschauungsbildes von solcher Starke, dab das objek.tiv 
dargebotene Wort verdeckt wird, wobei aber dieses nicht wahrgenom- 
mene umgekehrte Wort wiederum ein Anschauungsbild yon gleicher 
Starke liefert. Die phanomenale Umkehrung lauter verschiede~er Worte 
bei der Vp. A, aber auch bereits die Yalle des Erscheinens zweier Worte, 
di~ beide au/recht stehen, schliellen eine derartige Deutung aus . .  

Dall in den Fallen, wo eine phanomenale Dreh- oder Kippbewegung 
auftritt, nicht etwa Augenbewegur~gen 2) oder ein Umorientieren der Vp. 
selbst im Raume die entscheidende Ursache bflden, beweisen die Falle, 
wo gleichzeitig Drehungen in verschiedener Richtung stattfanden~ wo 

1) Die Raumverlagerungen bei Anschauungsbildern {E. R. Jaer~ch a. a. 0.) 
zeigen in vieler Hinsicht analoge Ziige: nicht selten treten Drehungen um 180 ~ 
auf, die Verlagerung erscheint als Bewegung, Einstellungen spielen eine sehr 
wesentliche Rolle. 

-~) Als Beispiel einer derartigen Raumverlagerung sei folgender yon mir beob- 
achteter Fall erwiihnt: Ich sehe in etwa 2 m Entfernung vor mir an der Fenster- 
scheibe eines mir wohl vertrauten Raumes ein etwa 10 cm groi~es, rundes, dunkles 
Firmenschild und erkenne deutlich den Namen der Firma. Als ieh verwundert 
genauer hinschaue, ist es verschwunden. Nach einer Erkl~rung des Ph~nomens 
umherblickend entdecke ich auf einem Tisch in etwa 50 em Ent~[ernung ein weilles 
Papier mit dem gleichen schwarzen, jedoch sehr viel kleineren Firmenstempel. 
Offenbar hatte ich bei der Kopfbewegung yon unten herauf zum Fenster hin 
}Ttichtig tiber das Papier gesehen, und das Sehding {Firmenstempel) erschien mir 
nun an der neuen Yixationsste!le in vers scheinbarer GrSlle. (Vgl. auch 
E. Kaila, Die Lokalisation der Objekte bei Blickbewegungen. Psychol. Forsch. 
3, 60ff.) Im Gegensatz zu den Bedingungen dieses Fatles beobachteten die Vpn. 
mit ruhendem Blick, und auch die wirkliche Bewegung der Worte (yon unten nach 
oben) erkl~irt nicht die ph~nomenale Drehbewegung. - -  Dagegen ist es m6glich, 
daIl der yon Jaensch berichtete Fall s. Anm. S. 211) iihnlich zu beurteilen ist wie 
dieses Beispiel. 
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die einzelnen Buohstaben eines Wortes/iir sich gedreht wurden oder nur 
Teile des Dargebotenen eine r~umliehe Umlagerung erfuhren, w~hrend 
andere stehen blieben, l~berdies wurden (abgesehen yon den F~llen der 
Doppelworte) die phenomenal umgekehrten Worte an derselben Stelle 
aufreeht im Diaphragmaaussehnitt gesehen und durch Zeigen bestimmt, 
an der sie auf dem Kopf stehend daxgeboten wurden. Da dies in der 
Regel nicht die Mitte des Diaphragmaaussehnittes war, beweist das Aus- 
bleiben einer symmetrisehen Verlagerung, dab tro~z der Umkehrung 
des Wortes (resp. des ganzen weiBen Diaphragmafeldes) das Diaphragma 
resp. die Kante des Diaphragmaaussehnittes selbst in der normalen Weise 
wahrgenommen wurden. Die Versuehe mit eingeengtem und schie/. 
kantigem Diaphragmaausschnltt sowie die Versuche fiber das gleich- 
zeitige Wahrnehmen yon Ziffern auBerhalb des Ausschnittes (S. 226f.) 
stellen diesen Saehverhalt vollkommen sieher. 

Aueh die Ver~nderung der Au/mer~amI~eitX ) kann, wie die Versuche 
mit verteilter Aufmerksamkeit zeigen, nieht als die Ursache der Raum- 
verlagerung angesehen werden. Immerhin seheinen gewisse Verhal- 
tungsweisen der Aufmerksamkeit, zumal zu Beginn der Versuehe, 
das willkfirliche Hervorrufen der Raumverlagerung wesentlich zu 
begtinstigen. 

Um der Konsequenz zu entgehen, dab derart weitgehende willktir- 
liehe visuelle Raumlage~nderungen yon Sehdingen gegenfiber ihrer 
visuellen Umgebung nieht nur bei Vorstellungen und Ansehauungs- 
bildern, sondern auch bei Wahrnehmungen m6glich sind, k6nnte man 
ferner vermuten, dab in den F~llen ph~nomenaler Drehbewegung yon 
zun~ehst auf dem Kopf erseheinenden Worten die Drehbewegung erst 
nach dem objektiven Versehwinden des Wortes am ,,positiven Naeh- 
bfld" einsetzt. Aueh die Tatsaehe, dab eine St6rung bisweilen aueh die 
Umkehrung des vorhergehenden Wortes sch~digt, k6nnte so gedeutet 
werden. Genaue Angaben fiber die Zeitlage des Erseheinens des um- 
gekehrten Wortes gestatten die Versuehe nieht. Trotzdem l~Bt sic.h 
diese Auffassung in den F~Uen nieht durehfiihren, we das ~Vort sogleieh 
in gei~nderter Raumlage auftritt. Hier jedenfalls steht man vet dem 
Faktum, dab aueh zweidimensionale Wahrnehmungsdinge unter Um- 
st~nden nieht nur mit ver~ndertem ,,Charakter" oder Tiefenlokalisation, 
sondern mit einer gegeni~ber der Anordnuug au/ der Netzhaut weit- 
gehend ,ge~ind~rten Topologie in der Flgiche" vollkommen deutlich und ruhig 
erscheinen k6nnen. Diese ~mderung der Topologie kann sowbhl die 
Lage des Sehdinges gegenfiber seiner visuellen Umwelt, als aueh die 
Lage seiner einzelnen Tefle zueinander betreffen. 

1) Jaen, sch kommt bei seinen vorwiegend auf Anschauungsbflder beztiglichen 
Darlegungen zu der AnnA.brae, ,,dai3 die Aufmerksamkeitswanderung die Ursaehe 
der Raumverlagerung ist" (a. a. O. S. 134). 

Psychologische Forschung, Bd. 4. 
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Ohne den Versuch einer eigentlichen Theorie der Wahrnehmung zu 
untemehmen, m6chte ich schlieBlich auf einige dureh die beobaehteten 
Fakten nahegelegten alhjemeinen Oesich~spunkte hinweisen. Bekanntlich 
ist das Wahrnehmungsbild einer visuellen Gegebenheit in den ver- 
sehiedensten Richtungen yon dessen r~u~liohem Um/eld abhigngig. 
Ebenso ist die zeitl~che Ausdehnung des Reiz/ehte~ fiir das, was als Wahr- 
nehmungsbild in einom bestimmten Zeitmoment entsteht, maBgebend 
(s. Oehrcke und f~g  a. a. 0., ferner K6hler, dieses Heft S. 115.) Die 
duIchgeffihrten Versuche zeigen nun besonders eindringlich die dariiber 
hinausgehende Abhgngigkeit des Wahrnehmungsbildes yon den psychi- 
schen Prozessen, in die der betreffende Wahrnehmungsvorgang als ganzer 
eingebettet ist (,,psych~ches Um/eld"). 

Fiir das Verstgndnis der M6glichkeit einer solchen Abhgngigkeit mu~ 
man sich daran erinnern, dab das anschauliche Wahrnehmungsbild nicht 
als unmittelbare Wirkung der Netzhautprozesse angesprochen werden 
kann, sofern man diese nicht selbst als in wesentlicher Hinsicht un- 
selbstgndige Bestandteile eines umfassenderen Gesamtprozesses be- 
trachtet. Das Entstehen eines entwickelten anschaulichen Bildes ist 
iiberdies gar nieht ein notwendiger Effekt eines Wahrnehmungsprozesses. 
Nicht nur bei der Seelenblindheit bleiben dasNachfahren dutch dasAuge 
iibermittelter Linien sowie andere Reaktionen trotz Fehlen eines ent- 
wickelten Ansehauungsbildes m6glich; auch im normalen Wahrneh- 
mungsproze~ pflegen bestimmte Reaktionen resp. unanschauliche Ge- 
gebenheiten neben nur rudimentgren anschaulichen den Effekt der 
Wahrnehmungsprozesse zu bilden, wenn die Wahrnehmung im Dienste 
einer bestimmten Tgtigkeit steht und nieht, wie gew6hnlich im psycho: 
logischen Experiment, mit der Absieht stattfindet, zu einer konkreten 
Ansehauung des Gegebenen zu kommen (z. B. beim Lesen sinuvoller 
Stoffe; vgl. aueh die Fglle, in denen beim Umstellen sinnloser Silben 
gewisse Teile des Auffassungsprozesses erst nach dem Umstellen start- 
linden, Lewin a. a. 0., II). 

Demnach diiffte das (durch Trieb- oder willensartige Faktoren be- 
dingte) Bestehen einer (evtl. latenten) T~itigkeitsbereitscha/t 1) zum an- 
schaulichen Wahrnehmen eine Vorbedingung fiir das Zustandekommen 
entwickelter anschaulicher Wahrnehmungsbilder sein, wie denn auoh 
bei den tachistoskopisehen Versuchen die Zugeh6rigkeit des Auffassungs- 
prozesses zum Typus der Willensvorggnge in den begleitenden Ge- 
fiihlsreaktionen und den Auffassungsfehlern meines Erachtens deutlich 
genug zutage tritt. 

Neben dem Zustandekommen ist auch der Inhalt des Wahrnehmungs- 
bildes yon WilIens/aktoren abhgngig. Dal] bei gegebenem Netzhaut- 

~) L~wi~ ~. a. O. II, S. 96. 
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bild mit  ~nderung der Beachtung und der Auffassung das Wahrneh. 
mungsbild nach mehreren Riehtungen in gewissen Grenzen variiert  
(Tiefenlokalisation, z .B .  Inversion, Gr6Be, Deutlichkeit, Figur-Grund- 
verh~ltnisse usw.) und z. B. die Dicks eines Striches bei Beachtung sich 
gndern kann, ist gel~ufig. Die Versuche zeigen, dal~ die ~$mderung der 
Wfllenssituation, in die der einzelne Wahrnehmungsprozel~ eingelagert 
ist, auch eine weitgehende Versehiebung der Topologie des Wahrneh- 
mungsbildes gegeniiber der des Netzhautbildes zur Folge haben kann. 
Zugleich versag~ hi6r die M6gliehkeit, die Vorggnge als einfaehe Hem- 
mung oder F6rderung yon Wahrnehmungsprozessen dutch hinzu- 
kommende Willensfaktoren zu deuten. 

Der Hinweis auf den willensartigen Charakter yon Wahrnehmungs- 
vorg~ngen is~ nieht identisch mit  der Behauptung, dab es sich allemal 
um einen ,,wiUkiirlichen" Vorgang handelt, worunter man ja nur einen 
durch einen Vorsatz erzeugten Proze~ zu verstehen pflegt unter Aus- 
schlul] des breiten Gebietes anderer willentlieher Vorg~nge. Wie wir ge- 
sehen haben, handelt  es sich selbst bei den zweifellos willensa~tigen Vor- 
ggngen in unseren Versuchen nicht immer um Wirkungen best immter  
einzelner Vornahmeakte.  

Der Komplex yon Fragen, den die Versuche berfihren, erstreckt sich also 
im wesentlichen auf folgende 2 Problemkreise: 

Der 1. betrifft die Natur derjenigen Wahrnehmungsprozesse, deren wesentliehes 
Resultat anschauliche Bflder sind, insbesondere ihre Abh~ngigkeit yon gewissen 
periodischen Darbietungen. 

Der 2. betrifft den Bereich der Prozesse, die willentlieh beherrschbar sind, 
und die Ausbreitung dieses Herrschaftsbereiehes. Wie es manchen Individuen 
m6glieh ist, die Ohren zu bewegen oder ihre Pupillenweite willkiirlich zu verr~ndern, 
ist eine fiber das Normale hinausgehende willkiirliche Beeinflussung 1) nicht nur 
der Vorstellungs-, Anschauungs- und Naehbflder, sondern auch der Wahmehmungs- 
prozesse (evtl. der Netzhautvorggnge) nicht ausgeschlossen (Freiling berichtete 
auf dem 8. KongreB iiir Psyehologie, Leipzig 1923, dab Vorstellungen negative 
Nachbflder nach sich ziehen kSnnen). Die Versuehe fiber optische Inversion 
(v. Hornbostel, Psychol. Forsch. 1, 130f. 1921) zeigen, wie sieh die Beherrschung 
derartiger Vorgange vervollkommnen lgBt. Aueh der Umstand, dal~ die Vp. A 
Worte, die ihr mit dem Gedgchtnisapparat in normaler Lage reihenweise raseh 
vorgefiihrt warden, besonders leicht erkannte, spricht dafiir, dal3 die erhShte 
Beherrschung der Wahrnehmungsprozesse fiir die wil]kiirliche Raumverlagerung 
wesentlich ist. Das willkiirliehe Hervorrufen der phgnomenalen Umkehrung 
der Bewegungsriehtung gelang andererseits allen Vpn. 

1) Ihrer Angabe naeh gliiek~e es dieser Vp. am SehluB der Versuche (19. Vst.) 
sogar, unter giinstigen Umstgnden ein dauernd dargebotenes Wort umzudrehen. 
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A n h a n g .  

Die bei de~ Versuchen dargebo~ene~ Reihen.  

A. Reihen, in denen die dargebotenen Worte  (Figuren) unmittelbar auf- 
einanderfolgen. 

I. Alle Worte stehen auf dem Kopfl). 
a) Jedes Wort  der Reihe is,  gleichlautend. 

a) In  verbundener Schreibsehrift geschriebene Worte. 
Bezeichnung 

,,Gold" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
,,freundlich" (in kri~ftiger Schrift) . . . . . . . . . . . . . .  2 
, ,verbunden" (in schwacher Schrift) . . . . . . . . . . . . .  3 
,~ nut c ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

, ,Lehm" (I Wort  der Reihe verst~rk$ geschrieben) . . . . . . .  5 
,,berechnet" (2 Worte der Reihe verst~rkt gesehrieben) . . . . .  6 

~) Worte in Maschinenschrift. 
,,Maria" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
,,auftreten " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

~) Figmren. 
Zeichuung eines laufenden Wiesels . . . . . . . . . . . . . .  9 

b) Alle WorSe der Reihe sind verschieden (in Schreibschrift). 
Kurze Worte mit  groBen Anfangsbuchstaben, Typus ,B~hn"  . . . 10 
verschieden lange Worte  mit kleinen oder groBen Anfangsbuchstaben, 

Typus: ,,neune, Papierstreifen" �9 : . . . . . . . . . . . .  11 
einzelne groBe Buchstaben, Typus , ,E" . . . . . . . . . . . . .  12 
ein groBer und ein kleiner Buchstabe nebeneinander (Abstand etwa 

2cm). Typus: ,,F g " .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
sinnvoUe Worte, Buchstaben und Buchstabengruppen . . . . .  14 
wie Reihe 12, jedoeh einmal ein Dreieck . . . . . . . . . . .  15 

wie Reihe 12, jedoeh 4 Figuren, Typus: ~ . . . . . . . . . .  16 

wie Reihe 12, jedoeh 5 Figuren, Typus; " " 17 

wie Reihe 12, jedoch 5 Figuren, Typus; ~ . . . . . . . . . . .  18 

wie Reihe 12, jedoeh 4Figuren,  Typus; V . . . . . . . .  ~ . 19 
wie I~eihe 10 mit  1 Liicke yon 7 Leerstellen . . . . . . . . . .  20 
wie Reihe 10 mit  2 Lficken yon je 1 Leerstelle . . . . . . . .  21 
wie Reihe 10 mit  2 Liicken yon je 1 Leerstelle, 1 Liicke mit  2 und 

1 Liicke mit  3 Leerstellen . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  22 
c) Reihen aus 2 Gruppen in sich gleicher Worte (als getrennte Buchstaben 

geschrieben mit  etwa 6 mm Zwischenraum zwischen den beiden 
Worten). 
B u e h ,  W a g e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
T i n , e ,  M e s s e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23a 

II. Worte in verschiedener Raumlage. 
Gleiche auf dem Kopf s~ehende Worte (,,Wald"), darunter ein auf- 

reohtes . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
Gleiche auf dem Kopf stehende Worte (,,Lehm"), darunter 3 auf- 

rechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

x) Die dargebotenen Worte werden bier immer in ihrer aufrechten Lage 
angefiihrt. ~ die wirkliche Darbietung wurde der Papierstreifen um 180 ~ ge- 
dreht (mit Ausnahme der Reihen m u n d  n). Vgl. S. 212. 



stehender Worte  und Figuren in der Wahrnehmung. 261  

verschiedene auf dem Kopf s tehende Worte,  darunte r  7 aufreehte 26 
gleiche Figaren (,,Wieset"), darunte r  3 aufrechte . . . . . . . .  27 
je 2 verschiedene Buchst&ben nebeneinander,  darunte r  2 aufrechte 28 
wie Reihe 12, da run te r  2 nach rechts und 2 nach link~ liegende Buch- 

soaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 
B. Zwischen 2 aufeinanderfolgenden Wor ten  (Figuren) ist immer 1 Lee r- 

stelle eingeschoben. 
I. Alle Worte  s~ehen auf dem Kopf. 
a) Gleiche Worto  in einer l~ ihe .  

, , O n k e l "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a 
, ,Gold" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  b 
, ,Hof" (mit  1 Lticke yon 3 Leerstellen) . . . . . . . . . . . . .  c 

b) Verschiedene Worte  in einer Reihe. 
Die erste H~ilfte ,,Hof", die zweibe , ,Land" . . . . . . . . . .  d 
, I t o f "  und einmal , ,Land" . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e 
Abwechselnd , ,Hof" und  , ,Land" . . . . . . . . . . . . . . .  f 
Abwechselnd , ,Hof" und  verschiedene Worte . . . . . . . . . .  g 
Verschiedene WorSe, darunte r  3mal  ,,Hof" (hintereinander)  und 

2real  ,T i sch"  (hintereinander) . . . . . . . . . . . . . . .  h 
Verschiedene Worte,  da run te r  4real  , ,Land" (h in te re inander )und  

3 real , ,Tisch" (hintereinander) . . . . . . . . . . . . . .  i 
Verschiedene kurze Worte  mi t  groBen Anfangsbuchstaben . . . .  k 

H. Worte  in verschiedener Lage. 
1 aufrechtes, die tibrigen auf  dem Kopf:  , ,Hot" . . . . . . . .  ! 
, k o m m  qoop her"  (in dieser Weise dargeboten) . . . . . . . . .  m 

qoop 
. k o m m  her"  (in dieser Weise dargeboten) . . . . . . . . .  n 
. t r a c K "  (umgedreht  dargeboten) . . . . . . . . . . . . . . .  o 

C) Zwischen den aufeinanderfolgenden Worten liegen regelmi~13ig mehr 
als 1 Leerstelle. (Alle Worte s tehen auf dem Kopf.) 

X~egelm/il~ige Liicken yon je 2 Leerstellen: ,,Gold" . . . . . . .  p 
Regelm~Bige Liicken yon je 4 Leers~ellen: ,,Gold" . . . . . . .  q 
l~egelm~iBige Lticken yon je 10 Leerst~llen: ,,Gold" . . . . . . .  r 

(E ingegangen  a m  10. M d r z  1923.) 


