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~ber das Fixieren eines fovealen Nachbildes 
Von 

THEO KARL VI~FHUES 

Bei der Anwendung seines Nachbildverfahrens zur Behandlung der 
Amblyopie empfiehlt Ct~PPERs, in gewissen F/~llen die Patienten zuni~chst 
nut  das foveale I~achbild fixieren zu lassen und so die foveale Fixation 
zu fiben. Dabei erhebt sich die Frage, inwiefern ein Unterschied besteht 
zwischen , ,Wahrnehmen" und ,Fixieren" eines fovealen Nachbildes 1. 

t tabe  ich ein foveMes Naehbild erzeugt, dann besteht zuns be- 
grifflich folgender Unterschied: 

1. das Nachbild erscheint an der Stelle des Aui~enraumes, auf welche 
die Fovea gerichtet ist (im Falle foveMer Fixation richtet es sich also 
nach der Fixation); 

2. das Nachbild wird fixiert (die Fixation richter sich nach dem 
Nachbild). 

Handelt  es sich hierbei nur um eine begriffliche Trennung ? 
Fixiert  wird diejenige Stelle, der sich unsere Aufmerksamkeit  zu- 

wendet. Besteht der Unterschied also ausschliel~lich im Psyehischen, in 
der Orientierung der Aufmerksamkeit  ? 

Oder entspricht dieser Unterscheidung auch eine Versehiedenheit im 
physiologisehen VerhMten, indem der physiologische Fixationsmeeha- 
nismus einmM yon der Stelle im AuBenraum und zum anderen MM yore 
Naehbild her ausgelSst wird, d .h .  ]assen sich die beiden Vorgs im 
Experiment  physiologisch unterseheiden ? 

Zun/~ehst erscheinen beide ,,praktiseh" gleieh, weft sich Fixierpunkt 
im AuBenraum und seheinbare Lage des fovealen Naehbildes decken. 

Bei Blickbewegungen geht das foveMe Nachbild mit, es erscheint 
iiberall dort  wohin man sieht (Vorgang 1). Erinnert  man sich aber des 
Objektcharakters eines Nachbildes, dann ist zu erwarten, dab auch das 
foveale Nachbild wie ein reales Bild fixiert werden kann. Dieser Objekt- 
charakter ist in der Physiologie und Wahrnehmungslehre eine bekannte 
Erscheinung. Man spricht vom Nachbild Ms einem ,,Sehding", well es 
eine Wahrnehmung hervorruft,  Ms ob diese yon einem realen Objekt 
herk/ime. 

Die Frage ist hier ganz Mlgemein gestellt. Auf Unterschiede zwischen foveMer 
und extrafoveMer Fixation, auf Ph~nomene der Scheinbewegung und des Lokali- 
s~tionswandels beiml%Tystagmus (Ci3]~P~ns u. SEV~I~; TSCttEI~AK-SEYSENEGG u. a.) 
soll hier nicht eingegangen werden. 
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Diesen Objektcharakter, vor allem des negativen Nachbildes, demonstrierte 
CfdP~ERS erst kfirzlich an einem einfaehen Experiment: man erzeugt ein kreis- 
rundes, negatives Nachbild. ]3elm Blick auf eine stirnpurallele, senkrechte F1/~che 
erseheint dann das Nachbild kreisrund. Kippt man die F1/~ehe in die horizontule 
Ebene, dunn nimmt es jedoeh die Form einer Elipse an, wandelt sieh also naeh den 
Gesetzen der Perspektive wie dus Bild eines reulen Objektes, obwohl das Reiz- 
gebiet auf der 1%tzhaut unver~ndert kreisrund ist. Daraus geht hervor, dub zu- 
mindest psyehologiseh dem Nachbild Objektwert zukommt. 

Mi t  Hilfe  des op tokine t i schen  N y s t a g m u s  l~Bt sich nun zeigen, dab  
die beiden zun/ichst  nur  begTifflich und  psychologisch (Orient ierung der  
Aufmerksamke i t )  ge t renn ten  Vorg/~nge auch physiologische Entspre -  
chungen haben  und  durch physiologische Reak t ionen  untersch ieden  
werden k6nnen.  

Wir verwenden zum AuslOsen des optokinetischen Nystagmus das Ger~t nuch 
O~r-v. RO~BS.~G. Die Versuehsperson sitzt vor einem ttalbzylinder und blickt 
auf dessen homogene, weil]e Innenfl/iche, welehe die Gesiehtsfeldgrenzen iiber- 
schreitet und keinen Arlhalt zur Fixation bietet. Mit einer ldeinen, runden Leueht- 
fl/~ehe (Augenspiegel) ~,drd in einem Auge ein negatives Nachbild hervorgerufen 
(dunkler Fleck). Falls erforderlieh, l~l]t sieh durch Flackern der Raumbeleuehtung 
das Nachbild intensivieren und in seiner Dauer verl/ingern (CfdrP~s). Mit einem 
Projektor werden senkrechte, dunkle Streifen erzeugt, die in gleichm/~l~iger Be- 
wegung yon rechts nach links (oder yon links nach rechts) fiber die Zylinderfl~ehe 
wandern. Die Versuchsperson sieht dann auf der Zylinderfl~che die sich bewegenden 
Streifen und den Nachbildfleek. 

R i c h t e r  die Versuchsperson ihrc Aufmerksamke i t  n ich t  auf  den Nach-  
b i ldf leck sondern auf das sich bewegende Stre i fenmuster ,  dann  en t s t eh t  
unwil lk i i r l ich  ein optokine t i scher  Nys tagmus .  Das Nachb i ld  bewegt  sich 
eine St recke im Sinne der  Drehr ichtung,  verschwindet  und  t a u c h t  sofort  
wieder  e twa in der  Mi t te  auf. Dieser  Vorgang wiederhol t  sich, bis das  
Nachb i ld  verschwinde t  (Vorgang 1). 

Das gelingt manchmal nicht sofort, sondern erst nuch einiger ~bung. Dann 
kann man aueh beobaehten, wie dus Nachbild seitlieh ubsehwimmt und eine Zeit- 
lung in dieser Deviation verharrt (DITTLER). 

R i c h t e t  die Versuchsperson ihre A u f m e r k s a m k e i t  aber  auf den Nach-  
bi ldf leck (was immer  sofort  gelingt),  dann  t r i t t  kein  N y s t a g m u s  ein, der  
Bu lbus  s teh t  still.  Das Nachb i ld  beh/i l t  unver/s seine Lage  bei, 
w/s die senkrechten  Streifen an film vorfiberziehen (Vorgang 2). 
Dieser  Versneh gel ingt  sowohl monocula r  - -  also allein mi t  dem Nach-  
b i ldauge  bei  ve rdeck tem Gegenauge - -  wie auch be im Sehen mi t  beiden 
Augen,  yon denen nur  ein Auge mi t  e inem Nachb i ld  belegt  ist.  

Der  Versuch zeigt,  dab  m a n  ein foveales Naehb i ld  wie ein reales 
Ob jek t  des  AuBenraumes  ,,fixieren" kann.  Sobald  m a n  dem Nachbf ld  
die A u f m e r k s a m k e i t  zuwendet ,  16st es den physiologischen F ixa t ions -  
ref lex (KEsTENBAU~r) aUS, wobei  die jeweilige Ste l lung des Augapfe ls  
gleichgii l t ig ist.  Bei  der  anfangs erw/thnten Anwendung  zur Behand lung  
der  Amblyop ie  hande l t  es sich also u m  echte F ixa t ions / ibungen  im Sinne 
einer Bahnung  des physiologischen F ixa t ionsmechan i smus .  
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