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I m  ersten Tell unserer Untersuchungen ,,Uber den Einflul~ der Er- 
fahrung auf die Wahrnehmung yon Figuren" hat ten wit die Wirkung 
geMiu/ter Einprdgung einer Figur (a-Figur) auf ihre Sichtbarkeit in 
umfassenden, die a-Figur gestaltlich auflSsenden Komplexen (b-Figuren) 
untersucht. 

Hier  hat te  sich ergeben, daI3 die Wirkung solcher gehi~uften Wieder- 
holungen auf das Wahrnehmen yon Figurationen an sich iiberhaupt 
~ui3erst gering, bei den dort  verwendeten Graden yon Gestaltbindung 
nahezu gleich Null zu setzen ist. Es war dann ~:orlgufig yon Ver- 
suchen an Figuren ganz leichter Gestaltbindung berichtet worden, wo 
wit auf die Wirksamkeit  eines entscheidenden Faktors  stieBen, der in 
dem Charakter  der Priifsituation gegeben war. Der genaueren Unter- 
suchung dieser Erscheinungen wollen wir uns zuni~chst zuwenden. 

Kapitel I .  Yersuche mit Figuren ganz leichter Gestaltbindung. 

w 1. Die Wirkung der Einprdgung "and der Ein/lufl 8pezi]ischerGeschehen,~- 
verl~iu/e au/ die Wahrnehmung yon Figuren. 

Wie wirken hgtffige Wiederholungen der a-Figuren atd das Sehen 
soleher b-Figuren, die die eingeprggten a-Figuren in guBerst leichter 
Gestaltbindung enthalten ~. 

Zwar waren selbstverstgndlich auch ]tier wieder die Prii~iguren so gewghlt, 
daI~ unbeeinfluBte Betrachter bei natiirlichem Verhalten spontan nicht a in b 
sahen; aber in wissentlichen Vorversuchen mit Suchinstruktion wurde ohne 
weiteres a in b gefunden. 
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Es sollte zun~chst untersucht werden, ob dutch a-Einpriigung auch 
unbeeinfluBte Vpn. zum unmittelbaren Erfassen yon a in b gelangen 
kfnnen,  d. h. ob die Erfahrung als dynamischer Vektor eine Umformung 
des Wahrnehmungsbildes wenigstens entgegen der Wirkung dieser sehr 
schwach.bindenden Gestaltfaktoren zu leisten vermag. 

Abb.  1. (Fig. YI  ~). 

Um wirklich aufmerksame Wahrnehmung w~hrend der a-~bung zu erzwh~gen, 
liellenwir je zwei-- in verschledenen Zeiten (2--20 Sekunden) - -  aufeinandeffolgende 
a-Figuren auf ibxe Grfille vergleichen 2. Nach 20 Gr6flenvergleichen, also nach 
40 a-Exposltionen, wurde dann zur eigentlichen Priifung iibergegangen, indem 
- -  ganz im Rahmen dieses Scheinversuches - -  die b-Figur als ,,St6rungsbild'" 
zwischen 2 zu vergleichende a-Figuren eingesehoben und die Vp. dann aufgefordert 
wurde, das b-Bild zu beschreiben a. 

Zun~ehst zeigen sieh zwei vSllig gegens~tzliche Gruppen yon Ergeb- 
nissen; oft nu t  positiveWirkung der Einpri~gung, d. h. die b-Figurenwurden 
sofort im Sinne der a-Figuren - -  als a-Figur mit  einem Strich d a r a n ~  
gesehen; manchmal  dagegcn sahen und besehrieben die Vpn. die b- 
Figuren wie ganz unbeeinfluBte Beobachter und fanden nur bisweilen 
nachtr/~glich a in b. Sie faBten dann z .B .  b~ als Dreieck (Drachen 
mit  Sehwanz) auf und bemerkten nur selten sparer: ,,Das ist ja die 
a-Figur mit  einem schlieBenden Strich." ~hnlich wurde in solchen 
F~llen b x' als FiScher mit  Stiel oder als Zweig aufgefal~t und die a-Figur 
nut  manehmal  nachtraghch gesehen, d .h .  a mit  einem verl/~ngernden 
Zusatz am Sehr/~gstrich. 

Scheint also in der ersten Ergebnissgruppe eine deutliehe und Mare 
Nachwirkung vorhergehender Einpr/igung vorzuliegen, so zeigt die 
zweite Gruppe solehen unmittelbaren Erfolg nicht. Ob man also im 
Ganzen yon einer automatischen.Naehwirkung der Erfahrung sprechen 
sollte, wird davon abh~ngen, welches die entseheidenden Bedingungen 
in den bei4en F~llen sind, falls es uns gelingt, sie zu ermitteln. 

Eine genaue Beobaehtung und Analyse des gesamten Versuehsver- 
laufes fiihrte zur Klarung. Zuf/fllig ba t t en  wir in den ersten Versuehen 

i Die rfmischen Ziffem setzen die Zahlen aus Untersuchung I, Psychol. 
Forschg 8, fort. 

'~ Die iibrigens v611ig gleichen Bilder - -  es wurde immer ein- und dieselbe 
Figur projiziert - -  wurden meistens als e$was verschieden grol3 beurteilt. 

3 ]Die Darbietung der schwarz auf weil~ gezeichneten Figuren erfolgte wieder 
dutch ein Episkop. Projektionsfl~che 25real 25 era, Entfernung der Vp. 2 m. 

l* 
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folgende kleine Var ia t ion  des Versuchsver laafs  vo rgenommen:  die 
Mi t tc i lung  an  die Vpn. ,  d a b  s p i t e r  St( i rungsbi lder  au f t r e t en  und  zu 
beschreiben sein wiirden,  wurde  in einigen F~l len  unmittelbar vor der 
ersten Tripelexposi t ion ( a - - b - - a )  gemacht ,  in anderen  vor der ganzen 

Versuchsreihe, also vor  dem GrSl~envergleich (d. h. der  EinprKgung).  
Dieser einc ~ul~erlich rech t  geringffigige Untersch ied  erwies sich nun 

in sys t emat i sch  nach  beiden Methoden  dnrchgeff ihr ten  Versuchsreihcn 
psychologisch yon entscheidendcr ,  d ie  Pr i i f s i tua t ion  spezifisch ges ta l ten-  
der  Wirkung .  

Tabclle [. I. Anl~iindigung der StSru~zgsbilder #chon vor der GrSflenvergleichsreihe. 

Iteihen folge ~ 2~ 
der Vpn, 

1. Br. § 
2. Go. + 
3. Hr. ~- 
4. Le. 
5. Ro. 
6. Wo. 
7. Zei. 4- + 

+ 
§ 
+ 

(T) 
+ 

+ (~:) 
+ 

Herausge+prungen . . . .  § : 
Nicht herausgesprungeu . . - - :  
Davon nachtragl, gefunden (T):  

SuIilltle 

6 +  6 +  
1 - -  1 - -  
t (T)  t (~:) 

II .  Ankiindigung der StSrungsbilder erst vor der 1. Trippelexpositiort. 

Reihenfolge 
der Vpn. 

1. Di. 
2. He. 
3. Hi. 
4. Ho. 
5. Ka. 
6. Scha. 
7. Schi. 
8. Ov. 

(T) 
(T) 
(T) 

(E) 
(T) 
(T) 

Herausgesprungen . . . .  § : 
Nicht herausgesprungen. .  -- : 
Davon nachtriigl, gefunden (:F): 

Summe 

8 - -  

) ~ (~:1 

Da auch die Reihenfolge der beiden b-Figuren im Versuchsverlauf bedeutsam 
erschien, waren in Tabelle 1 die Ergebnisse fiir beide Reihenfolgen getrennt zu 
hehandeln. Im allgemeinen folgte die Tripelexposition a--b~--a in beiden Reihen 
auf a--bi--a , in einigen Fallen auch umgekehrt a--bl--a auf a--b~---a. 

1. Die jenigen 7 Vpn. ,  welche den Versuch nach der  Methode I aus- 
f i ihr ten  ( In s t ruk t ion  auf  StSrungsbi lder  vor der  gesamten  Einpr~gung) ,  
sahen in 12 yon 14 Priiffi~llen in den b-Bildern sogleich die a - F i g u r ;  
die b-Figur  bes t and  aus  dem bisher  Bekann tcn ,  Geli~ufigen, zu dem noch 
ein  St r ich  h inzukam.  Die beiden nega t iven  F's in deflen (lie Vpn.  
p r i m e r  b vor  a ha t  t en  (nachtrSg}ich wurde a gefundcn),  f inden sich 
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beide Male in den zweiten Tripelexpositionen des betreffenden Ver- 
suchsverlaufes, der eine bei Exposition yon bl, der andere bei b~. 

2. Ganz anders sehen die Ergebnisse in der Versuchsreihe I I  aus, 
wo die Instrukt ion auf kommende StSrungsbilder nach der Ein- 
pr~gnngsreihe, also unmittelbar vor der ersten Tripelexposition ge- 
geben wurde. Hier  hat  keine der 8 Vpn. in 16 Priiff~llen b pr imer im 
Sinne der a-Figur aufgespalten gesehen. Immer  wurden die b-Figuren 
als Ganzes, als Trichter, Schaufel oder als Facher, Zweig aufgefaBt. In 
8 F~llen fanden die Vpn. nachtr~glich die a-Figur in b. 

Die experimentelle Sachtage liegt jetzt also so: selbst bei diesen 
leichtesten Gestaltbindungen zeigt sich trotz einer ziemlich groBen Zahl 
yon vorhergehenden Einpr~igungen und trotz kleiner Zwisehenzeit 
zwischen Einpr~gung und Prfifung nur dann eine Naehwirkung, wenn 
(lie Prfifexposition (b) in einer ganz spezifiseh strukturierten Vor- 
gesehichte (Geschehensverlauf) eingegliedert ist. Nnr unter dieser Vor- 
aussetzung findet man in der Mehrzahl der F~lle entgegen der formenden 
Wirkung der Gestaltfaktoren eine sofortige Zerlegung der b-Figur ohne 
vorherige Erfassung des b-Komplexes als solchen. Liegt jener spezifisehe 
Geschehensverlauf nicht vor, so zeigt sich v o n d e r  Vorgeschichte her 
keine Nachwirkung, die imstande w~re, das figurale Wahrnehmungs- 
bild unmit telbar  in ihrem Sinne umzuformen 1. 

Auch bei diesen leichtesten Gestaltbindungen scheint also nicht das 
H~ufig-I)agewesensein als solches eine unmittelbare Erfahrungswirkung 
zu erzielen, sondern die im jeweiligen Geschehensverlauf best immie 
innere Situation der Vp. zur Zeit der Pri~/ung diirfte entscheidend sein 
ffir das Zustandekommen der dann also nur scheinbaren ,,automatischen ' 
Erfahrungswirkung".  

Welcher Art: sind nun die beiden verschiedenen Prfifsituationen, 
mit  denen wit es in diesem Versuch zu tun haben ? :4uBerlich unter- 
scheiden sich die beiden Methoden nur in der Stellung der Instrukt ion 
,,auf StSrungsbilder" im Versuchsverlauf. Das bedeutet dcshalb recht 
verschiedene innere Situationen im Moment der b-Darbietung, well 
die Versuchsverl~ufe als ganze, je nach der verwendeten Methode, 
vSllig verschiedenen Charakter haben. I m  allgemeinen erwarten zwar 

1 Das nachtrdgliche Finden yon a in b muB wohl so verstanden werden, dab 
im Verlauf der Versuehe eingewisser allgemeiner Suehdruck nicht ausbleibt. Bei 
diesen ~uBerst einfachen Figuren werden die Vpn. fast schon mit Notwendigkeit 
zum nachtriiglichen a- in b-Finden geffihrt, sobald sie nach der Bescluleibung 
des ersten allgemeinen Eindrucks (der das Hauptergebnis darstellt) zur Einzel- 
schilderung fiber Gr6fle, Raumlage usw. der Figurtei|e und damit zum Zerlegen 
der Figur fibergehen. Dutch das damit bedingte Wissen um das Enthaltensein 
yon a in b wird natiirlich ffir Wiederholung der Priifung auch mit andern Figuren 
Tendenz zum weiteren Suchen yon a in b geschaffen, was wiederum das nach- 
tr~tgliche Finden begfinstigt. 
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die Vpn. in Versuchsreihe I (Instruktion auf StSrungsbilder effolgt 
vor der Einpr~gungsreihe), besonders anfangs, dauernd ein StSrungs- 
bild. Aber da die Versuche sich liinger ausdehnen, so l~Bt die Spannung 
alhn~hlich naeh, und wenn am Ende die b-Darbietung erfolgt, ist doch 
ein so gleichm~13iges FlieBen yon a-Wahrnehmungen eingetreten, dab 
die Vpn. in diesem Verlauf vielmehr auf kommende a gerichtet sind. 
In der Tat heiBt es dann: ,,Ich dachte eben gar nicht, dab jetzt ein 
StSrungsbild kommen wiirde, sondern erwartete die Vergleichsfigur (a) 
wiederl. '' Dabei ist abet schon das objektive b als ,,a mit Zusatz" gesehen 
worden. H~lffig, und das scheint uns fiir die weitere Forschung yon 
Bedeutung, ist die ,,Uberrasehung" dann stark affektbetont, die Vp. 
ersehrickt, schreit manchmal sogar auf und empfindet die b-Figur fast 
immer als ~uBerst unangenehm. 

Der zweite Geschehensverlauf w~re dagegen folgendermaBen auf- 
zufassen: Wenn die Vp. eben erst darauf aufmerksam gemacht worden 
ist, dab ein StSrungsbild zwischen die beiden zu vergleichenden Figuren 
eingeschoben werden wird, so bedeutet das, dab sie geneigt sein w'ird, 
nach einema gewissermaBen etwas in Klammern zu setzen oder im Her- 
gang zu iiberspringen und auszusondern. Kommt in diesem Zustand 
wirklich schon das b nach einem a, so ist eben im entscheidenden Augen- 
blick kein flieBender a-Vergleich mit entsprechender a-Erwartung vor- 
handen, sondern eine Bereitschaft auf jenes Uberspringen. Infolge- 
dessen fehlt also, obwohl im ganzen ebensoviele a vorausgegangen sein 
mSgen, das, was wir hier unter einer aufa gerichteten Situationskraft ver- 
stehen und was eine Zersetzung von b in ,,a und Rest" bewirken kSnnte. 

Bei Wiederholungen blieben jedoch beide Priifsituationen dem 
Grad und der Art nach nicht vSllig konstant. Wenn z.B. im Ver- 
such II  nachtr~glich die a-Figur im ersten StSrungsbild erkannt wird, 
so ~ndert sich gewShnlich die Beschaffenheit des Geschehensverlaufes 
sofort. Nicht nur finder die Vp. im zweiten St5rungsbild wiederum 
a nachtr~glich, sondern die gesamte zweite Tripelexposition wird yon 
vornherein als Ehltreten eines ~hnlichen Herganges aufgefaBt. Auch 
die beiden negativen F~lle der Versuche erster Art (vgl. Tab. 1) dfifften 
sieh auf eine ~hn]iche Ver~nderung des Geschehensvertaufes infolge elner 
vorausgehenden Tripelexposition zuriickffihren lassen. 

Im ganzen scheint es demnach berechtigt, in allen F~llen prim~ren 
,,a in b-Sehens" den entscheidenden Faktor in der Wirkung der a u f a  
gerichteten Bereitschaft und Erwartung zu suchen, ohne welche eine 
Nachwirkung der 40fachen Einpr~gung an sich nicht zu konstatieren 
sein wfirde. Natfirlich hat in der vorliegenden Versuchsreihe das Auf- 
treten einer solchen Bereitschaft und Erwartung~ etwas mit den voraus- 

10ffenba~ h~tten wit den gleichen Effekt erzielt, wenn wit iiberhaup~ nlchts 
yon kommenden StOrungsbildern bemerkt h~tten. 
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gehenden a -Darb ie tungen  zu tun ,  aber  wenn aus  der  konkre t en  Verlaufs- 
a r t  eine Erwartuny von a an  bes t immten  Verlaufsstel len und  d a m i t  eine 
Begi ins t igung vo'n a an  eben diesen Stel len sich ergibt ,  so i s t  das  doch 
zweifellos e twas  anderes ,  als wenn Wiederholung  yon  a -Darb ie tungen  
eine indifferente  Reproduk t ions t endenz  a u f a  hin  fiir die ganze Nach-  
zeit  erzeugt .  

w 2. Variation der Prii//iguren. 

Eine  bTachpriifung mi t  anderen  Figuren ,  auch viel le icht  schwerer 
zer legbaren,  erschien angebrach tL  Zun~chst  verwende ten  wir  wieder  
recht  le icht  in  der  R ich tung  a auf l6sbare  b-Bilder. 

Abb. 2. (Fig. VII). 

Die Versuche zeigten bei Anwendung  derselben beiden Verfahrens-  
a r t en  fas t  dieselben Ergebnisse.  

Tabelle 2. I. Ankiindigung der StSrungsbilder scho= vor der Gr6[3enve~ ,leichsreihe. 

Reiiuenfolge 
der Vpn. 

1. Di. 
2. He. 
3. Ho. 
4. Ka. 
5. Schi. 

Z 
+ + 
+ + Herausgesprangen . . . .  + : 

+ Nicht herausgesprungen. .  -- : 
+ Davon nachtr~gl, gefunden (T) : 
+ 

Stlmnl~ 

L 

0 - -  
0 (:~) 0 (:t =) 

]I. Ankiindigung der StSrun 

der Vpn. 

1. Ar. -t- 
2. Fr. 
3. Ft~. --  
4. Ge. ( T )  
5. Wei. (~=) 

8bilder erst vor der 1. Trippelexposition. 

(~)  

(~ )  

Herausgesprungen . . . .  + : 
Nicht herausgesprungen. .  -- : 
Davon nachtr~gl, gefunden (~:) : 

SumIlle 

1 +  1 +  
4 - -  4 - -  
3 ( ~ )  2 (~)  

1 Urspriinglich lag es nahe, die Leistungsf~higkeit der Situationswirkung 
an Figurenreihen mit zunehmender St~ke der Gestaltblndung quanfitativ zu 
bestimmen. Da abet, wie wit sahen, im Verlauf einer Versuchsreihe Verschiebungen 
yon Priifsituation zu Priifsituation auftre~n, konnten solche Versuche mit Serien 
yon b-Bildern nicht ohne weiteres durchgefiibrt werden. 
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1. Um das Ergebnis unabh~ngig yon m6glichen individuellen Ver- 
haltungsweisen der Vpn. zu maehen, verwendeten wir die Vpn.-Gruppe I I  
aus dem vorigen Versuch, diesmal Reihe I (Instruktion auf St6rungs- 
bilder sehon vet  der Einpriigungsreihe). Entspreehend den Erwartungen 
batten wit ein v611ig positives Resultat (Vpn. Di., He., He., Ka., Schi.). 
Die Figur VIIb 1 wurde gleieh primRr als a-Figur gesehen. Wenn der 
neue Querstrich fiberhaupt wahrgenommen wurde, so doch spiiter. 
Figur VIIb~ wurde hiiufig (wie anch VIIa) als ein N atffgefaBt, das 
gew6hnlich gr6~er und verzerrter als die Vergleichsfigur (a) er- 
schien. 

2. Dagegen sahen 4 yon 5 Vpn. (At., Ft., Ffi., Ge., Wei.) wieder in 
der Situation I I  die Figuren in ihrer natfirlichen b*Beschaffenheit; 
aus derselben Figur VIIb 1 sprang nun das Dreieck in den Vordergrund 
(Dreieek mit Seitenstange, als Ruder usw.). Entsprechend sahen die Vpn. 
in Fig. VIIbs ein Baugerfist, Schienenweichen u.a . ,  erfaBten aber nieht 
prim~tr die gel~ufige a-Figur in b. 

Allein auch bei Versuchsverlauf II  land eine Vp. (At.) sofort a in 
den b-Figuren. Diese abet war aus frfiheren Experimenten gewohnt, in 
irgendwelehen Figuren andere zu suchen und verhielt sieh entsprechend 
aueh hier wissentlich suchend. Das kann als Kriterium flit die grebe 
~b i l i t~ t  und Empfindlichkeit der Versuchssituationen genommen 
werden, auf die eben nieht nor die ~ul]eren Gesehehensbedingungen und 
die figuralen Gestaltfaktoren, sondern auch vieles andere, sei es Wissen 
~m das Versuehsziel, sei es Sucheinstellung wie hier, EinfluI] haben 
k6nnen. Hinzu kommt noeh, dab die spezifischen Unterschiede der 
beiden Geschehensverl~ufe zu einem grol]en Tell nur durch die veto Vl. 
gegebene Verbalinstruktion festgelegt werden sollen. Damit sind natfir- 
~ich yon vornherein abweichende individuelle Reaktionen zu erwarten. 
Verbalinstruktionen pflegen sowohl der Bedeutung wie aueh dem Wir- 
kungsgrad naeh yon den einzelnen Vpn. verschieden aufgenommen 
zu werden. Ein Ziel der weiteren Untersuchung besteht also darin, 
Yersuchsverli~ufe - -  m6glichst nicht instruktionsbedingte - -  zu schaffen, 
die die Vpn. in bestimmte eindeutige Sit.uationen bringen und sie damit 
zu einheitlichem Verhalten zwingen. 

Weitere Versuche 1 dieser Art mit neuen Figuren und 3 Vpn. (Ar., 
HS., Seha.) zeigen ebenfalls dieselben Ergebnisse. 

' % t - - ,  
b, b e  

Abb. 3. (Fig. VIII.) 

Diese Versuche wurden etwa 1 Jahr sparer ausgeftihrt. 
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Wieder wurde trotz vielfacher Einpr~gung in Situation II die b-Fi. 
gur VIIIb I als Schleife oder Spielzeug, Figur VIIIbs als groBes lateini- 
sches H gesehen. In Situation I dagegen ergibt sich z. B. bei VIIIbl: 
,,Der (sehrgge) Querstrieh tauchte etwas sparer auf. Ich sah zuerst 
und fiberrasehend a."--Entsprecbend wurde VIIIb~ aufgenommen. 

Figuren: VIIIb 1 VIIIb 2 
Prtifung I: Vp. At. + + 

Priifung II: Vp. H6. 
Vp. Scha. 

Gegen den prinzipiellen Einwand, dab die dureh 40faehe Einpriigung 
gesehaffene Erfahrungswh'kung viel zu gering sei, verglichen mit der 
im vorversuehlichen Leben so ungleich stiirkeren Einpr/~gung etwa des H, 
sei noehmals darauf hingewiesen, 
dab diejenige der 3 Vpn., die die ~ f ~  / / 
b-Figur in der au fa  hinwirkenden \ \ 
Situation erfaBt, entgegen dieser a b I 
Gel/iufigkeit doch sofort a in b 

Wenn unsere Ergebnisse aueh 
nieht bestimmte individuelle [ ~ _ ~ ]  [ 
Figuren gebunden sind, so ver- a 57 
mag doch die im Verfahren I ge- 
gebene innere ~ituationskompo- ~_~ ~_~ [ / ~  
nente (a-Erwartung an der eat- [ / \ 1  
seheidenden Stelle) im ganzen nur a b 7 
figurale Gestaltfaktoren geringen 
Wirkungsgrades zu iiberwinden. 

�89 

Abb. 4. (Fig. lX.) ~2 

Denn geht man nun zu Beispielen schwererer Gestaltbindung fiber, so 
zeigt sich sofort in allen Fiillen ein negatives Ergebnis (Abb. 4). 

Keine einzige Vp. (BI., Ge., Ffi., Schw.) sah unter der gleichen 
a-begiinstigenden Versuchsbedingung (Instruktion auf St6rungsbilder 
vor der 40faehen a-Einpr~igung) die b-Figur ill a und Rest gespalten. 
Jedesmal wurde b ohne Andeutung einer a-Aussonderung besehrieben. 
Gibt man nun zum Vergleich diese b-Bilder unter Suchinstruktion, so 
erweisen sie sich in der Tat nur mit Mfihe in a und Rest zerlegbar; 
deutlich lassen sieh einzelne Phasen des l~indens verfolgen. 

Hiernach werden also bei geringen Graden der Gestaltbindung 
b-Figuren wohl im Sinne eines eingeprs a gesehen; doeh ist dazu 
erforderlich, daB, abgesehen yon den Einpr~gungen, eine aktuelle a-Er- 
wartung an der betreffenden Verlaufsstelle besteht. Selbst diese abet 
wird wirkungslos, sobald die Gestaltbindung hShere Grade erreicht. 
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Es w~re immerhin denkbar, dab in der zweiten Priifsituation, in 
der a gewShnlich nicht primgr in b gesehen wurde, Momente enthalten 
wih'en,: die eine an sich als vorhanden anzunehmende automatische 
Reproduktionstendenz im Sinne yon a guBerlich unwirksam machten. 
Die vielfache Einprggung der a-Figur wiirde sich also doch noch gegen 
die figuralen Gestaltfaktoren durchsetzen, wenn nicht die Situation 
die automatische Erfahrungswirkung aufh6be. Dies ist nun nicht leicht 
zu priifen, solange nicht angegeben wird, welches kon]~rete Moment 
die betreffende Beeintr~chtigung bewirken sollte. Man kann vorerst 
nur versuchen, durch Variation des Gesamtcharakters des Versuehes 
der relnen Erfahrungswirkung Gelegenheit zum manifesten Auftreten 
zu versehaffen. 

So wurden z. B. Versuche fo]gender Art durehgefiihrt: Ira unwissent- 
lichen Verfahren erhielten Vpn. die Aufgabe, die b-Figuren IX und 
einige Vexierbilder zu  beschreiben und zu analysieren. Danaeh wurde 
die a-Figur wie bisher 40mal im Gr6Benvergleiph eingepr~g~ und end- 
lieh die Reihe der b-Bilder noch einmal dargeboten mit der Weisung, 
neue M6glichkeiten der Auffassung und Beschreibung zu versuchen 1. 
Vorher wurde an einem neutralen Beispiel gezeigt, wie man Teile 
aus einem figuralen Komplex herausfassen kSnne. (Natiirlich wurde 
dabei keinertei Hinweis gegeben, dab gerade die im Gr6Benvergleich 
eingepr~gte Figur in den Bildern gesucht werden solle. Der Gesamt- 
versuch gliederte sieh - -  auch ffir die Vp. - -  in 3 Teile, von denen 1 und 
3 einander ghnlich waren, 2 aber eigentlich als besondere Aufgabe 
angesehen wurde, so dab im ~bergang yon 2 zu 3 ein neues Geschehen 
einsetzte.) Das Ergebnis war in 4 Versuchen (Vpn. De., G6., Ov., Wo.) 
vollkommen negativ. Zwar beschrieben die Vpn. die b-Figuren bei 
ihrer Wiederkehr auf mehr oder weniger neue Weise, doch wurde bei 
diesen versehiedenen Analysen b niemals nach a hin zerlegt. 

Auch darfiber wurden Versuche angesteUt, ob Vpn., die einmal 
in b erfaBt haben, bei spgteren b-Expositionen spontan eine Gliederung 

nach a hin vornehmen. Wit demonstrierten zu diesem Zweek 2 Vpn. 
(Bi. und Li.) eine Reihe der in Untersuchung I abgebfldeten b-Figuren 
nicht zu leichter bis relativ schwerer Gestaltbindung jedesmal simultan 
mit dem zugehSrigen a und gaben bei unbegrenzter Expositionsdauer 
die Instruktion, a in b zu suchen. An einem der darauffolgenden Tage 
boten wir nun nut die b-Figure~ zur Beschreibung dar. Fragestetlung 
war, ob die nunmehrige Gliederung der b-Figuren wieder nach a hin 
vorgenommen wiirde. 

Wir fanden jedoch in keinem Fall eine derartige Nachwirkung; 
wieder wurden vielmal die b.Figuren ,,hair" beschrieben. Unter diesen 

1 Die ,,Erfahrung" wfirde bier allerdings nicht allein fiir sich wirken, abet 
direkt den Ablauf einer aktiven Analyse beeinflussen. 
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Umst~nden bleibt wohl sine allgemeine Suchtendenz zuriiek; die Vpn. 
erinnern sich, friiher in diesen bekannten b-Figuren bestimmte andere 
gefunden zu haben, werden aber dadurch nicht zu bestimmten LSsungen: 
a in b gefiihrt. (Es scheint sogar, als ob diese Suchtendenz am 2. Pr/i- 
fungstage yon dem Verlauf des ersten abh~ngig ist. Wsnn die b-Figuren 
alle leicht nach a hin zu 15sen waren, so ist sparer dis Suehtsndenz 
gering, war die Aufgabe aber sehwer und miihevoll, zum Teil fiir die Vp, 
gar nicht 15sbar, so scheint am 2. Tage die Tendenz, in den Figuren zu 
suchen, relativ groB und m~chtig zu seinl.) 

Eine Wiederholung diesss Versuches mit leichteren Figuren zeigte 
ebenfalls kein positives Ergsbnis. 

w 3. Zusammen/azsung: ~Vicht die Er/ahrungswirkung, sondern die dyna. 
mische Resultante der Geschehensgestalt erzwingt die Um/ormung des 

Wahrnehmungsbildes. 
Was besagen also die bisherigen Versuche ? Eine automatische Nach- 

wirkung der a-Einpr~gung war an naehfolgenden b-Bildern trotz gtin- 
stiger Bedingungen auch bei sehr geringem Grad der figuralsn Gestalt- 
bindung nicht aufweisbar. Wo immer wit ein prim~tres Sehen yon a 
in b erzielten, lag eine Priifsituation vor, die, abgesehen yon friiheren 
a-Wiederholungsn, die Vp. im entseheidenden Augenblick auf a-Wahr- 
nehmung gerie~htet sein lieB. Dieser Situationsfaktor ergab sieh an 
bestimmten Stellen yon einheitlichen Geschehensverl~iufen aus deren 
sachlicher Beschaffenheit. Die b-Exposition war dann im Versuchs- 
verlauf des GrSl]envergleichs so eingebettet, dab vsrlaufsgerecht ein a 
h~tte erscheinen miissen und deshalb von der Verlaufsform her ein 
Vektor a u f a  ging und sich in der Tat  durchsetzte. Wurde dagegen der 
Versuch so gestaltet, dab die b-Exposition, die StSrungsbilddarbietung, 
als gesonderter Teil aufgenommen werden muBte, d. h. der a-Verlauf - -  
(GrSBenvergleich) vor der ersten Tripelexposition (b-Darbistung) en- 
clete - - ,  so zeigte sich bei unbeeinfluBten Vpn. keine Nachwirkung der 
~orhergehenden Erfahrung. 

Man kann sleh an folgendem ParaUelfall klar machen, was hier im 
Gegensatz zu einer automatischen Reproduktionstendenz (auf Grund 
h~ufigen Dagewesenseins) untsr einem Situationsvektor verstanden 
wird, der an bestimmter Stelle eines Verlaufes auf das Auftreten 
einsr ganz bestimmten Fortsetzung gerichtet ist. Wenn einer nieht 
zu unmusikalischen Vp. die Tonfolge c 1 b x b 1 h 1 h 1 gegeben wird, so 
wird sie auf AbschluB dutch c 2 gerishtet sein, weil durch die voraus- 

x Die Sachlage zeigt offenbar gewisse )~hnlichkeiten mit der yon Bluma 
Zeigarnik beschriebenen:~ ~J~er das Behalten yon erledigten und unerledigten 
Handlungen. Psychol. Forschg 9, lff. Auch dort bleibt yon der unerledigten 
Handlung eine Spannung zuriick, die sparer bei der Priifung wirksam werden kann. 
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gehende Tonbewegung ein Vektor dieser Richtung (auf die Tonika) 
angelegt ist. Dabei ist c~ in der unmittelbaren Vorzeit gar nicht vor- 
gekommen, und sowohl h z wie bl, die in Wirklichkeit unmit telbar  zuvor 
wiedcrholt geh6rt sind, zeigen t rotzdem keine Tendenz, reproduziert 
zu werden. Dieses Beispiel lgl3t deshalb ]eichter den Sinn des bier ver- 
wendeten Begriffes Situationsvektor erkennen, a]s die in den ]etzten 
Paragraphen beschriebenen optischen Versuche, weil in diesen Experi- 
menten die Best immung des auf a gerichteten Vektors im entscheidendcn 
Augenblick durch ein vorhergehendes, gleichmM3iges FlieBen yon a-Dar- 
bietungen erreicht wird, einen Hergang, der (ganz anders gesehen) yon 
der Theorie einer automatischen Erfahrungsnachwirkung auch als Grund- 
lage einer starken a-Einpr~tgung und deshalb entsprechend starken auto- 
matischen Reproduktionstendenz angesprochen werden kann. 

Wir verm6chten zwischen beiden M6glichkeiten nicht zu entscheiden, 
wenn nicht die bloBe Verlagerung des ttinweises auf kommende StSrungs- 
bilder den a-Vektor so radikal beseitigen k6nnte. I m  musikalischen 
Beispiel kann gar nicht erst ein Zweifel aufkommen. In  einem sp~teren 
Kapitel  werden auch die optischen Versuche so variiert, dab der Sach- 
verhalt  ~hnlich zwingend wird. 

(Jberraschend ist bei den immerhin doch labilen Situationen die 
grol3e Konstanz und Regelm~Bigkeit im Verhalten der Vpn. ; h~tten 
doch, wenn v o r  der Gr6Benvergleichsreihe die Mitteilung yon kommen- 
den StSrungsbildern erfolgte, immer noch die verschiedensten Auffas- 
sungen und damit  Verhaltungsweisen zustande kommen k6nnen. Die 
Einzelergebnisse waren in der Tat  noch merklich davon abh~tngig, 
wieweit die Aufgabe des Gr6flenvergleichs ernsthaft  ausgeffihrt wurde. 
Zeigten vpn .  z. B. die l~eigung, diese Aufgabe nicht ernst zu nehmen, 
oder stellten sie sich ira Verlauf der a-Reihe mehr und mehr auf das an- 
gekiindigte StSrungsbild ein, so nahm die b-Exposition den Cbarakter  
eines selbstgndigen, aus der Reihe der a-Darbietnngen herausgehobenen 
Unterganzen an, und trotz entgegengesetzter Form des ~uBeren Ver- 
suchs naherte sich dann das inhere Verhalten dem Typ des zweiten 
Geschehensverlaufs, wo durch die Stellung der Instrukt ion im ganzen 
eine Trennung der b-Situation von der a-l~eihe erstrebt wurde, die 
b-Figuren also nicht im a-Sinne aufgefaBt wurden z. 

In allen hier geschilderten Experimenten wurden als Vpn. Studenten und 
ungeschulte Arbeitslose (kaufmgnnische Angestellte) verwendet. Es zeigte sich, 
daft Arbeitslose ffir derartige Untersuchungen durchaus die brauchbareren Vpn. 
waren. Denn fast alle ,,Ausnahmen" finden sich bei studierenden Vpn., offenbar 
weft die naiven Arbeitslosen viel nachdriicklicher und unbefangener in die jeweils 

1 Beobachtungen dieser Art wurden nicht in den hier mitgeteilten Versuchs- 
mihen, sondern in andern gemacht, die in der Hauptsache so ~hnlich ausfielen, 
dab sich ihre Wiedergabe eriibrigt. 
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gegebene Situation hineingehen. Die Wurzeln dieser verschiedenen Verhaltungs- 
weisen sind nieht sicher anzugeben. Vermutlieh tr/igt der ,,Leistungseifer", den 
Studenten in Versuchen an den Tag zu legen pflegen, zu dem Ergebnis viel bei~. 

Kapitel II. Versuche an entstehenden Figuren im Schwellengebiet. 

w 4. Fragestellung. 
Will man nach den Ergebnissen des 1. Kapitels der , ,Erfahrung" 

als solcher doch noch automatische Einwirkung auf sp~tere Gestal- 
tung zuschreiben, - -  damit  jenen Theorien folgend, wie sie beispiels- 
weise auch dem Begriff der empirischen Koh~renz zugrunde liegen, 
so muB man immerhin wohl einr~umen, dai~ eine solche ~Virkung auBer- 
ordentlich gering, schw/~cher zum mindesten als die schw/ichste bisher 
verwendete Gestaltbindung sein miiBte. 

Produktiver ersoheint die Frage, ob nicht etwa von vornherem aas 
Auftreten einer Erfahrungswirkung an spezifisehe Bedingungen ge- 
kniipft ist, die durchaus nicht immer erfiillt sind. So w~re z. B. daran zu 
denken, dab ein Erfahrungsvektor bisher deswegen nicht automatisch 
zur Geltung kommen konnte, weil die Ausbildung des b-Prozesses, auf 
den die Erfahrung ja umformend einwirken soll: im Moment der Pr/i- 
lung mit  voller Kraf t  einsetzt. Wiirde man dagegen die friiher erworbene 
Erfahrung w/~hrend allm(ihlicher Entstehung emes derartigen Gebildes 
einwirken lassen, we die figurale Situation noch nicht so festgef/igt ist, 
so kSnnte eher Erfahrungswirkung erwartet werden. Denn die MSg- 
liehkeit liegt ja vor, dab gerade in statu nascendi derartiger Systeme 
Faktoren wie die empirische Koh/~renz iiberlegene Wirksamkeit  ge- 
winnen. 

Start  also die b-Bilder nach vorangegangener a-Einpr~gung sofort in 
yeller Bestimmtheit  zu exponieren, werden wir im folgenden die b-Figuren 
langsam aus einem']aomogenen Grunde entstehen lassen und die Frage 
stellen, ob in der Sehwellenregion durch vorhergehende Einpr/igung 
einzelner Teile eine erfahrungsgem/~$ Gliederung des Komplexes er- 
reicht wird. Die positive Erfahrungswirkung wiirde sich dann also so 
zeigen miissen, dab bei Entstehung der b-Figur zuerst a ganz oder teil- 

1 Es ist leicht verst~ndlich, wenn aueh ein ~belstand fiir gr61~ere Versuchs- 
reihen, dab Vpn., die gew6hnt sind, a in b zu suchen, eine permanente Um/ormungs- 
bereitschaft jeder irgendwie komplizierteren Figur gegeniiber zeigen. Anfangs 
schien es ftir die Reinheit des Versuehsergebnisses unmSglich, eine Vp. mehrere 
Male in ~hnlichen Versuchen, wenn nieht in grol~en Zwisehenzeiten zn verwenden. 
Jedoeh auch in dieser Hinsieht l~Bt sieh die Versuehssituation beherrschem So 
war es in solehen F~illen z. B. yon Nutzen, die Vp. sich ,,tot suchen zu lassen% 
hr in mehreren Versuchsstunden immer wieder kompliziertere Figuren zur Be- 
~chreibung darzubieten. Auf diese Weise kann man yon neuem einigermaBen 
,,naives" Verhalten erreichen und die8elben Vpn. zu ~hnliehen Versuchen wieder 
verwenden. 
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weise wahrgenommen wird und erst im weiteren Yerlauf der Exposition 
andere Teile des b-Komplexes hinzutreten. 

Voraussetzung ist bei alledem, dab die Entstehung einer Figur an und 
fiir sich nicht zufRllig, regeltos verlRuft, sondern einigermaBen eindeutige 
Gesetzm~Bigkeiten zeigt. Bei einfachen Figuren trifft das nun, wie aus- 
gedehnte Vorversuche gezeigt haben, in der Tat weitgehend zu. EntstehV 

z. B. unter gfinstigen Bedingungen x eine Figur wie die folgende : J 
f , 

Z-fSrmige, so sieht man im allgemeinen erst einen der horizontalen Paral- 
lelstriche, gleich darauf den anderen (beide auch h~ufig zusammen), wRh- 
rend der dritte Strich erst viel spRter, bei wesentlich grSBerer Intensit~t 
auftritt. Diesen dritten Strich kann man wieder begfinstigen, indem 
man die Z-Figur in grfSere Komplexe einbettet wie: 

S 

A b b .  5. 

Hier werden meist die 3 schr~gen ParaUelen (a, b, c) friiher und bei 
geringerer Intensit~t wahrgenommen als die beiden Grundstriche (I 
und II). L~st man dagegen das Z beispielsweise in einem Rechteck 

[ / i  so treten regelm~ig alle Randkonturen vor dem Innen- ~ u f ~  

strich auL 
Nicht alle l~iguren eignen sich fiir so|che Versuche. In vielen F~l|en 

scheinen dem Entstehungsvorgang nicht so einfache Gesetzm~igkeiten 

zugrunde zu ~egen. Verzerrt man z. B. das Z ein klein wenig ~ ,  so 

entsteht regellos ohne feste Fo|ge der einzelnen Teile erst der eine oder 

1 Unter giinstigen Bedingungen verstehen wit eine nicht zu kurze Entstehungs- 
zeit, nicht zu gro~er Sehwinkel und gfinstige Yerteilung der l~igurkonturen auf der 
Projektionsfl~che. Natfirlich spielen auch subjek~ive Faktoren, wie etwa Auf- 
merksamkeitsbereich, Fixationsmoment eine wichtige Rolle. Indessen diiffte die 
Bedeutung solcher Momente keineswegs weitgehender sein als bei Wahrnehmungs- 
prozessen iiberhaupt. -- Die geschflderten Ergebnisse finden sich vornehmlich bei 
unbefangenen Ypn. Genauere Mitteilung fiber die hier in ]3etracht kommenden 
Gesichtspunkte wird in einer sl~teren Arbeit gemacht werden. 
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der andere Strich. Wird aber diese Figur wiederum zu eirmm Viereek mit 
2 parallelen Seiten gese.hlossen, so zeigen sich unter giinstigen Umst~nden 

sofort wieder eindeutige Verh~ltnisse. I ~  Die einzelnen Etappen 

v I 
des Vorganges verlaufen auch bei mehrfacher Wiederholung etwa fol- 
gendermaBen: 

Ih Jhlh 
7' Z oder" 2 3 /4 

Abb. 6, 

Im ganzen zmgen solche Vorversuche, dab wit mit geniigender Kon- 
stanz bei der Entstehung geeigneter Figuren rechnen kfnnen. Sie legen 
welter den Sehlu$ nahe, dab hier wieder figurale Gestaltfaktoren im 
Wertheimersehen Sinne a yon entseheidender Bedeutung sind: gestalt- 
lieh betonte Tefle des Komplexes, in diesem Falle Parallelen (Faktor 
der Paralleliti~t), treten beim Entstehen eher auf. 

Die Gestaltwirkung des b-Komplexes tritt nun bier ira Sehwellen- 
gebiet in etwas anders zu besehreibender Weise zutage als bei direkter 
Volldarbietung. Wi~hrend die AuflSsung der a-Figur in ihrem b-Kom- 
plex dort dadureh bewirkt wurde, dab F1/~chen- und Konturteile in b 
anderen Unterganzen angeh6rten, zeigt sieh die Gestaltwirkung jetzt 
meist darin, dab Tefle yon a, die nicht guten Unterteilen yon b angehfren, 
phi~nomenal zuriiekgedri~ngt und am Erseheinen gehemmt werden. 
Diese Repulsion der a-Teile in dem b-Komplex kann je nach der figuralen 
Struktur yon b versehiedene Grade annehmen, so dab wit aueh im 
Sehwellengebiet wieder mit Gradabstufungen der Gestaltwirkung ex- 
perimentieren kSnnen. 

Der Naehweis empiriseher Kohi~renz wiirde nun erbracht sein, wenn 
dureh vorhergehende Einpriigung einzelne, beim naiven Binsehauen 
l~eht primi~r erseheinende Figurteile merklich begiinstigt werden k(innten. 
Dabei wi~ren einfaeh Figuren zu wiihlen, deren Entstehungsproze6 so- 
wohl geniigend regelm~$ig und eindeutig wie aueh geniigend differen- 
ziert verli4uft, damit eine dutch die a-Einpr~gung bewirkte Umformung 
des Prozesses deutlieh feststellbar wird. 

w 5. Versuchstechnik. 
Beim technisehen Aufbau der Versuchsapparatur, der anfangs nicht 

geringe Schwierigkeiten bot, war vor allem der Forderung Reehnung zu 

1 Vgl. M. Wertheimer, Unf~rsuchungen zur Lehre yon der Gestalt. Teil H. 
Psychol. Forschg 4, 329f. und aueh K. Oottschaldt, Tell I. Psychol. Forschg. 8, 290f. 
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t ragen ,  da~  der  jeweil ige En t s t ehungsvo rgang  in al len seinen technischen 
und psychologischen Einze lhe i ten  ohne weiteres  wiederhers te l lbar  sein 
mul3te. I m  ~vesentlichen bes t and  die  ve rwende te  A p p a r a t u r  aus  e inem 
Ep i skop  (BildgrSl~e 25rea l  25 era), in dessen Pro jek t ionskege l  ein grol]er 
Ep i sko t i s t e r  (2 r-----50 era) aus Alumin iumblech  ro t ier te .  

Dieser war auf einem etwas ver~nderten, yon einem kr~ftigen Motor ge- 
triebenen Musilschen Variationskreisel montiert, der w~ihrend der Rotation eine 
Verschiebung beider Scheiben um im ganzen 180 ~ und damit ~)ffnung und Schlie- 
Bung des Episkotisters gestattet. Aber statt, wie iiblich, die Aufdeckung mit'einer 
Handkurbel auszuffihren, was zu Unregelm~i]igkeiten im Tempo des Entstehungs- 
prozesses fiihren miiBte, wurde hier die Verschiebung beider Scheiben durch einen 
zweiten mit dem Variationsgetriebe des Musil-Kreisels lest verbundenen, langsam 
laufenden Motor bewirkt. 

Der Variationskreisel erhielt weiter eine besondere Z~hlvorrichtung, um jeder- 
zeit die jeweiligen Grade der EpiskotisterSffnung exakt ablesen zu kSnnen. W~h- 
rend der Ablesung muBte natiirlich die Verschiebung arretiert werden. Hierzu 
wurde in den Stromkreis des zweiten, mit dem Variationsgetriebe des Kreisels lest 
gekoppelten Motors eine als Stillstandsvorrichtung genau arbeitende elektrische 
Strombremse eingeschaltet. 

Ein Mangel der Anordnung, wie sie bisher beschrieben ist, war nun noch. 
dab die Aufhellung vir zu schnell vor sich ging. Schon bei wenigen Graden Elai- 
skotisterSffnung war die projizierte Figur klar wahrnehmbar, so dab die Ent- 
wicklung zu schnell verlief und schwer zu beobachten war. Gleichzeitig, und dies 
war naturgem~tB psychologisch sehr stSrend, trat  bei dem Erscheinen der Figur 
die zunehmende Erhellung der ganzen Projektionsfl~che stark in den Vordergrund. 
Durch eine kleine Modifikation lieBen sich jedoch beide Schwierigkeiten recht gut 
umgehen, Wir beleuchteten die Projektionsfl~che aus etwa 1 m Entfernung 
konstant dutch eine kleine Zusatzlampe (6 Volt) 1, vor der noch eia schwaches 
Rauchglas angebracht war. 

Da selbst bei eigens darauf gerichteter Beobachtung Helligkeitszuwachs der 
Gesamtfl~che erst bei etwa 150 ~ 0ffnung festzustellen war, blieb also in den wichtig- 
sten Entstehungsphasen die HeUigkeit des Projektionsbildes phenomenal konstant. 
Auf diese Weise erreichten wir, dab auf der dauernd erhellten Projektionsfl~tche 
die Figuren entstanden, ohne dab die Erhellung als solche aufdringlich hervor- 
getreten w~re. Damit wurde auch gleichzeitig die nStige Dehnung des Entstehungs- 
vorganges erzielt. Die Figur entstand jetzt erst innerhalb des weiten Bereiches 
yon 10 ~ bis etwa 150 ~ zeitlich erstreckte sich damit der Vorgang auf 40--60 und 
mehr Sekunden. 

Die  Vp. saB in 4 m E n t f e r n u n g  vor  der  Projekt ionsf l~che,  vor  a l len stS- 
r enden  L ich te rn  durch  eine Dunke l tonne  (80 cm Durchmesser)  und  durch  
ein  D i a p h r a g m a  geschi i tz t .  Vor der  Vp. war  eine Tafel  so angebrach t ,  da6  
da rau f  ohne Ver~nderung der  K i i rpe rha l tung  gezeichnet  werden konnte .  

F i i r  d ie  P ro toko l l i e rung  der  zei t l ich sehr ausgedehnten  Vorg~nge, h a t  
sich folgende Techn ik  gu t  bewi~hrt: Nach  dem Achtungss igna l  bega lm 
die  D a r b i e t u n g  der  F igur .  Die Vp. soll te mi t  dem Ausruf  , ,eins" rea-  
gieren,  wenn  sie auf  der  normalerweise  he l lgrauen und  so gu t  wie homo-  

1 Konstanz der Lichtst~rke wurde dutch l~berbelastung der Lampe und 
durch dauernde elektrische Kontrolle, Amp~remeter und Voltmeter, angestrebt. 
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genen Projektionsfl~che irgendeinen, vielleicht noeh undeutlichen und 
nieht ngher zu besehreibenden Sehatten- oder Striehteil siihe. Sowie 
dieser erste Ansatz einer Gestaltung nun irgendwie fester wurde oder 
noch ein weiterer Strieh oder Figurteil hinzukam, reagierte die Vp. mit 
,,zwei" und so fort. Schien naeh der Reaktion ,,drei" (ngehste ~nde- 
rung) die Figur so k]ar und endgiiltig, dab vermutlieh bei weiterer Auf- 
heUung Umgestaltungen nicht mehr zu erwarten waren, so fief die Vp. 
,,SchluB!". Nach jeder dieser Reaktionen zeiehnete die Vp. - -  ohne 
Unterbreehung der Beobaehtung - -  das Gesehene im Dunkeln auf die 
Tafel. Bei allen ihren Ausrufen arretierte der V1. einen Augenbliek d i e  
Episkotisterversehiebung und stellte an der schwaeh erleuehteten Ziihl- 
tafel den ~ffnungswinkel fest 1. Nach jeder Gesamtexposition wurde 
dann an Hand der Zeiehnungen der Vp. ein genaues Protokoll fiber den 
Ents~ehungsvorgang aufgenommen; es war mSglieh, den so in mehrere 
Etappen zerlegten EntstehungsprozeB qualitativ und quantitativ ein- 
deutig festzulegen. 

w 6. Die Wirkung viel/acher ginprdgung der a-Figur au] die Entstehung 
des b-Komplexes. 

Zun~chst war zu untersuchen, ob - -  im unwissentlichen Verfahren - -  
dureh vorhergehende Einpr~gung der a-Figur der EntstehungsprozeB 
der b-Figur im Sinne dieser Erfahrung beeinfluBt wiirde. Einige der 
sehon geprfiften Figuren fiihrten wir also wieder im Gr6flenvergleich 
40 real vor und lieBen dann die betreffenden b-Figuren: entstehen. 

Natiirlich wurden nur solche Figuren verwendet, bei denen der Ent- 
stehungsvorgang eindeutig und konstant genug verl~uft. 

Im ganzen priiften wir an 9 Vpn. (At., Bi., De., He., H6., Sa., Seha.,Wei, 
Zei.) 23 Einzelf~lle durch. Das Ergebnis fassen wir in Tab. 3 zusammen. 

Vielleieht mit einer einzigen Ausnahme (Nr. 20, Vp. Ar.) zeigte keiner 
der 23 Priiffglle beim Entstehen der b-Figur eine Nachwirkung der vor- 
angegangenen a-Einprggung. Der ProzeB verlguft niemals so, dal~ primgr 
a gesehen wird ; soweit sich das bei diesen Figuren feststellen l~Bt, scheint 
vielmehr regelm~Big die Folge der Entstehungsphasen yon der figuralen 
Struktur yon b abh~ngig zu sein. Deren Wirken mag bei einigen der 
komplizierteren Figuren noeh nieht ganz klar sein, abet die Mehrzahl zeigt 
doeh eine sehr straffe GesetzmgBigkeit. Wir greifen einige Beispiele her- 
aus: Fig. VII b 2 zeigt etwa folgende Etappen:  

I II H H 
Abb~ 7. 

~ Diese Arretierungen waren in der Regel so kurz, dal3 sie aiehg wahrgenommen 
werden konnten, auf keinen Fall aber den Yerlauf des Entst, ehungsprozesses st6rten. 

Psyehologische Forsehung. Bd. 12. 2 



Tabelle 3..Entstehungsgeschwindigkeit: 3 ~ in  I Sek.  

Entstehungsstadien der b-Figuren 
Nr. Vp. a-Fig, j (nach den Zeichnungen der Vpn.) b-Figur 

1 Sa. /L_ ~)  ~ . ~  ,,~ 
x , k ~  .,u__ 

5 
o h a e h  h 

*r i ii i1 i:il pl pl 
~ u ~ h  h 
,wo,. h -14~-[] -] [] H H 

lo Ar. L_q I I--- I---I m 

, 3 . o .  �89 ~ ~ % %  

14 > [:> D<3 ~ q  

15 n~. % ~ H 

16 ~._ @ ~ % 

% 

% 

% 

H 

% 

17 �9 - - ,  ~ b '~ D < 1 %  % 

18 Scha. % - - J - - - ~ -  ~-~ ~-~ 

Xj' 

Bi. r 

~) Die Zeiclmu~gen stellon die einzelnen figuralen Gogebenhelten w~hrend der Entstehung dar. 
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Wir sehen: zuerst treten nacheinander die beiden markanten Paral- 
lelen auf, zwischen die sieh einmal sogar eine drltte einschiebt, und erst 
in der letzten Phase t r i t t  der mita  eingeprdgte Schr~gstrich hinzu. 

Oder: in der Fig. V I I I b  z wird erst ein liegendes Malkreuz gesehen, 
das sich sptiter zu einem Propeller erg/inzt, und ers$ ganz zuletzt erscheint 
die Figur im Sinne geometriseher Richtigkeit orientiert. Von einer Nach- 
wirkung der a-Einpr/~gung ist nichts zu spiiren. 

Abb, 8. 

Als weiteres Beispiel sei der Versueh Nr. 23 angeffihrt: 

Abb. 9. 

Zun~chs~ entsteh~ in mehreren Etappen der t~uflere Rahmen des auf 
der Spitze stehenden Oblongums, und erst ganz zuletzt kommt  der ,,a- 
eingepr/igte" Mittelstrich hinzu. 

Wir haben diese Versuche mit  recht vielen verschiedenen Figuren 
angestellt, immer mit  dem gleiehen fiir die Erfahrungswirkung nega- 
t iven Resultat .  Ein anderes Beispiel, das wegen der zweifachen Art  
seiner Entstehung besonders interessant ist, sei zum Schlul3 noeh er- 

w~hnt. Die Fig. X I  J r  , aus 3 Strichen aufgebaut, wurde in Vor- 

versuehen ohne Einpr~gung 12real (4 Vpn.) verstreut unter 38 anderen, 
gegeben. 

Hierbei zeigten sich 2 Arten des Entstehens. Entweder ging die Gestaltung 
yore oberen Schragstrich lil~ks aus (manchmal auch yore senkrechten Hauptstrich, 
auf den dann unmittelbar die Sdhr/~ge folgte) oder aber - -  und das etwas h~ufiger - -  
yore rechten Winkel rechts aus (wobei zuerst wieder entweder die Senkrechte oder 
der horizontale Querstrich gesehen wurde). In 7 yon 12 FMlen entstand die Figur 
yore reehten Winkel her und in 5 yore spitzen. 

Figur entsteht vom rechten Winkel ode,"l ode~ I /1 

Figur  en t s t eh t  vom spitzen Winkel  jo4 
Abb. 10. 

2* 
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Einen Monat sp/iter fanden die eigentlichen Erfahrungsversuche 
start. 5 Vpn. (Bi., Fr., Kau., Li., Sa.), darunter die 4 aus den eben er- 

w/ihnten Vorversuchen, pr/~gten die Teilfigur a 1 ~ 1  in 40 GrSBenver- 

gleichsexpositionen ein; darauf folgte Prfifung auf etwaige Erfahrungs- 
wirkung im Entstehungsvorgang der b-Figur. 2 Wochen sparer, nach 

Tabelle 4. Entstehungsgeschwindigkeit: 3 ~ in 1 ,%k. 

Natiirliche Entstehunq yon ~_. 

I Summe 
PrJm$lr warde 

Vpn. 1 2 3 alse wahr- 
genommen 
1 L 

Bi. 

FL 

Kau. 

Li. 

I I I1  I._ 

141. .  I._ 

~ 11L I_ 

I L l _ _  

I L t  

I L t  

L t  

I L t  

II 11_  

I I " 1 _  

I L ' L  

" ZI ZI "L 

5 7 

1 Monat  spditer Entstehung ~ m  b. 

Vpn. 

Bi. 

Fr 

K~ u~ 

Li. 

Sa, 

Eivgepr~gte aiFigur 

4 

Entstehung yon '1.- nach 40father Ein- 
pr$igung der a-Figur 

/ fl fl_ 

I L t 

I L I_ 

i L t 

/ l f l l f l _  

2 3 

1 Die Zeiohnungen s~ellen wieder die einzelnen figuralen Gegebenheiten w~hrend 
der Ents~ehung dar. 
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TabeUe 4 (Fortsetzu.~j). 
'2--3 Wochen s~tter Entstehunfl yon b. 

21 

Vpn. l~ingeprAgte a-Figur Entstehung yon ~1- nach 40facher Ein- 
prltgung der ~Figur  L. 

{: 
II{ Ka u. 

Sa. 

I "1 d_ fl_ 

I L "l_ 

_211_ 

i i _L ~ 

I '1 "1 I_ 

2 3 

einigen, mit anderen Versuchen ausgefiillten Versuchsstunden, gaben 

wit nun auch umgekehrt den anderen Teil der Figur, a s [ , in gleicher 
I 

| 

Weise zur Einprggung, deren Nachwirkung dann wieder an b geprfift 
wurde. Die Ergebnisse beider Versuche fassen wir in Tab. 4 zu- 
s a m m o n .  

Es handelt  sich um eine kleine knzahl  von Versuchen. Nach diesen 
aber maeht es wieder keinen Unterschied, ob die b-Figur ohne voraus- 
gehende a-Einpr/igung entsteht, oder ob a 1 oder a s vorher eingeiibt 
worden ist x. 

Wenn wir anfangs gefragt haben,  ob wenigstens im Entstehungs- 
stadium yon Figurenkomplexen die Erfahrung automatisch einen for- 
menden EinfluB auf das Wahrnehmen gewinnt, so mull die Frage wohl 
verneint  werden. 

Einzig der Einwand w~re noch gegen die Versuche vorzubringen, dab 
die Art  der Erfahrungsstiftung (Einpr/igen durch GrSBenvergleich) un- 
geeignet fiir die geforderte Nachwirkung sei. Ira folgenden wird dieses 
Bedenken durch Experimente mitbeantwortet,  in denen die Einpr/igung 
dutch mehrfach wiederholte Entstehungsabl~ufe einer a-Figur vorge- 
nommen wird. 

1 Diese Ergebnlsse machten KontroUversuche ohne vorhergehende a-Ein- 
pri~gung iiberfliissig, die ja erst dann notwendig gewesen witren, wenn die Fi- 
guren positiv yon a her entstanden w~ren. Auch eine quantitative, genauere 
Untersuchung war bier, bei den ersten tastenden Versuchen, noch nicht not- 
wendig. 
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w 7. Vergleich der EinTr~igungswirkung mit dem Ein/lufl eines s, pezi/isch- 
gestalteten Fersuchsverlau/s. 

Aber lassen sich denn solche Entstehungsvorg~nge fiberhaupt in 
einer bestimmten Riehtung ~ndern ? Ist es z. B. aueh hier m6glieh, die 
innere Situation in der entseheidenden Phase solcher Prozesse so weit 
in Abh~ngigkeit vom Gesamtgeschehen zu bringen, dab die Entstehung 
der Figur in anderer als der natiirlichen Entstehungsweise vor sieh geht ? 
Wir sahen, dab solche Resultate bei normaler Darbietung leicht dadureh 
zu erzielen waren, dab die b-Figur in Prfifsituationen gegeben wurde, 
die einen besonderen auf a-geriehteten Situationsvektor enthielten. Will 
man also aueh bei Entstehungsvorg~ngen eine Beeinflussung im Sinne 
yon a erreiehen, so seheint demnaeh der n~ehste Weg der zu sein, dab 
naeh dem Vorbild jener Versuehe Priifsituationen gesehaffen werden, 
die wieder einen a u f a  in b-gerichteten, aus dem aktuellen AbIauf des 
Gesamtversuehes entspringenden Vektor enthalten. 

Wieder operierten wir zu Vergleichszweeken mit 2 parallelen Ver- 
suehsreihen, die jede in eine ausgedehnte, fiber mehrere Versuehsstunden 
erstreckte Serie yon 50 Einzeldarbietungen entstehender Figuren ein- 
gebettet waren. Verlauf und ~ul]ere Anordnung beider Priifreihen im 
Rahmen der fibrigen Expositionen ist am einfaehsten dureh folgendes 
Schema dargestellt: 

1. Versuchstag: } 30 Darbietungen verschiedener entstehender Figuren. 
2.*Versuchstag: 
3. Versuchstag: Nach einigen weiteren solchen Expositionen folgt als ,,Ein- 

pragung" ohne besondere Mitteilung 6real hintereinander die Figur XIa~ - -  eben- 
falls in atlmi~hlicher Entstehung - -  unmittelbar daran anschlie~end wird die 
Priiffigur XIb gegeben, natiirlich unter Vermeidung jeder ankiindigenden J~ul~e- 
rung. (Damit ist also dem Einwand Rechnung getragen, dab zur Stiftung der 
Erfahrung gerade die Gr6Benvergleichsmethode ungeeignet w~re.) 

4. Versuchstag: 20 Darbietungen wie am 1. und 2. Versuehstage. 
5. Versuchstag: Wie 3. Nur bemerkte der V1. vor der b-Darbietung, dab 

nun wieder andere Figuren folgen wtirden, und exponierte als n~chstes Bfld Fig. XI b. 

Dieselben 9 Vpn. (Ar., Bi., De., Fr., Ho., Kau., Le., Li., Zei.) sahen 
also beide Male die b-Figur naeh mehffacher Einpr~gung, abet in Prfif- 
situationen, die dem Charakter naeh v611ig versehieden waren. Denn 
bei der ersten Priifung am 3. Versuchstage wurde b als 7. Glied einer 
l~eihe yon a-Darbietungeu gegeben, die wieder einen Sonderteil des Ge- 
samtversuehes darsteltte. In der 2. Prfifung (5. Tag) dagegen sollte b 
als ein, dutch die miindliche Mitteilung gegen den vorhergehenden 
Versuchsverlauf abgehobenes Element unter vielen anderen auf- 
treten. 

Aus den Ergebnissen der ersten Prfifung muB also ersichtlich sein, 
ob durch diese Anordnung eine Aufeinanderfolge der Entstehungsphasen 
yon b im Sinne von a dureh die a u f a  geriehteten Situationskomponente 
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Tabelle 5. Entstehungsgeschwindigkeit  3 ~ i~  1 Sek.  

23 

Priifung 1 Priifung 2. 

Vpn. Reaktion:  Reaktion: 
1 2 S 1 2 8 

1. A r .  

2. Bi. 

3. ~)e. 

4.  ~ r ,  

5. H o .  

6.  K a u .  

7. L$. 

8. Li. 

9. Zei. 

I /' /l__ 
i J i 

1 
i 40 ' G2 88 

2q 

' 1 . .% 26 

�9 "!, 1 13f 5~ ~ 80 "I 26 

L 

124 2G 29 

L L,2_.. 

22 132 / ~ $ 8  25 L3~/~---G8 

UnterEinfluB der Situations- b entsteht  bei ,,neutralel"' 
komponente  ents teht  b in Priifsituation nut in 4 Fdllen 
allen 9 Fdllen nach 6 facher - -  naeh 12 facher Einpr~,- 
Einpr~igung im Sinne der gung - -  im Sinne der a-Figur. 

a-Figur. 

1 Die Zeichnungen stellen wieder die einzelnen figuralen Gegebenheiten 
w~hrend der Entstehung dar, die Zah]en darunter die jeweiligen Grade der 
Episkotister6ffnung (Intensit~ten). 
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erreicht ist, w~hrend das Resultat der zweiten Priifung aussagt, ob auch 
ohne diesen Situationsdruck, allein durch die 12fache Einpr~gung yon 
a (6 Darbietungen unmittelbar vorangehend) Umformung im Sinne 
der Erfahrung eingetreten ist (Tab. 5). 

1. Um mit dem Hauptergebnis zu beginnen: Trotz dieser der Art 
und den Umst~nden naeh der naehfolgenden b-Entstehung durehaus 
dhnlichen ,,a-Einpr~gung" zeigt sich wieder in ,,reiner" Pr~sltuation (2) 
keine Verschiebung dureh Erfahrungsnaehwirkung. ~hnlieh wie in den 
Kontrollversuchen ohne jede vorhergehende a-Darbietung (Tab. 4, 
1--3) entsteht in der neutralen Pr~fsituation (2) in 5 yon 9 l~llen wimdr 
der zum rechten Winkel geMirige Horizontalstrich (oder die Senkreehte); 
zuletzt erst wurde die mit a eingeprdgte Schrdge gesehen. Nur in 4 F~llen 
tritt die Figur vom spitzen Winkel her auf. Die Kontrollversuche zeigten 
fast die gleiehe Verteilung: 7 real rechter Winkel - -  5 mal spitzer Winkel 
primer; siehe Tab. 4, 1--3. 

2. Schon 2 Versuehstage vorher dagegen hatten alle 9 Vpn. unter 
Druek der darauf gerichteten Situationskomponente die b-Figur im 
Sinne yon a entstehen sehen. Die Entstehung einer Figur l~Bt sich also 
an und fib" sich durchaus dureh Wahl geeigneter Versuehsverl~ufe be- 
stimmen. NStig ist dazu nur ein Vektor, der im Moment der b-Ent- 
stehung (bei Beginn der Priifsituation also) auf bestimmte Figurteile (a) 
gerichtet ist. 

Denn noeh einmal sei hervorgehoben, da~ dieses positive Ergebnis 
nieht auf automatisehe Nachwirkung der Erfahrung als soleher zuriick- 
gefiihrt werden kann, eben deshalb nicht, weil unter ,,neutralen" Um- 
st~nden in den Parallelversuchen keine Wirkung aufzuweisen ist 1. Un- 
bestritten bleibt bei alledem natiirlich, dab aueh bei dynamischer Wir- 
kung des Situationsvektors die vorherige Darbietung als Be dingung vor- 
auszusetzen ist; abet sie ist nicht als selbst automatisch wirksam anzu- 
sehen. 

Nieht zuletzt werden diese Ansehauungen durch die ph~nomenolo- 
gischen Besehreibungen beider Priifsituationen unterstiitzt. Denn w~h- 
rend alle 9 Vpn. unter Situationsdruek aufa  (1. Priifung) die b-Figur fast 
wie jede der eben gegebenen a-l~iguren entstehen sehen (wenn man yon 
gelegentliehen Uberraschungen absieht, die beim Erscheinen des 3. Hori- 
zontalstriches vorkamen), fassen 2 Tage sp~ter in der 2. Priifung die- 
selben Vpn. b ganz wie zum ersten Male auf. ,,Jetzt kam" beispielsweise 
,,zuerst der senkrechte Strich, und obgleieh ab und zu ein Sehatten da 
war in der ~ichtung des (mit a eingepr~gten) Schri~gstriches links, 
sprang der horizontale Strich hervor, dessen Erseheinen einen Ruck 

1 Auch die ganz andere Anschauung, dab automatische Erfahrungswirkung 
e~wa nut an Homogenitgit des vorangehenden Versuchsverlaufs gebunden w/~re, 
laBt sieh, wie sp/iter gezeigt wird, nicht aufrechterhalten. 



l~ber den Einflu~ der Erfahrung auf die Wahrnehmung yon Figuren, II. ~5 

dutch die ganze Figur brachte. P16tzlich ha t te  der vertikale Strich 
nur noch ,Machtbereich nach rechts ' ,  und erst nach sehr langer Zwischen- 
zeit tra~ der Schr~gstrich hinzu." I) ieVp. war dann iiberrascht, dab letz- 
ten Endes ,,doch fast wieder die alte Figur nur mit  einem neuen Strich 
gegeben war".  Anfangs ha t te  sie ,,ein ganz ver~ndertes, nach rechts aus- 
gedehntes Gebilde wahrgenommen".  

Es mag an den besonderen Entstehungsverh~ltnissen dleser Figuren, 
mehr noch an der Labilit~t der zum Tell ja durch miindliche Instrukt ion 
geschaffenen Prfifsi~uationen liegen, dab bei Wiederholungen der ganzen 
Versuchsreihe mit  denselben Vpn. gleiche Ergebnisse nieht erreieht war- 
den. Zwar kann ma~ otme weiteres b wieder im Sinne der a-Figur ent- 
stehen lassen. Man braucht  dazu nut  b in einheitlieher Reihe mit  meh- 
reren a-Expositionen zu geben. Dagegen is$ es sehr viel schwerer, die- 
selben nun miBtrauisehen Vpn. noch einmal zu , ,neutraler" Verhaltungs- 
weise zu veranlassen. Meist wird auf die Bemiihungen des VI. ~hnliehes 
geantwortet  wie: , ,Ich daehte mir  gleich, dais wieder dasselbe kommen 
wird, und ich soll nut  unbeeinflul3t bleiben". Sowie dann nut  der erste 
senkrechte Strieh erschien, wurde er als der S tr ich  yon a wiedererkannr 
was entspreehendes Verhalten mit  sich brachte. 

Geht man dagegen jetzt  zu anderen ~iguren fiber und besonders zu 
solchen mit  klareren, festeren Phasen des Entstehungsvorganges, so kann 
m a n  auch wieder dieselben Vpn. beide Prfifsituationen mit  ganz denselben 
Ergebnissen durehmaehen lassen. Wir sind bier keineswegs an best immte 
Figuren gebunden. 

Wit w~hlten folgende Fig. XII  , ein einfaches Quadrat, dessen unterer 

Querstrich yon einem 5., der Kante gleichen Strich gekreuzt wird. I~Bt man 
diese l~igur entstehen, so wird mit groBer Regelm~Bigkeit primer das Quadrat 
gesehen werden, als Ganzes oder in schneller Sukzession der einzelnen I~anten. 
Der 5. Strich dagegen wird dann immer erst bei st~rkerer objektiver In~nsit~t 
und nach deutlicher Zeitspanne folgen. Als durch Situationsvektor oder durch 

Erfahrung zu begtinstigendes a w~hlten wir die Kreuzfigur - - - ~ ,  die aus 

4 
diesem 5. Strich und der unteren Kante des Quadrats zusammengesetzt ist. 

Beide in allen Einzelheiten den obigen nachgebildeten Versuehsreihen 
(vgl. S. 22, je 6faehe x a-Einpr~gung mit  ansehlieBender b-Darbietung) 
wurden wieder in eine Serie yon Darbietungen anderer Figuren einge- 
better. 

1 Glaubt man, daft die Zahl vorhergehender a-Darbietungen zu gering ist, 
so vgl. man w 10. 
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TabeUe 6. Au/deckgeschwindigkeit 3 ~ in 1 Sek. 

Vpn. Priifung 1 Priifung 2 

1) 
At. 

Erg. 

Zei. 

64 112 r 

[-_- 
70 92 ) I) '6 

[2] El 
5r 8G f 2  

, , E L I 2  
t/.O il 2 102 

Alle 3 Vpn. (At., Erg., Zei.) sahen in der Priifung 1 mit a u f a  gerich- 
tetem Situationsvektor auch diese b-Figur sofort im a-Sinne. Erst  ent- 
stand das Kreuz (manchmal in mehreren Etappen) und viel spi~ter folg- 
ten die iibrigen Teile yon b. Umgekehrt wurde am 2. Versuehstage (mit 
Ankfindigung neuer Figuren vor der b-Darbietung) das Quadrat primer 
wahrgenommen und erst bei objektiv grSBerer Intensit~t zu b erg~nzt. 
Automatisehe Nachwirkung der vorhergehenden Einpr~gung als solcher 
ist also wieder nicht aufgetreten. 

w 8. Die  Bedeutung von ,,strulcturgerechten" und ,,strukturwidrigen" 
Expositionen /iir die Situation des Entstehungsvorganges. 

In den eben gesehilderten Experimenten wird - -  mit negativem 
Ergebnis - -  die Erfahrung auf automatische Naehwirkung in einer Si- 
tuation gepriift, die zum nieht geringen Teil dutch miindliche Ankfin- 
digung neuer Figuren gesehaffen ist. Da nun eine derartige Mitteilung 
Quelle neuer, nicht fibersehbarer Faktoren darstellen kann, daft das Re- 
sultat noch nicht als vSllig sieher betraehtet  werden. MSglicherweise 
kSnnte bier z. B. in der 2. Priifung die Instruktion im Sinne einer nega- 
riven Suggestion wirken, wodurch allein schon das Niehtauftreten der 
Erfahrungswirkung zureichend erkl~r~ wiirde ~. Es muI~ also, will man 
bier weiterkommen, versueht werden, die Verbalinstruktion durch an- 
dere, durehsichtigere ~aktoren zu ersetzen. 

Was leistet nun die Ankiindigung einer neuen Figur an bestimmter 
Stelle eines Versuehsverlaufs ? Offenbar wird dadurch ein AbschluB der 
Reihe der a-Darbietungen und damit ein Abheben der folgenden b-Expo- 
sition yon dem bisherigen Hergang erzielt, so dal~ nun yon der Vp. ,,alle 

1 Die Zeichnungen stellen wieder die einzelnen figuralen Gegebenheiten 
wahrend der Entstehung dar, die Zahlen darunter die jeweiligen Grade der 
EpiskotisterSffnung (Intensitaten). 

Freilich miiBten wir dann annehmen, dab eine auch nur angedeutete Sugge- 
stion dieser Art bereits stark genug ware, um die Effahrungswirkung auszu- 
sehlieBen. 
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mo'g|ichen" Figuren erwartet werden. Dieses Abheben der b-I)arbietung 
yore bisherigen Geschehen in der 2. Priifung wird im folgenden durch Ver- 
wendung eines Versuchsaufbaus mit zwei abwechselnden Figuren so 
durchgefiihrt, dab jegliche Verbalinstruktion iibeffliissig wird, natiirlich 
mit Ausnahme der vor dem ganzen Experiment an Vorversuchen zu 
gebenden, allgemeinen Verhaltungsregeln 1. 

In dem gleichen Versuchsverlauf wird auch wieder die 1. Priifung vor- 
genommen; die Darbietung der b-Figuren wird jetzt so in den Gesamt- 
hergang eingebettet, da~ im M6ment einer b-Entstehung ein auf das a 
dieser b-Figur gerichteter Vektor vorhanden ist. 

Als Figuren verwenden wir die schon bekannte Quadrat-Kreuzfigur 
und eine neue Kreis-Winkelfigur XIII. 

~ b 
Abb. 11, 

bei der die 3 Winkelstriehe a darstellen. Die Art der Gesteltbindung 
erseheint in Fig. XIII  etwas variiert ; denna ist nieht mehr Me bisher teil- 
were in b aufgel6st, sondern stellt einen mehr selbst~ndigen I.Jnte~eil 
da,r. Entsteht diese Figur unter neutralen Bedingungen, so wird reeht 
regelmi~Big erst der Krei~ gesehen, auf den naeheinander oder gleiehzeitig 
die 3 Winkelstriehe folgen. 

In der Reihenfolge Krenz, Winkel, Kreuz usw. wird jede der beiden 
a-Figuren je 3real dargeboten, darauf als 7. Exposition die Quadrat- 
Kreuzfigur, als 8. die Kreis-Winkelfigur ; dann folgen wieder abweehseknd 
die a-l~iguren I~euz, Winkel, I~euz usw. Naehdem so jede a-Figur 12 mM 
wiederholt ist, erfolgt eine zweite Exposition beider b-Bilder. Num" wird 
jetzt eine ~ul~erlich wieder recht geringffigige, den Ablau~ des gesamten 
Geschehens aber vSllig ~ndernde Umstellung in der Reihenfolge beider 
b-Figuren vorgenommen. Als 25. Exposition wird an Stelle einer eigent- 
rich zu exponierenden Kreuz-a-Figur die b-Figur: Kreis-Winkelfigur ge- 
geben, als 26. Exposition an Stelle der Winkel-a-l~igur die b-Figur 
Quadrat-Kreuz. (Urn beide b-Figuren gleichm~l~ig zu prfifen - -  die erste 
derartige b-Darbietung k6nnte wieder Einflu~ auf die folgende haben 
wurde in einigen F~llen auch erst als 26. Bild an Stelle der Winkel-a- 
Figur die b-Figur Quadrat-Kreuz exponiert, danach als 27. Bild an Stelle 
der Kreuz-a-Figur die b-Figur Kreis-Winkel; die Kreuz-a-Figur war 
dann 13real vorher gegeben worden.) 

1 Vgl .  S. 16. 
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K. Gottschaldt: 

Ver6~ch~schema 1.1 

Erste Priifung der b-Figuren. Jede b.Figur wird struk. 
turgerecht am Reihenplatz ihrer a-Figur dargeboten. 

Zweite Pr~ung der b-Figuren. Die b-Figuren werden 
strukturwidrig, nicht am Reihenplatz ihrer a-Figuren 

dargeboten. 

z Um yon vornherein aUzu stfrende Einfliisse yon Raum- und Gr6flenein- 
stellung elnigermal3en zu vermeiden, erschienen die Figuren nicht immer an 
derselben SteUe der Projektionsfli~che, sondern waren rgumlich etwas verschoben. 

u OewShnlich unterbrach der V1. bier unter irgendeinem Vorwand die 
Darbietung, schon nach der Reaktion 2 der Vp. (vgL w 5), da die Gefahr be- 
stand, dab die Erfassung der ganzen b-Figur die feste RegelmgBigkeit der Reihe 
sich abwechselnder a.F~uren st6ren wiirde. 
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Jede b-Figur wird also wieder in 2 strukturell verschiedenen Priif- 
situationen dargeboten: Zuerst erscheint b strulcturgerecht in die Gesamt- 
reihe eingefiigt; die kreuzhaltige Quadratfigur wird am Reihenplatz der 
Kreuzfigur gegeben, die Kreis-Winkelfigur am Reihenplatz der Winkel-a- 
Figur. Das 2. Mal dagegen erfolgt die Darbietung beider b-Figuren atrulc- 
turwidrlg zur Gesamtanordnung; die b-Figuren werden nicht am Reihen- 
platz ihrer a-Figuren exponiert. Schematisch w~re demnach die Reihe 
aller 26 (27) Expositionen in nebenstehendem Bflde (Ve~suchsschema 1, 
Abb. 12), zu veranschaulichen. 

Die mit 6 Vpn. ( I)eu., Hi., LS., Ra., Ri., St.) in 24 Priiffiillen gewonnenen 
Resultate enth~lt Tab. 7. Die Zeichnungen stellen wieder die einzelnen 
figuralen Gegebenheiten w~hrend der Entstehung einer Figur dar, die 

Tabelle 7. Au/ded~eschwind igbe i t :  3 ~ in  1 Eeb. 

Vpn. Expo. I. Prilfung Exp~ 
Nr. Nr. I 

7 

Deu. 

8 

9 

Hi. 
10 

7 

LS. 

8 

7 

l~a. 
8 

7 

R i .  

8 

7 

Sti. 

8 
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i 
I 
I 
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q2 5r I 
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Zahlen darunter die jeweiligen Grade der EpiskotisterSffnung (Inten- 
sit , ten).  

l. In  der Priifsituation 1, in der die b-Expositionen strukturgerecht 
in die Gesamtreihe eingeffig~ sind, wird wieder in allen F~]len a zuerst 
wahrgenommen. Entgegen der Wirkung der a in b auflSsenden Gestalt- 
faktoren erzwing~ der aktuelle, an dieser Stelle atff das jeweiHge a der 
dargebotenen Prfiffiguren geriehtete Gesehehensvektor Umformung 
des Entstehm~sverlaufs yon b im Sinne der Bevorzugung gestaltlich 
unbetonter Teile. (Bei beiden Figuren wird a fibrigens ungef~hr bei den- 
se~ben Intensit~tsgraden gesehen, wie die a-Figuren sonst in den Reihen 
zu entstehen pflegen.) 

2. Ist  dagegen der aktuelle Gesehehensablauf im Moment des Auf- 
tretens eines b nieht auf das dazugehSrige a, sondern auf das a der anderen 
b-Figur geriehtet, so finder sieh wieder in der Regel (10 yon 12 Fallen) 
keine Spur einer Erfahrungsnaehwirkung, trotz vorhergehender vie]~ 
facher und naehdriieklieher a-Darbietung (eine unmittelbar vor der 
Prfifung.) 

Die beiden Ausnahmef~lle finden sich bei einer Vp. Deu.; sie kSnnen zum Teil 
durch die ~hnlichkeit des figuralen Aufbaus beider Prfiffiguren veranla~t sein. 
Zuerst sieht n~m|ich die Vpn. Deu. in Exposition 25 die an dieser Stelle eigent|ich 
zu erwartende, aber nicht exponierte Kreuz-a-Figur, die sich schlie~lich zu schr~gen 
Kreuzstrichen mit Kreisbogen entwiekel~. 

Bemerkt  sei noch, dal3 fiir diese beiden Priifsituationen straffe Regel- 
mgBigkeit des Versuchsverlaufs Voraussetzung ist. Tri t t  nur eine kleine 
Yerwirrung ein, hat  z. B. im Moment der Prfifung die Vp. die Reihen- 
folge der sich abwechselnden a-Figuren nicht gegenw~rtig, so erfolgen 
sofort Zerfall der Reihe und damit meist regellose Ergebnisse. 

w 9. Bestimm,ung des Wi~'kungsgrades des Situationsvektors an der Stdrke 
der /iguralen ~staltau/16sung. 

Wenn es richtig ist, dab in der 1. Priifung die Situationskomponente 
wie ein Vektor auf die Gestaltung der b-Figur einwirkt, so mul~ es often- 
be,  aueh mSglich sein, die St~rke dieser dynamisehen Wirkung quanti- 
ta~iv zu bestimmen. Der Situationsvektor wird in diesen Versuchen 
gegen die a-auflSsenden Gestaltfaktoren yon b angesetzt, mithin kann 
der Wirkungsgrad des Situationsvektors, so wie er in den Bedingtmgen 
derartiger Versuehsverl~ufe gegeben ist, an der St~rke der a in b auf- 
15senden Momente indirekt ermittelt  werden. 

~iir eine erste Messung in groben Grenzen w~hlten wir eine Serie 
yon 4 Figuren mit ansteigender St~rke der AuflSsung 1 yon a in dem b- 

i Die AuflSsung yon a im entstehenden b-Komplex zeig~ sich darin, dab 
Teile yon a, die nicht strukturell gute Unterganze yon b darsteUen, am Erscheinen 
gehemmt werden. 



t)ber den Einflu8 der Erfahrung auf die Wahmehmung yon Figuren. II. 31 

Komplex und priiften an ihnen in gleichen Versuchsverl/s den Wir- 
kungsgrad des Situationsvektors. 

Leichte Figur XI ~ 

Mittelschwere 
Figuren I 

x , i +  

XlII ~ 

Schwere Figur XIV 

a, b 
Abb. 18. 

Auch die neue, vierte Figur XIVb ist so gew/~hlt, da$ normalerweise 
primer das Quadrat entsteht, w~hrend spiiter erst die beiden Verl~nge- 
rungslinien und die Mittelsenkrechte yon a gesehen werden. 

Gegen den Einwand, dab die Reihenfolge der einzelnen Phasen wahrend der 
Entstehung einer Figur weniger yon ihren Gestaltmomenten als yon der rein 
quantitativen Verteflung tier Kontur auf a und die tibrigen Tefle yon b abhi~nge, 
sei darauf hingewiesen, dab der Konturl~nge nach a bei den 3 letzten Beispielen 
ungefahr 2/5 yon b betr~gt; bei der leichtesten Figur 3/5. Unterschiede im Ent- 
stehungsverhaltnis tier 4 b-Figuren (relativ zu ihren a-Figuren) sind also nicht auf 
solche verschiedene ,,Intensitatsverh~ltnisse '' yon a:b zuriickzufiihren. 

Unter kleiner Variation des bisherigen Versuchsaufbaus stellten wir 
nun 4 parallele Reihenverlaufe auf, die immer je 2 der zu priifenden 
Figuren enthielten. In der ersten Priifung (5. Exposition) wurde wieder 
die Exposition yon b strukturgerecht in den Gesamthergang eingebettet, 
so dab im Moment tier Priiftmg ein auf das entsprechende a gerichteter 
Vektor vorhanden war; in der zweiten Priifung dagegen war die b-Dar- 
bietung strukturwidrig in den Versuchsverlauf so eingereiht, dab der Prti- 
fung im ganzen 10faehe Darbietung yon a vorausging, direkter Situations- 
vektor auf dieses a aber nicht bestand. In  beiden Priifungen wurden 
2 versehiedene b-Figuren verwendet, die am n~ehsten Versuchstag ihre 
Roll6 wechselten (vgl. folgendes Schema). 



32 K. Gottschaldt : 

Versuch,schema 2. 
1. Tag 2. Tag 

, ' 1  . "-+ 11> 2 

-. / /  
i> + q " ~ '.. 

"/[--"4 { b strukturgerecht am Reihen. ~ "- [~ 
"~ platz ihrer a-Figur J .2> 6 

/ / /  

M$~  MSW. 

,94 ....... /'"+" 

2~ [+] / "  Reihenplatz ihrer a-~igur / """'" 
" "" / 1 2 0  

Abb. 14. 

(Ebenso waren die beiden iibrigen Versuchsverl~ufe mit den Figuren XHT 
und XIV [3. und 4. Versuchstag] aufgebaut.) 

In der Tabelle sind wieder fiir die 4 Flguren die Ergebnfisse aus den 
beiden Priifsituationen (in Reihe 1 und 2 oder 3 und 4) zusammenge~tellt 
(3 Vpn. Mi., Ga., Si., 20 Priiff~lle [Tab. 8]). 

1. Ist in der Priifsituation 1 der Situationsvektor auf das a der 
dargebotenen b-Figur gerichtet, so wird gegen die schwache und mittel- 
starkeAuflSsung yon a in b wieder prim~re a-Wahrnehmung erreicht 
{Figuren 1, 2, 3). Dagegen iiberwiegt augenscheinlich schon die Wir- 
kung der figuralen Gestaltmomente in der 4. Figur. Hier verl~uft 
in beiden F~llen die Entstehung yon b unbeeinfluBt yon der spezi- 
fischen Situation. 

2. Umgekehrt setzen sich wieder in der 2. Priifung trotz vorangehen- 
der 10facher a-Darbietung die Gestaltfaktoren in Figuren starker und 
mittelstarker Aufl6sung yon a in b dureh (Figuren 4, 3, 2), dagegen nur 
2real in 3 F~llen bei schwacher Gestaltwirkung (Figur 1) 1. 

In groben Umrfissen fist damit  der Wirkungsgrad des Situations- 
vektors, so wie er aus den Bedingungen dieses spezifischen Versuchs- 
verlaufs resultiert, bestimmt. Wenn der Situationsvektor auch nicht an 
bestimmte einzelne Figuren gebunden fist, so kann er doch nur gegen 
relativ geringe Gestaltwirkung wirksam werden. 

1 Vg|. fiber diese Figur w 6. 
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3. Genauer noch ist die Beeinflussung des Wahrnehmungsfeldes aus 
der Verschiebung der kritischen Intensit~tsgrade ersichtlich. Wurde 
z. B. unter Situationsdruck die Kreuz-a-Figur bei 50 ~ EpiskotisterSff- 
nung in b gesehen (Vp. Ga.), so t r i t t  dasselbe a in der zweiten Priifung 
erst bei 126 ~ auf, die Verschiebung der Schwelle betr~gt also mehr als 
100%. In den beiden anderen F~llen wird der senkrechte Kreuzstrieh 
bis zum Abbrueh des Versuehs iiberhaupt nicht wahrgenommen. 

4. Im ganzen ergibt sich auch hier wieder eine Bestgtigung des Haupt- 
ergebnisses. An und fiir sieh ist die Wirkung der 10faehen vorherigen 
a-Darbietung so gut wie Null. Positive Fiille finden sich (mit einer Aus- 
nahme) nur dort, wo sich aus dem spezifisch gestalteten Verlauf ein ak- 
tueller a-Vektor ergibt. 

w 10. g?ber den Ein/lufl ,,hemmender" Situationskomponenten. Hat die 
Er/ahrung indirekten Ein/lufl ? 

Wiirde die Erfahrungsnachwirkung schon aus der bloflen Tatsache 
vorhergehender a-Darbietungen resultieren, so h/~tte auch in der zweiten 
Prfifung aller bisherigen Versuche, in der auf das a der dargebotenen b- 
Figur kein entsprechender Situationsvekt0r wirkte - -  aber 10~12fache 
a-Darbietung vorangegangen war - -  unmittelbar Wahrnehmung yon 
a in b erfolgen miissen. 

Allerdings ergibt sich nun die Frage, ob nicht in der zweiten 
Prfifung etwa doch Faktoren wirksam sind, die eine als bestehend anzu- 
nehmende automatische Erfahrungswirkung generell beeintr/ichtigen. 
So besteht z. B. zu Beginn der 2. Priifung, in den nach Schema 1, w 8 
aufgebauten Versuchsverl~ufen, eine auf ein a wirkende Situationskraft; 
jedoch ist sic (siehe Schema) nicht auf das der exponierten b-Figur (bl) 
entsprechende a (al) geriehtet, sondern auf die zweite, abwechselnd mit 
a I eingepr~gte Figur ae. Damit wurde eine AusschlieBung der a u f a  1 
wirkenden Situationskomponente erzielt, die unter Umst~nden auch 
die automatische Erfahrungsnachwirkung yon a 1 mitbetreffen k6nnte. 

Nun wiirde sieh allerdings auch in diesem Fall zum mindesten er- 
geben, dal~ die vorhergehende al-Erfahrung auf die Situationsgestaltung 
dieser bl-Darbietung ohne unmittelbarenEinfluB bleibt. Indessen kann 
man auch direkter nachweisen, da~ automatische Effahrungsnachwir- 
kung auch dann nicht zur Geltung kommt, wenn solche ausschliel]enden, 
negativen Situationskomponenten in Riehtung auf ein anderes a aUer 
Wahrscheinlichkeit nach nieht vorhanden sind. In dem naeh Schema 1 
gebildeten Versuehsverlauf besteht die zweite Priifung aus 2 verschie- 
denen b-Expositionen. Die Situationen dieser beiden b-Darbietungen 
stimmen in dem Moment iiberein, dab sie beide abgehoben gegenfiber 
dem vorhergehenden Gesehehensverlauf erfal3t werden; sic sind aber 
doch untereinander qualitativ verschieden. Denn, w~hrend in der ersten 
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Darbietungssituation dieser zweiten Priifung (25. Exposition) ein a-ge- 
richteter Situationsvektor vorhanden ist (der ja deswegen nicht zur 
Geltung kommt, well ihm in der exponierten b-Figur nichts entspricht), 
sind wohl in der nun folgenden zweiten Darbietungssituation (26. oder 
27. Exposition, Schema l) solche gerichteten Faktoren nieht mehr vor- 
handen. Dureh die eben vorhergegangene, als strukturfremd erfal~te 
b-Exposition ist n~mlich die stetige Reihe der miteinander abweehselnden 
a-Figuren schon durchbroehen worden, so dab jetzt  nicht mehr ein direkt 
auf eine der beiden a-Figuren gerichteter Faktor  bestehen diirfte. Damit 
ist wohl jede Art yon Aussehliel3ung eines der beiden a durch Gerichtet- 
sein der Situation auf alas andere fortgefallen. 

Nun entstehen aueh bei dieser letzteren Darbietungssituation der 
2. Priifung die b-Figuren fast immer unbeeinflul3t yon den vorangegan- 
genen a-Darbietungen. Wenn negative, die a-Erfahrung spezifisch auf- 
hebende Situationskomponenten bier nieht mehr anzunehmen sind, 
kann das Ergebnis nut  dahin gedeutet werden, dab in diesen Versuehen 
automatische Erfahrungswirkung Ms solehe nicht vorhanden ist. 

Dal3 durch solehe , ,strukturfremde" Expositionen der spezifisch 
gestaltete Gesehehensverlauf wirklich aufgehoben und unwirksam ge- 
macht ist, l~13t sieh auch an anderen Versuchen (wieder mit Quadrat- 
Kreuzfigur) zeigen, in denen als zweite Priifung b zwar am richtigen 
Reihenplatz seines a dargeboten wird, unmittelbar aber davor eine ganz 
,,fremde" Figur I. Hier t ra t  dann das Durehbrechen der stetigen a-Reihe 
schon bei dieser strukturfremden Exposition ein, so dab b wieder als rela- 
t iv abgehobenes Element des Gesamtverlaufs unbeeinfluBt entstand. 
Wiirden aueh hier aus dem vorhergehend~n Geschehensverlauf irgend- 
welehe dynamisehen Komponenten wie Situationsverlauf oder aueh 
automatische Einpri~gungsnachwirkung in die Priifsituation eintreten, 
so kSnnten sie nut  auf a gerichtet sein; die b-Figur mtil3te also von ihrem 
a her entstehen. (Zur KontroUe wurde b vorher auch in Priifung 1 mit 
Situationsvektor auf a dargeboten.) 

Die Ergebnisse entspreehen ganz den bisherigen. In der ersten Prii- 
lung (4. Exposition) mit auf a geriehtetem Situationsvektor entsteht  
die b-Figur wieder yon a her; in der zweiten Priifung dagegen setzen sich 
wieder die Quadrat-begiinstigenden Gestaltmomente yon b durch. 

Wenn also auch die zweite Priifung in einzelnen, bestimmten F~llen 
wirklich negative Situationsmomente enthalten mag, so k6nnen sie 
doeh keine grol3e Bedeutung fOx das Gesamtergebnis haben. Denn 
schliel3t man jede Art soleher hemmenden Faktoren naeh M6glichkeit 
aus, gestaltet also die zweite Priifsituation ,,ganz rein", so ist bier eben- 

1 Als solche verwendeten wir etwa: ~ 
/ 

3* 
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sowenig automatische Erfahrungsnachwirkung nachzuweisen, wie z. B. 
in den in w 8 geschilderten Versuehen, wo nach vielfaeher a-Einpr~gung 
die Vp. einfach die Entstehung des b-Komplexes in neutraler Priifsitua- 
tion zu beschreiben hatte (vgl. auch w 23). 

Auch fiir die erste Priifung, in der der Situationsvektor direkte Wahr- 
nehmung yon a in b erzwang, liegen Ergebnisse vor, die die Annahme 
unwahrscheinlich machen, dab etwa die Erfahrungsnachwirkung der 
dreimaligen vorhergegangenen a-Wiederholung ausschlaggebend ffir das 
positive Resultat w~re und nur yon dem gleichgerichteten Situations- 
vektor fiberdeekt sei. Baut man n~mlich eine Versuchsreihe auf, in der 
wieder verschiedene Figuren, jede aber nacheinander mehrfach wieder- 
holt, dargeboten werden, so kann man unter Umst~nden oftmals die 
Restteile yon b (das Quadrat) in derselben Form, wie sie sp~ter gegeben 
werden, vor der Prfifung darbieten, ohne dab Nachwirkung dieser Er- 
fahrung eintritt (siehe Schema 3, Abb. 15). 

In diesem Versuchsverlauf wird die Priiffigur (Exposition 12) nach 
6]acher Darbietung des Qnadrats und nut einmaliger des Kreuzes wieder 
so exponiert, dab der Situationsvektor auf Kreuz gerichtet ist; denn da 
die vorhergehenden Figuren immer rnehrmals nacheinander dargeboten 
werden, ist hier, am Anfang der Kreuzreihe, der innere Gesehehensher- 
gang auch auf Wiederholung der Kreuzwahrnehmung geriehtet. (2 Vpn. 
Hub. nnd B~r, Tab. 9, linke Seite.) 

l~icht die 5fache unmittelbare Einpr~gung des Quadrates (verbunden 
mit der vielfachen vorversuchlichen Erfahrung) dringt durch, sondern 
die Situationskraft, die aus dem spezifischen Aufbau des Geschehens- 
verlaufs erfolgt. 

Wir shad also zu der Annahme berechtigt, dab alle Ergebnisse direkter 
Wahmehmung von a in b auf die ausschlieBliehe Wirkung vo~ Situations- 
vektoren zuriickzufiihren sind. Denn wollte man etwa noch einwenden, 
dab die Zwischendarbietung des Kreuzes (11. Exposition) ,,16schend" 
auf die vorherige Quadrat.Einprggung wirke (nach Art der r i ick~ken-  
den I~Iemmung), so w~re auch auf folgende Variation zu verweisen 
(siehe Schema 4, Abb. 16). 

Um die Nachwirkung der 8fachen Einpr~gung des Kreuzes zu priifen, 
muB b wieder an strukturfremder Stelle des Geschehensverlaufs ent- 
stehen. Obwohl nun unmittelbar vorher das Kreuz 2real gegeben wurde, 
also keine ,,LSschung" der a-Nachwirkung durch zwischen Einpr~gung 
und Prfifung eingeschobene Darbietung eingetreten sein konnte, zeigt 
der EntstehungsprozeB keinerlei Nachwirkung der vorhergehenden Ein- 
pr~gung (Tab. 9, rechte Seite). 
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Hab. 

Bb~. 

Tabelle 9. Au[deckgeschwindigkeit 3 ~ pro Sek. 

A .  
~'- Vet,such nach 5chez'na 3 Ver.such nach ,Schema /4 

§ 
50 52 

1) 

?-~, 

62 72 120 

50 52 Sq 60 86 

Noch in einer anderen Hins icht  sind die Ergebnisse yon Bedeutung.  
Die Zahl der a.Darbietungen, die notwendig sind, um die Richtung des 
Gesehehensablaufs eindeutig zu bestimmen, scheint lediglich yon der 
S truk tur  des Gesamtverlau]s abMingig zu sein ~. Waren  oben (Schema 1 
und 2) mindestens 3 a-Darbietungen zur Riehtungsfest legung notwendig,  
so ben6tigten wir in diesem Verlauf mit  anderer S t ruktur  (Schema 3) 
nur  noch eine einzige 3. 

w 11. Zur  Phdinomenologie des Geschehensablau]s. 

Es liegV an der besonderen Methodik dieser Versuehe, dab direkte 
Selbstbeobachtungen nur  selten AufschluB fiber den ph/inomenalen 
Charakter  yon Versuchsablauf und  Prfifsituationen geben. Von vorn- 
herein konnten  solche Angaben nur  allgemeinster Na tu r  sein, da ja die 
erste Prfifsi tuation der Vp. gar nicht  als solehe zum BewuBtsein kam;  
in der zweiten Prfifsi tuation umgekehr t  brachte die Wahrnehmung  un- 
gewohnter  Figurteile oft so starke affektive Uberrasehung mit  sieh, dab 
dann  im nachtr/~gliehen Erinnerungsbild die Einzelerlebnisse des suk- 
zessiven Auftretens yon  b meis t  fiberdeckt waren und nieht  ohne 
Suggestionsgefahr noch einmal wachgerufen werden konnten.  Wir  vet- 

Die Zeichnungen stellen wieder die ~nzelnen figuralen Gegebenheiten 
w~thrend der Entstehung dar, die Zahlen darunter die jeweiligen Grade der 
EpiskotisterSffnung (Intensit/~ten). 

2 Um MiBverstandnissen vorzubeugen, sei iibrigens hervorgehoben, dab 
selbstverst~ndlich yon der ph~nomenalen (nicht der Iogisehen) Struktur des Auf- 
baus die Rede ist. So gilt das Ergebnis nur unter der Voraussetzung, dab der Ge- 
schehensablauf in seiner Gestaltung erfaBt wird. 

3 Ja, es w/~re nicht undenkbar, dab man positive Wahrnehmung yon a in b 
erzwingen k6nnte, ohne dab a auch nur einmal im Versuehsverlauf vorher darge- 
boten w/ire. 
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zichteten daher im allgemeinen auf naehtr/~gliche Selbstbeobaehtungen 
und zogen es vor, mehr aus spontan abgegebenen )[uBerungen Einbliek 
in die ph/~nomenologische Seite des Versuehsverlaufs zu gewinnen. 

Schon nach der 3. und 4. Exposition bekommt gewShnlich der (nach 
Schema 1 aufgebaute) Versuchsverlauf den spezifischen Charakter einer 
Reihe zweier abwechselnd dargebotener Figuren, der sich die Vp. im An- 
fang mit betonter Umstellung nach jeder Exposition anpal~t. Ausdrfiek- 
lich wird z. B. hervorgehoben, es sei wieder dieselbe Kreuzfigur gewesen, 
und nicht selten fiigt die Vp. die Frage an, ob nur diese beiden Figuren 
dargeboten wiirden. (Derartiges wurde yore V1. entweder garnicht oder 
unbestimmt beantwortet.) Schon bei der nachsten Exposition best/~tigt 
sich dann manchmal die Vp. selbst, dub nur diese beiden Figltren in 
Frage k/~men. Meist geht damit die direkte Erwartung einer a-Figur 
nach tier anderen (z. B. a 1 nach a s bzw. a s nach al) in ein allgemeineres 
Gegenw/~rtighaben des Gesamtverlaufs fiber. Von der 4. Exposition ab 
bis zur zweiten Prufung (25. oder 26. Exposition) werden nur noeh selten 
~uBerungen fiber die Tatsaehe der Wiederholung der einzelnen Figuren 
gemacht ; anscheinend wird yon der Vp. als bekannt vorausgesetzt, yon 
weleher yon beidcn Figuren gerade die Rede ist. 

Als 6. und 7. Bild wurden dann schon die beiden Priiffiguren expo- 
niert, deren Darbietung, wie erw~thnt, unter einem Vorwand nach der 
Reaktion 2 (vgl. w 5) vorzeitig abgebrochen wurde. (Ubrigens hatte dieser 
Abbruch fiir den Gesamthergang niemals stSrende Bedeutung.) Meistens 
sahen bier die Vpn. nur die a-Teile der b-Figur entstehen, ohne diese als 
Ganzes wahrzunehmen. Aussage und Reaktionen sind fast die gleichen 
wie bei den vorangegangenen Expositionen. Wenn einzelne Vpn. nach 
und neben der a-Figur noch iibrige b-Teile entstehen sahen, so doch 
immer nur sehr schwaeh und undeutlich, so daI3 StSrungen des Gesamt: 
verlaufs daraus nicht erwuehsen. 

Nicht immer konnten die Priiffiguren sehematisch als 6. und 7. Expositionen 
dargeboten werden. Einige Male war es notwendig, vorher noch einma~l beide 
a-Figuren einzuschieben und die Priiffiguren erst als 8. und 9. Bild zu geben. Das 
geschah immer dann, wenn die Vpn. noch nicht gentigend den Versuehsvcrlauf 
als Wechselreihe zweier Figuren erfal3t batten, die einzelne Figur deshalb noch 
fiir sich aktiv erwartet werden mui3te, oder die F.ntstehungsphasen der Figuren 
nicht klar genug verliefen. 

Der weitere Ablauf des Versuchs wurde wieder als gleichfSrmige 
stetige Reihe zweier abwechselnder Figuren aufgefaftt, yon deren regel- 
m/ii~igem Fortgang sich der V1. durch gelegentliche Fragen fiber die Lo- 
kalisation der Figuren auf der Projektionsfl~che und dgl. ~iberzeugte. 

Wenn endlich die b-Figuren, herausspringend aus dem bisherigen 
gleichm/iBigen Hergang der a-Darbietungen, zum zweiten Mute gegeben 
wurden, so lieBen schon die ersten )[ul~erungen der Vpn. den radikalen 
Umsturz im Geschehen erkennen. 
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Als wichtJgste Beobachtung wird hervorgehoben, dab ,,eine ganz 
andere l~igur ersehienen ist", was yon den Vpn. meist auch als sehr un- 
angenehme ~berraschung empfunden wird. Charakteristiseh sind die 
wiederholten Angaben fiber die allgemeine Anfangsrichtung dieser Priif- 
situation vor jeder Wahrnehmung; danach stellte sich die Vp. zwar nicht 
aktiv auf eine bestimmte a-Figur ein, war aber entspreehend dem bis- 
herigen Hergang lest iiberzeugt, dab jetzt ,,das" a exponiert wiirde. ,,Ich 
erwartete nicht mehr die Kreuzfigur, weil ich wul]te, da{3 sie allein kommen 
wiirde", d. h. aktiv warde nicht in der Richtung der Kreuzfigur gesucht; 
denn ohne jegliches Zutun der Vp. wiirde sieh jetzt wie immer diese be- 
stimmte a-Figur entwiekeln. Start dessen entstehen in schneller Phasen- 
folge ,,nicht passende" Teile einer anderen b.Figur; das bedingt die vSllige 
Ver~nderung der inneren Situation, die sich jetzt nieht in ihrer Anfangs- 
richtung auf die erwartete a.Figur entwickeln kann, sondern yon dem 
Wahrgenommenen her fixiert wird. ])as gesehieht anscheinend sehon 
in den allerersten Entstehungsphasen; denn bereits vor jeder figuralen 
Einzelgliederung zeigt, wie manchmal sehr genau gesehildert wird, die 
Fl~che als Ganzes eine neuartige, nieht a.gem~Be Verteilung der sonst 
noch nieht n~iher zu beschreibenden Konstellation. 

Die Situation der nun folgenden Darbietung der zweiten b-Figur 
(im Versueh w 8) ist natfirlieh allein schon durch die Vorg~nge der voran- 
gehenden b-Expositionen beeinfluBt und yon der Reihe der stetig ab- 
wechselnden a-Figuren abgehoben. Die Vp. well] nun, dab Unerwartetes 
gesehehen kann und sehaut meist mit vorsiehtiger Zuriiekhaltung der 
kommenden Exposition entgegen. (Um beide b-Figuren gleichm~l~ig 
zu priifen, war also abwechselnd jede a]s erste zu exponieren.) 

Es sei noeh erw~hnt, dab sieh ffir diese Versuche mit Reihen ab- 
wechselnd wiederholter Figuren nur solehe verwenden lassen, deren Ent- 
stehungsvorg~inge nicht allzu stark voneinander abweichen. Als wir z. B. 
in einer nach Schema 1 gebildeten Reihe abweehselnd die Kreuz-a-Figur 
und folgende, die ganze Projektionsfl~che ausffillende und schneller ent- 

stehende Gitterfigur ~ gaben, fanden wir auch in der zweiten 

Prfifung Entstehung der b-Figur yon a her. Wurde n~mlich in der 
Priifui~g 2 b an Stelle der Gitterfigur dargeboten und war der gewohnte 
Zeitpunkt ihres Erscheinens fiberschritten, ohne daI~ Teile yon ihr zu sehen 
waven, so wurde sic yon der Vp. aufgegeben und nun mit besonderer 
Einstelhmg die aHdere bekannte Figur, das Kreuz, erwartet, das dann 
auch a]s erstes zu sehen war. 

Der Vorgang der Abhebung der zweiten Priifsituation vom voran- 
gehenden Hergang spielte sich also in ganz anderen Formen ab. Doch 
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diirfte die schliel~liche primgre Wahrnehmung yon a in b aueh hier kaum 
auf Erfahrungswirkung als solehe zurfiekzufiihren sein, sondern auf das 
aktive Suchen n.ach der Kreuzfigur, nachdem ausdrfieklich die Gitterfigur 
aufgegeben war. 

w 12. Zur  ~rage der Ein~tellungswir]cung. 

Bei dieser Darstellung der Priifsituationen scheint ein Moment ganz 
iibersehen zu sein, das in der Psyehologie seit langem bekannt  ist: die 
Einstellung. Wirken nicht einfach, so kSnnte man ffagen, in  den beiden 
Pri i /ungen zwei verschiedene Einstellungen, die in jedem Full das spezi- 
fisehe Ergebnis erzielen ? 

Nun ist es in der Tat m5glich, das VerhaIten der Vpn. in den Situa- 
tionen mit Einstellung zu bezeichnen, aber damit seheint die Frage nach 
den ursgchlieh bedingenden Umst~nden nur versehoben und um so weniger 
der Kl~rung nghergeriiekt, als der Begriff der Einstellung in theoretischer 
und praktieher Bedeutung noeh gar keine eindeutigen Formen ange- 
nommen hat. 

Versteht man z.B. mit Marbe 1 ,,unter Einstellung einer Pers6nlichkeit in 
einem bestimmten Zeitpunkt den Inbegriff aller ihr unmittelbar oder mittelbar 
vorausgegangenen ]r Er/ahrungen"-- wobei unter kritischen Effahrungcn 
wiederum solche gemeint sind, ,,die entweder intensiv gefiihlsbetont oder hgufig 
wiederholt sein miissen" --,  so machen die bier dargestellten Vcrsuche dynamische 
Wirkung einer so definierten Einstcllung kaum wahrscheinlich. Im Gegenteil: 
reine Wiederholungen ,,kritischer" Erfahrungen bleiben, wie wit sahen, voll- 
kommen wirkungslos, und auch intensiv geffihlsbetonte Erfahrungen dtirften 
dieses Ergebnis nicht gndern. 

Auch jene ,,einstellungsbedingte" Leistungssteigerung, die H. Kleint" fest- 
stellen zu k6nnen glaubte, ist vermutlich nicht auf die vielfach ~iederholte Dar- 
bietung einzelner Figuren zuriickzufiihren; die eben auf diese Figuren gerichtete 
InstruI~tion stellt vielmehr u.E. den notwendig vorhandenen Vektor des Ge- 
schehens dar. 

In einem etwas andercn Sinne hat yon Kries a den Begriff Einstellung in 
die Psychologic eingcfiihrt. Er bezcichnet Einstellung als Modifikation des 
psycho-physischen Mcchanismus durch vorangehende W~hrnehmung und versteht 
darunter die funktionale Bedeutung gewisser Wahrnehmungen fiir folgende an- 
dere. Allerdings w~re wiederum erst zu priifen, ob der Ursprung des die spgtere 
Wahrnehmung gestaltenden Faktors einfach in der vorhcrgehenden Wahrneh- 
mung als solcher zu suchen wi~re, oder ob nicht aueh hier aus anderen Schich- 
ten entspringende ,,Situationskrgfte" ]ene funktionalen Faktoren darstellen, deren 
,,Modifikation" dutch die erste Wahrnehmung ausschliel31ich in einer Richtungs- 
Iestlegung best~nde. 

Zun~chst erschien es daher unzweekmi~6ig, die die gesehilderten 
Geschehenslorozesse bedingenden Momente auf Einstellung als letzten 
urs~chlichen Faktor  zuriickzuffihren. Ja, umgekehrt ist vielleieht zu 

1 K. Marbe, Z. Neut. 94, H. 2/3, 366 (1924). 
H. Kteint, Arch. f. Psychol. 51, 337f. 
v. Kries, Z. Psychol. 8,1. 
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hoffen, dab die wahrscheinlich doch komplexe Gegebenheit: Einstellung 
in funktionaler Abhiingigkeit yon einer Reihe tieferliegender Faktoren 
zu beschreiben sei, wie sie u. a. der innere gestaltete Geschehensablauf 
mit  Situationsvektor darstellen mag. 

Wie wenig berechtigt jede iibertrieben einfaehe Darstel]ung der 
Kriif testrukturen yon Situationen erscheint, mag noch yon einer weiteren 
Seite der experimentellen Sachlage angedeutet werden. 

Wenn wir davon ausgehen, dat] die ]eweilige Situation ein System aller 
momentan wirksamen Krd/te darsteUt, so bedeutet das auch umgekehrt  - -  
und manche ph~nomenologischen Befunde weisen darauf bin - - ,  dab 
ein derartiges dynamisches System die m6gliche Stiirke und Richtung 
neu hinzutretender Faktoren bedingen kann. 

Ob z. B. ~in Vektor oder auch eine nicht-dynamische Komponente  
unter Wahrung der Kontinuitdt des Geschehens an best immter  Stelle 
wirksam angesetzt werden kann, wird also auch yon der j eweiligen Kriifte- 
s t ruktur  abhiingen, insofern n~mlich, als die bestehende Geschehens- 
gestalt immer nur begrenztes Fassungsverm6gen fiir neue Faktoren auf- 
weisen wird. Innerhalb dieses FassungsvermSgens kann mSglicherweise 
ein Gesehehensverlauf einzelne Situationen verschiedenen phgnomenalen 
Charakters (unter Umst~Lnden sogar mit  dem Ganzen widerstrebenden 
Einzelrichtungen) enthalten. 

So geschah es z. B. hAufiger, dab Vpn. wghrend der Entstehung der Figur 
ein wettstreitartiges Kommen und Gehen yon Figurteilen beobachtetem Dieses 
Phi~nomen konnte u. U. so vorherrschend werden, dab der gesamte Gesehehens- 
verlauf seinen ursprfinglichen Charakter ~inderte. Nattirlich sind aueh schwAchere 
Wirkungen mSglich, und es kommt auf das Verh~ltnis der Wirksamkeit der Ge- 
schehensgestalt zur Eindringlichkeit solcher speziellen Erlebnisse an, ob und wie- 
welt der innere Gesamtverlauf durch derartige neue Faktoren beeinfluBt wird. 

Die Frage naeh den Strukturbedingungen des FassungsvermSgens 
best immter  Geschehensgestalten kann hier nur als Problem aufgewiesen 
werden. Zu der Vorfrage ~ber, unter welchen Bedingungen neue Fak-  
toren iiberhaupt dynamischen Einflul~ auf die Geschehensgestalt ge- 
winnen kSnnen, seien noch folgende Beobachtungen mitgeteilt. 

Es geschah erst unfreiwillig --  sp5ter wur(te es systematisch herbei- 
gefi ihr t-- ,  dal~ der Versuchsablauf durch plStzliche St6rungen in der Appa- 
ratur  (ReiBen des Transmissionsriemens) auf ein bis eineinhalb Minuten 
unterbr0chen werden mul3te. Der V1. pflegte in solchem Falle der Vp. 
mitzuteilen, was geschehen war, die dann wghrend der Reparaturpause 
im erhelIten Zimmer auf ihrem Beobachterplatz wartete. Nun ist da- 
(lurch niemals (in 7 Fallen) I, an welcher Stelle der Reihe diese St6rung 
auch eintrat,  die Ganzheitlichkeit des Geschehensverlaufs angetastet  

Allerdings haben wir in solchen Entstehlmgsversuchen routinierte Vpn. 
verweadet. 
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worden. Selbst wenn in einer Darbietungsreihe der Riemen angeblich 
3real gerissen war, 3real also eine Pause yon etwa 2 Minuten eingeseho- 
ben wurde und unmittelbar naeh der letzten Stiirung b an struktur- 
gereehter Stelle des zugehSrigen a dargeboten wurde, entstand b im 
Sinne der a-Figur. Die Situationskraft wirkte unbeeinflul3t yon diesen 
,,i~uBeren StSrungspausen" formend auf die Wahrnehmung. Fiigt man 
dagegen in dieselbe Priifsituation nach dem Aehtungsignal eine relativ 
kurze ,,unmotivierte" Pause (20--30 Sekunden) ein, so dab also die Vp. 
w/~hrend dieser Zeit vergeblich auf das Erseheinen eines Bildes wartet, 
so wird dig Wirkung des au fa  gerichteten Situationsvektors meist voll- 
kommen aufgehoben. Die b-Figur entsteht ,,fOr sich", unbeeinflul3t yon 
der dynamischen Wirkung der Geschehensgestalt. 

Diese Versuehe miissen, um zu endgiiltigen Ergebnissen zu fiihren, be- 
sti~tigt und erweitert werden. Aber sehon jetzt l~flt sieh vermuten, daft 
die Bedingungen fiir die Wirkung gleichzeitiger Ereignisse auf den Ge- 
sehehensablauf nur im Zusammenhang mit den momentanen inneren 
Bediirfnissen (Quasi-Bediirfnissen 1) der Vpn. experimentell erfal3t werden 
kSnnen. ~u$erlieh so weit intensivere Ereignisse, wie der laute Knall 
des oft mitten in einer Exposition reiBenden Riemens und die darauf 
folgende lange Reparaturpause, bleiben ohne Wirkung auf den inneren 
Gesehehensablauf, w~hrend die Uberdehnung des gespannten Erwartens 
einer Figur zur Sprengung des Ablaufs fiihren kann. 

Kapitel III. Die Wirkung der ,,Pause zwisehen Einpr~gung und Priifung". 
Bhythmisehe Gesehehensgestalten. 

w 13. Fragestellun 9. 
Es gilt als Regel des t~glichen Lebens: Je unmittelbarer und friseher 

ein Erfahrungserlebnis ist, je kiirzer also die Zwischenzeit zwischen 
,,Einpr~gung" und ,,Prfifung", um so kr~ftigere Nachwirkung daft er- 
wartet werden. 

Allerdings haben wir bisher trotz ziemlich kurzer Zwisehenzeiten 
in reinen Versuchsf/~llen keine Nachwirkung blol3en friiheren Dagewesen- 
seins gefunden (die kiirzesten Zwischenzeiten waren 1--2 Sekunden). 
Wir ffagen uns nun, ob bei direkter, so gut wie pausenloser Sukzession 
von a- und b-Exposition eine Modifikation der b-Auffassung im Sinne 
der eben vorhergegangenen a-Figur erreicht wird. (Nach allgemein- 
g/~ngigen Vorstellungen wiirde dann etwa das Engramm des a-Reizes, 
die physiologische Koh/~renz der a-Kontur, versehiirfend oder versti~r- 
kend auf die a-Teile der physiologischen Gegebenheit b wirken, was 
sich bei der Auffassung des b phiinomenal in prim/~rer Wahrnehmung 
oder in Betonung der a-Striche i~uBern sollte.) 

1 Vgl. Lewin, Vorsatz, Wflle und Bedfirfnis. Psychol. Forschg T, 330f. 
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Wenn auch im allgemeinen das Wirken des a-Engramms nicht daran 
gebunden ist, dal~ dieselben Netzhautpunkte  bei beiden Expositionen 
gereizt werden, so ist doch wohl erst recht verst~rkte Effahrungsna, ch- 
wirkung zu erwarten, wenn die a-Figur als solche und die a-Teile in 
der darauffolgenden b-Exposition dieselben Netzhautpunkte  reizen, jeg. 
liehe BUck- und Aufmerksamkeitswanderung also m6glichst vermieden 
wird. 

I m  Entscheidungsexperiment streben wir also an, unmit telbar  auf 
die a-Figur die b-Exposition folgen zu lassen, wobei reizm/~13ig a in beiden 
F/illen auf dieselben Netzhautstellen fallen soll. Unter  Ausschaltung 
allot sonstigen Faktoren fragen wit uns, ob dann wahrnehmungsm/~Big 
die b-Konfiguration im Sinne der a-Fig~r gegeben ist, oder ob auoh 
nur irgendwelche auf die Erfahrung als solehe zurfickgehende ,,Beto- 
nungen" der a-Figur in b erlebt werden. 

w 14. Apparatur. lViguren. 
Die technische Ausfiihrung solcher Versuche war einigermaBen 

schwierig, da die gew6hnliche Proj ektionsmethode wegen der objektiv und 
phenomenal  ausgedehnten und oft eindringlichen Zwischenpause zwischen 
zwei Expositionen nicht ohne weiteres verwendet werden kormte. Wir 
griffon zu folgender Technik: Wit photographierten auf jeden einzelnen 
Abschnitt  eines Filmstreifens je 1 Figur, und zwar in der Reihenfolge, 
dab nach einer a-Figur als n/ichstes Bild die entsprechende b-Figur 
folgto. (Urn den Filmstreifen vorw/irts und riickw/~rts benutzen zu k6n- 
non, nahmen wir nach der b-Figur noch einmal a auf, so dab in der 
Reihenfolge jedes b zwischen zwei identischen a-Figuren stand.) Zur 
Darbietung verwendeten wit einen kleinen Filmprojektionsapparat ,  
der so umgebaut  wurde, dab mit  jeder Kurbeldrehung der Filmstreifen 
sieh gerade um einen Bildabschnitt  weiterschob, wobei genau wie bei 
der gewShnlichen Filmprojektion der eigentliche Bildwechsel durch 
einen Episkotister verdeckt wurde. 

Bei tauglicher Schnelligkeit der Umdrehung war yon dem Vorgang des Bild- 
wechsels nichts als ein leichter, fiber die Projektionsflache laufender Schatten 
wahrzunehmen. Dieses Daxiiberwischen ist aber einem wirklichen Zwischen- 
pausenerlebnis nicht vergleichbar. Denn gibt man z. B. (bei anderer Figttrenfolge 
auf dem Filmstreifen als zweite Exposition wieder die a-Figur, so wird diese nieht als 
eine selbsti~ndige zweitegesehen, sondern trotz des leichten dariiberhuschenden 
Schattens nut als Fortsetzung der ersten Exposition. 

Auf dem Filmstreifen waren die einzelnen Figuren r~umlich so angeordnet, 
dab die a-Figur als solche und die a-Teile in b auf dieselben Stellen der Projektions- 
fl~che geworfen wurden. I)a das Projektionsbild relativ klein war (auf einer durch- 
scheinenden Mattglasscheibe wurde ein Bfld yon der GrfBe 20 • 15 cm gegeben, 
Entfernung der Vpn. 1,5 bis 2 m), waren be ider  Schnelligkeit des Bildwechsels 
Blickwanderungen so gut wie ausgeschlossen. Beide Bilder trafen annahernd die- 
setben Netzhautpunkte. 
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Als b-Figuren nahmen wir klargegliederte, in sich einheitliche Strich- 
figuren, aus denen wir wieder einzelne Teile als a-Figur so heraus- 
griffen, dab meist natiirlicherweise die b-Figur nicht im Sinne der 
a-Figur unterteilt  erschien. Doch war bier im ganzen die Gestalt- 
auflSsung des a in b relativ schwach 1, bei einzelnen Figurenpaaren 
sogar so gering, dal~ a gelegentlich spontan als Unterteil yon b ge- 
sehen wurde. 

Tabel le  10 I .  

Rang- 
platz d. 
$chwie- 
rigkeit 

8 Vpn. 
Rang- 

platz d. 8 Vpn. 
Schwie- 
rigkeit 

a b Naive Besehreibung Nr. IRg"l a b 
yon b I ]KI" 

1 1 

I 
U J 6Vpn.: Stimmgabel V--- 7 

. -_  a ebenfallsStimmg. 8 m 
2 Vpn.: Rechteek- \ ] 

verband V 

Naive Besehreibung 
yon b 

Dreieek 
mit Rhombus 

2 ] =F % - 7  Bucllstabe 9 Ill d 
I_ 

Haken 

3 ] ~ ' ~  ~ Trapez 10 m ~ - Karo, Rhombus 

- \ / ;  4 l Tisch, T mit Stiitz- 1 ] S 
balken 

l~llipse 
5 1 ~ und Rechteek ] 2  s 

6 m Kreuz mit Dreieek [13 s 

i 

7 m 

~ Dreieck mit eiuge- 
buchtetem Dreieck 

uuregelmR6iger 
Stem 

r yl 

Quadrat mit Drei- u 
eck, Fenster mit 14 S E 

Gardinen 

Quadrat mit Z 

Stern 

Kreuz 

i I m  g a n z e n  wesent l ich  schw~icher als die in U n t e r s u c h u n g I  (Psychol .  Fo r sehg  8) 
ve rwende t e  Ges t a l t b indung .  



R a n g -  

p l a t z  d .  
Sehwio-: 
rigkeit i 

N r .  P ~ "  
K L  

1 1 

a 

U 

Tabe~le 7.Oll. 

Rang- 
8 Vpn. platz d. 

Schwie- 
ri~keit 

Naive Beschreibung Nr Rg.- 
von b 

| 6 V p n .  : Stimmgabel 
_ J  (a ebenfalls Stimmg.) \ /  / 

i 

2 V p n . :  Rechteck- 13 m v / 
verband 

2 ] - ~  Buchstabe 14 in 

311 ~ ~ ,  Trapez 15 In 

4 1 ~ Tisch, T mit St~tz. ll6 
balken in 

i 

5! ] i~- ] [ ]  [ ]  ~ Quadratreihe 17 m 

6 1 

7 1 

8 Vpn. 

Naive Beschreibung 
yon b 

Dreieck 
mit Rhombus 

--• ~ Quadrat mit Dreieck, 
11 m Fenster mit Gar- 23 S , 

dinen ~ 
i 
i 

~ ~ ]Drei Dreieeke in- ~ 7  
12 m einander gezeiehnet 24 S 

�9 , L , , 

lO[ m 

9 m ~ ~ Quadrat 21 s ~ :  

/ ~  A mit Reehteek i 
a.Fig, wird mehr- 

/ ~  fach zur Spitze er- 18 S 
g~nzt 

5Vpn.: W auf 
Strieh 

~ Vpn.: Dreieckmit 19 s 
hnhang 

I DreieckmitViereck! 20 S 

I t 
! [ 

Kreuz mit Dreieek ]22 I S 
! 
I 

25! s 

.... 1 

<> 

! k k k l  
VVVI 

| 

7 / 

E--7  

Haken 

7 V p m  : Drei Drei- 
ecke auf Strich 
1 Vp.: Drei E 

Pilz 

E l l i p s e  u n d  R e c h t -  
e c k  

Rhombus mit Pro- 
pellerkreuz 

Quader, Kiste 

Quadrat mit Z 

Karo, Rhombus 

Stern 

Kreuz 

Sechseek 

Dreieck mit ein- 
gebuchtetem Drei- 
eek, unregelm~Bige] 

Stern 

V 
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Alle Figurenpaare wurden auf 2 Versuchsreihen I und I i  verteilt. 
Reihe I enthielt 15 nach dem Grad der AuflSsung yon a in b abgestufte 
Paare. Reihe II  war zusammengesetzt aus 10 Paaren aus Reihe I, 
5 Paaren mit b-Figuren wie in I, aber anderen a-Figuren, und endlich 
aus 10 weiteren Figurenpaaren (vgl. Tab. 10~ und 10n). 

Die graduelle Verschiedenheit der Aufl6sung yon a in b erforderte 
natiirlich wieder eine ,,Eichung", die bei der allgemein geringen Gestalt- 
bindung dadurch erschwert war, dab bei aktivem Suchdruck normaler- 
weise sofort jede a-Figur in ihrem b gesehen wurde. Sollte die zur 
Eichung solcher Figuren an sich bew~hrte ZeitmeBmethodO beibehalten 
werden, so muBte eine (nicht ganz ungef~hrliche) Erschwerung der 
Aufgabe versucht werden. Wir gaben den 8 Vpn. start einer a-Figur 
jetzt 5 verschiedene simultan mit der jeweils nur zu einema gehSrigen 
b-Figur und ermittelten die Zeit, die die Vpn. zum Finden des betreffen- 
den a in b brauchten. 

Das Ergebnis dieser ersten Eichung priiften wir mit einer zweiten 
Methode nach und gelangten so zu einer wohl im ganzen richtigen 
Unterteilung beider Figurenreihen in Figurengruppen mit relativ starker, 
r~elativ mittlerer und relativ schwacher Aufl6sung von a in b (s. Tab. 10). In 
dieser zweiten Kontrolleichung (5 Vpn.) wurden zu den jeweiligen a-Fi- 
guren die b-Figuren tachistoskopisch (1/5 Sekunde) exponiert und die Er- 
gebnisse in: ,,a sofort in b gefunden", ,,a nachtraglich gesehen" und ,,a 
nicht in b gefunden" unterteilt. Die so gewonnene Unterteilung der 
Figurenreihen war im wesentlichen der ersten ahnlich genug, um uns 
glauben zu lassen, dab wir eine ausreichende Klassifizierung der Figuren 
erreicht haben. 

Bei der Art unserer Fragestellung wird sich vielleicht wieder nur in 
den ersten zeitlichen Stadien der b-Darbietung eine figurale Nachwirkung 
der vorhergehenden a-Exposition in a-gemaBer Gestaltung des Wahr- 
genommenen auBern. Es ist klar, dab deshalb in reinen Vorversuchen 
die erste natiirliche Auffassung aller Priiffiguren ermittelt werden muBte. 
Wir haben daher mit 8 Vpn. Vorversuche unternommen, in denen wir 
alle b-Figuren beschreiben lieBen. Wir ffihren diese qualitativen Er- 
gebnisse in folgenden Tabellen auf, in denen gleichzeitig die Figuren 
beider Reihen I und II  nach der Aufl6sung yon a in b geordnet sind. 

Aus den beigefiigten Beschreibungen geht hervor, dab auBer zweien 
die Figuren natiirlicherweise nicht im Sinne yon a gegliedert erscheinen. 
Die beiden ,,labilen" leichten b-Figuren 1 und 7 wurden in 6 (5) yon 
8 Fallen als ,,groBe 4" oder als ,,W auf Strich" gesehen, ~n den 2 (3) 
iibrigen dagegen als ,,Rechteckverband" bzw. als ,,Dreieck mit Winkel", 
wobei dann a als guter Unterteil des Ganzen gegeben schien. 

V gl. i, w 8. 
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Auf die Art der Gestaltbindung sei noch kurz hingewiesen. Auch hier geh6ren 
zum Teil die a-Figuren in b verschiedenen selbst~tndigen Unterteilen an (vgl. Reihe 2, 
Figur 17, 18, 20, 22) 1. Kann in den Fallen geringer a-AuflSsung die a-Figur noch 
als Unterganzes yon b gesehen werden, so besteht die st~rkere Gestaltbindung 
zum Tell darin, dab a stiickhaft auf verschiedene Unterg~nze yon b verteilt ist. 
Ob dabei als a-Figuren reine Konturfiguren oder fl~chenumsehlie~ende Kontur- 
figuren verwendet warden, bleibt im ganzen ohne Bedeutung. Beide Arten kommen 
in beiden Reih~n unter allen Graden der a-AuflSsung vor. 

w 15. _Die Nachwirkung der a.Darbietung bei unmittelbarer Sukzession 
yon ,,Einpriigung und Pri~]ung". 

Im unwissentlichen Veffahren boten wir nun die a-Figur geschulten 
Vpn. zur kurzen Beschreibung dar und gaben unmittelbar darauf nach 
dem Vorsignal , ,Achtung" die b-Figur, die ebenfalls zu beschreiben 
war (Figurenreihe I). 6 yon den 8 Vpn. (Bi., Hem., Lis., Or.,  Pan., 
Sehei., Sehu., Se.) sahen hier die Figuren zum ersten Male, die beiden 
fibrigen hat ten sie sehon in der Vorpriifung kennengelernt (120 Priiff/~lle). 

In  den kommenden Tabellen unterscheiden wit naeh den Ergeb- 
nissen folgende M6gliehkeiten: 1. Unter diesen Versuchsbedingungen 
konnte sieh die b-Auffassung spontan yon a herleiten. In diesem Fall 
wfirde klar von dem b-Komplex zuerst der a-Teil als solcher effal]~ 
werden, an den sieh ph/~nomenal, m6glieherweise aueh zeitlieh sekund/ir 
die Wahrnehmung der iibrigen Konturteile yon b anfiigen wiirde; 
a konnte positiv aus b tterausspringen. Hierzu wollen wir auch jene noeh 
positiven F~lle reehnen, die wahrnehmungsm/$Big nur eine Andeutung 
in dieser Riehtung darstellen, so z. B. wenn der ,,Sehwerpunkt "einer 
b-Figur - -  gegeniiber den Kontrollversuehen - -  im Sinne der a-Figur 
versehoben erseheint (die Anzahl dieser F~lle ist in Klammern den posi- 
riven beigefiigt). 

2. In einzelnen F/~llen konnte nach Er/assung des b-Komplexes als 
solctten w~hrend der b-Beschreibung die a-Figur ganz oder teilweise 
nachtriiglich ge/unden werden. I)erartige - -  fibrigens in Wirklichkeit 
nur sporadisehe - -  F~lle bedeuten keine positive Beantwortung unserer 
l~ragestellung (vgl. S. 49). 

Tabelle 11I. 
Figurenreihe I. 8 unwissentliche Vpn. 120 Pri~ffiille. 

kannte Unbekannte Figuren I n  
Figuren Summe Prozent 

tterausgesprungen . . . .  1 01 0 0 0 (1) 0 01 2 11 ,7+  
Nieht herausgesprungen . 14 15 15 1 15 14 15 15[ 118 [98,3~ 
Davonnaehtr/~gliehgefund. 0 O[ (1) ~ 0 0 0 O[ (1) 1(0,8::1::) 

1 Vgl. I, w 
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Die Tabelle zeigt: nur 2mal in den 120 PriiffKllen wird die b-Figur 
yon vornherein so im Sinne der a-Figur gesehen, dab der a-Teil  jetzt 
das eigentlich Wesentllche der Gesamt]igur wird, um die sich die iibrigen 
Striehe peripher gruppieren. Beide Male handelt es sieh um dieselbe 
leiehteste Figur 1. Alle iibrigen 118 PrSfungen sind eindeutig negativ 
verlaufen. In  jedem dieser l~l le  wurde die b-Figur in derselben Weise 
aufgefal3t wie in den Vorpriifungen. 

Eine Nachpriifung dieser Versuche mit der Figurenreihe I I  und 
5 anderen Vpn .  (Cha., Hol., Pan., Pof., Stei.) zeigt im wesentlichen 
dasselbe Ergebnis (125 Priiff~ille. Tab. ll~t). 

Tabelle l lm 
Figurenreihe 1I. 5 unwissentliche V79n. 125 Prii]]~ille. 

i  nbeianntFi -  IlInsummo 
Cha. Kol. Pan. Pof. Stei. Prozent 

Herausgesprungen . . . . .  ! 0 0 t 1 0 0 I 1 10,8+ 
l~Iieht herausgesprungen . . [[ 25 25 24 25 25 124 199,2-- 
Davon naehtr/~glich gefunden 1[ 0 (4) (1) 0 " (1) (6) ] (4,0 T) 

Positive Antwort auf die Fragestellung erhalten wir sogar nut  in 
einem yon 125 F/illen. In den iibrigen t24 Yersuchen bleiben Auffassung 
und Besehreibung der b-Figuren wieder unbeeinfluBt yon der vorher- 
gehenden a-Darbietung. 

In 6 der leichtesten F~lle (4 davon fallen auf eine Vp.) wurde nachtr/~glich, 
nach der Effassung der b-Figur als solcher, die a-Figur ganz oder teilweise bei der 
Besehreibung von b gefunden. Dieses naehtr/~gliche Finden ist aber durehaus nieht 
jenem Heraus- oder Entgegenspringen gleieh zu setzen, das wir hier naeh der iib- 
lichen Effahrungstheorie zu erwarten h~tten: denn im Moment der Exposition der 
b-Figur ist a nieht in dieser als Untertefl gegeben, es gibt keine Spur yon irgend- 
welcher Betonung der a-Teile in b; sondern erst nach der Auffassung der b-Figur 
in natiirlieher GUederung wird in einem (selbst bei diesen leiehten Figuren oft 
nicht ganz glatt ablaufenden) speziellen Suchprozet@ a gefunden, und zwar fast 
nur yon elner nicht ganz unbeeinfluBten Vp. (Institutsmitglied). Diese wenigen 
l~/~lle des naehtr/~gliehen Findens stellen also keine positive Antwort auf unsere 
Frage dar. 

Beide Versuehsreihen ergeben zusammengefaBt: In 245 Priiff~llen 
waren mater diesen fiir die unmittelbare Nachwirkung vorhergehender 
Erfahrung gfinstigsten Bedingungen nur 3 (1,2%) Auffassungen der 
komplexen b-Figur yon a her bestimmt. Die restliehen verliefen negativ 
(im ganzen darunter 7 F/ille nachtr~glichen Findens). 

Diese 3 positiven F~lle beschr/ihken sich iiberdies noch auf die 
beiden labilen b-Figuren 1 und 7, die auch in den Vorversuchen nicht 
immer eindeutig aufgefaBt wurden, so dab hier die prim/~re a-Wahr- 
nehmung in b nieht einmal sieher als Nachwirkung vorhergehender 

Psychologische Forschung. Bd. 12. 4 
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a -Expos i t ionen  aufgefaBt werden kann.  Alle iibrigen in sich stabileren,  
aber  doch leicht naeh a zerlegbaren Figuren blieben g~nzlich unbeein- 
fluBt. 

Wir  f ragen weiter,  welche Ergebnisse unter  diesen Bedingungen im 
wissentlichen Verfahren gewonnen werden.  Wir  informier ten die Vpn.  
iiber das  , ,Enthal tensein"  der a -Figur  in b, gaben ihnen aber  nun  die 
einschr~nkende Ins t ruk t ion ,  , ,mSglichst wenig mi t  den Figuren anzu-  
fangen" ,  also bei mSglichster  Passivit~tt des Verhal tens  Ar t  und Verlauf  
der  Auffassung der einzelnen Figuren zu beschreibenL Zur Unters t i i tzung 
der In s t ruk t ion  wurde noch angegeben,  dab  nicht  unbedingt  in jeder 
komplexeren  Figur  die vorhergehende en tha l ten  sei. (Die Versuehe 
wurden wieder mi t  beiden Figurenreihen und teils mi t  denselben Vpn.  
durchgefiihrt .)  Ergebnis :  Tab.  12~, 4 Vpn.  (Bi., KS.,  Sa., Thei.) ,  
60 Priiff~lle und Tab.  12~i, 6 Vpn.  (Cha., Kol. ,  Pan. ,  Pet . ,  P o t ,  Stei.),  
150 Priiff~lle. 

Tabelle 12i. 
Figurenreihe I. 4 wissenttiche Vpn. 60 PrfeHdlle. 

Herausgesprungen . . . . . . .  
Positive Betonungen . . . . . .  
Nicht herausgesprungen . . . .  
Davon nachtr~glich gefunden . . 

Bekannte 
Figuren 

BL ] Sa. 

0 3 
13 12 
(3) 1 (2) 

Tabelle 121i. 
Figurenreihe I I .  6 wissentliche Vpn. 

Unbekannte 
Figurcn Summe 

K6. [ Thei. 

X o 
15 14 54 
(2) (1) (8) 

15o _Pr~llatte. 

In 
Prozent 

5 
5 

9O 
(13,3) 

Unbekannte Figuren 

Herausgesprungen . . . . .  0 1 2 1 
Positive Betonungen . . . 0 2 0 1 
Nicht herausgesprungen . . 25 22 23 23 23 
Davon nachtr~glich gefunden 0 (3) (10) (9) (2) 

Summe aus Tabelle 12~ u~d 1211. 
Herausgesprungen . . . . . . .  U 11 
Positive Betonungen . . . . . . .  H 8 
Nieht herausgesprungen . . . .  I[ 191 
Davon nachtraglieh gefunden . "U (37) 

U Priiff~lle . . . . . . . . . . .  H 210 

Se- 
kannte 
Figuren 

Pet. 

2 
2 

21 
(5) 

5,2% 
3,8% 

91,0% 
(17,6%) 

1 Da ja beim direkten Suchen a in b meist sofort zu finden ist. 

8tllBine 

8 
5 

137 
(29) 

Ill 
Prozent 

5,3 
3,3 

91,3 
(19,3) 
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Die positiven Fi~lle des Herausspringens sind jetzt h~ufiger geworden 
und im ganzen au[ 11 gestiegen (darunter befinden sieh 4, in denen die 
b-Figuren yon denselben Vpn. sehon in den vorigen Versuchen mit un. 
wissentliehem Verfahren sofort oder nachtr&glich im a-Sinne zerlegt 
wurden). Zu den positiven F&llen sind noah weitere 8 zu rechnen, wo die 
a-Figur zwar nicht spontan heraussprang, die b-Figur aber doch ,,Beto. 
nungen" im Sinne der vorhergehenden Darbietungen aufwies. (2 darunter 
waren wieder schon im vorigen Versueh gefunden.) Im  ganzen zeigen 
sich demnaeh 19 (yon 210) positive Ergebnisse, yon denen eigentlich 
nur 13 gerade mit dem wissentlichen Versuchsverfahren zu tun haben. 
Diesen 19 positiven stehen dann 191 rein negative F~lle gegen/iber, 
in denen b wieder unbeeinfluflt gesehen wurde. 

Es entsprieht den Bedingungen dieser Versuchssituation, dal3 bier 
die Fi~lle des nachtri~glichen Findens besonders vermehrt sind (auf 37 
" 1 7 , 6 % ) .  

Wieder best~tigt sich fibrigens: airier Instruktion auf ,,passives Verhalten" 
verm6gen die Vpn. nur unvollkommen zu folgen. Vial stfixker ist auf die Dauer 
der Druck zum Suchen, der aus dem Wissen um die Beziehung zwischen a- und 
b-Figur kommen mag. 1 

TabeUe 13z. 

G r u p p e  d e r  

rel. leichten Figuren 

rel. mittelschweren Figm.en. 

reL schweren Figuren . . . 

A r i t h .  M i t .  
H e r a u s -  N a c h -  der 

B a n g -  ~espr .  u. trliglich der 
reihe p o s i t i v  S u m m a  nach- aller 
der b- ge- heraus- tr ig l i ch  posi- 

Figuren betont funden ge- gefun- tiven 
gesehen sprung, denen 

1. 3 1 4 

2. 1 1 
3 .  - -  - -  0,8 0,6 
4. 1 1 
5. 1 - -  1 

7. 1 - -  1 
8 .  - -  - -  0,4 
9 .  - -  - -  

10. 1 2 3 

] 1 .  - -  - -  

12. - -  1 1 
13. - -  1 1 0,0 
14. - -  - -  - -  
15. - -  1 1 

1 , 4  

0,4 0,8 

0,6 0,6 

1 Auch bier gibt es wieder einzelne Figuren, die zu passivem Verhalten dr~gen, 
andere, die ,,aktivieren" (vgl. I w 10). 

4* 
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Tabelle 13H. 

Gruppe der 

rel. 
]eichten 
Figuren 

rel. 
mittel- 

schweren 
~ i g l l r e n  

rel. 
schweren 
Figuren 

Heraus- 
Rangreihe gesprungen 

der fund positiv 
b-Figuren betont 

gesehen 

2 

2 

1~ 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
l l .  
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

q 

2 

1 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

NachtHig- 
lich ge- 
funden 

3 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
1 
2 

3 
2 

1 
2 
1 

1 

Summe der her- 
ausge- 

sprungenen 

[ 5 
2 
4 
2 1,4 
2 
1 
5 

1 

2 
2 0,3 
1 
2 
2 
3 
3 

1 
2 
1 0,0 

1 

Arith. Mit. 

~ ailer 

1,6 3,0 

1,3 1,6 

0,6 0,6 

:Nicht alle verwendeten Priiffiguren waren den Vpn. vSllig ungelgufig. 
Es  b]eibt daher  zu untersuchen,  auf welche einzelnen Figuren die 19 
posit iven Ergebnisse verteil t  sind, und ob eine Begiinstigung der gelgu- 
figen a-Figuren zu verzeichnen ist. I n  diesem Falle w~re die yon  den 
Vpn. , ,mitgebrachte E f f ah rung"  mi~ der im Versuch erzeugten ver- 
glichen. Nun  zeigt aber schon eine summarische Ubersicht  der wenigen 
posi t iv zerlegten Figuren in jeder der beiden Reihen ein Wachsen der 
Anzahl  mi t  abnehmender  ,,relativer Schwierigkeit" (Reihe I I :  leicht 
AM. 1,4, mit telschwer AM. 0,3, schwer AM. 0,0 und in Reihe I :  leieht 
AM. 0,8, mit telschwer AM. 0,4, schwer AM. 0,0, Tab. 13~ und 13n). 

I n  beiden Versuchsreihen verteilen sich die posit iven Fglle (6 in 
Reihe I u n d  13 in Reihe I I )  vor allem auf solche Figuren,  die a leicht 
gebunden  enthalten.  Vornehmlieh sind es uns schon als ,,labil" be- 
kann te  Figuren,  wie ln, 7i~ und  auch 15 m die hier in ihrer Eigensehaf~ 



tiber den Einflug der Erfahrung auf die Wahrnehmung yon Figuren. II. 53 

als typische ,Kippfiguren" leicht in ihrer zweiten, der a-Form aufgefaBt 
werden (vgl. auch Tab. 10E und 10n). 

Was nun das Verh~ltnis von vorversuchlieh gelthffigen Figuren zu 
ungel/iufigen anbelangt~, so zeigen die Tabellen welter, dab allerdings, 
wenn man wilI, einzelne a-Figuren der positiven F~lle gel/iufig sein 
mSgen (vgl. z. B. Fig. 6 a ,  7a ,  10a~ und 5all, 7a m 15all, 18a~j, 21ail, 
25ax~ aus Tab. 10~ und 10~). Aber mindestens im gleichen 5falSe kom- 
men solche a-Figuren unter den rein negativen Ergebnissen vor. Weiter- 
bin linden sich auch b-Figuren, die trotz starker Gelti.ufigkeit (Fig. 1 z. B.), 
die ihre Zerlegbarkeit doch wohl erschweren sollte, leicht in a und Rest- 
teile zerlegt werden. Ob eine Zerlegung geschah oder nicht, hing eben 
auch hier wesentlich yon der St/~rke und Art der figuralen Bindung ab. 

16. Vorversuch iiber dynamische Gestaltung der Prii/situation. 

Gestaltet man jedoch die Situation der b-Exposition wieder so, dab 
sie einen besonderen auf a gerichteten Vektor enth~lt, so k6nnen auch 
die Figuren mit mittlerer und schwerer Gestaltbindung im Sinne der 
a-Figur zerlegt werden. An der Sehilderung eines vorltiufigen Versuches 
wollen wir das demonstrieren. 

Der unbefangenen Vp. wird die a-Figur zum Beschreiben dargeboten, 
und mSglichst in dem Augenblick intensivster a-Bildbeschreibung wird 
diese dureh die b-Exposition unterbrochen. Wghrend eines solchen 
abrupten Wechsels ist die innere Situation der Vp. h/~ufig noch so stark 
auf die a-Erfassung gerichtet, dal~, besonders beim ersten Mate, a teichter 
und sehneller in der b-Figur gesehen wird. Wir gaben aus der Figuren- 
reihe I die Figur 15a und unterbraehen deren Beschreibung durch Ex- 
position der a stark auflSsenden Figur 15b. ,,Gleieh hob sich etwas 
Breites heraus, da6 dann zum Dreieck (dem Dreieck der a-Figur) wurde, 
wobei noch irgendwie dessen einzelne Konturen hervortraten. ])as 
Dreieek war ein massiver, betonter Teit der b-Figur." 

Um zu vermeiden, dab sich die Vp. darauf einstellt, reg21mtiBig vor Beendung 
der Figurbeschreibung durch andere Expositionen unterbrochen zu werden, schoben 
wir zwischen je 2 eigentliche Priifversuche (mit Unterbrechung der a-Bitdbeschrei- 
bung durch Exposition der dazugehfrigen b-.Figur) mehrere ,,neutra|e" Figur- 
darbietungen ein und kfindigten jedesmat den Bildwechsel durch ein Achtungs- 
signal an. 

Trotzdem das geschah, verliefen aueh die beiden n~chsten wirklieheu 
Priifungen (Fig. 14~ und 13~), denen natfirlich wieder kein kchtungssignal 
vorausging, negativ , und erst die Unterbrechung der Besehreibung: 
a-Figur 12~ durch die dazugeh5rige b-Figur (wieder nach 2 neutralen 
Zwischenexpositionen) hatte zur ~'olge, dab b yon vornherein gar nieht 
als solches aufgefal3t wurde, sondern sogleich ,,den Eindruck einer Gar- 
nierung yon a machte und unmittelbar, ohne Wollen, die a.Figur heraus- 
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sprang". ~hnlich wurden unter diesen Versuchsbedingungen noch die 
mittelschweren Figuren 10b, 9b, 8b, 7b primgr im a-Sinne aufgefaflt. 

Indessen bildeten sich nun mit fortlaufenden Wiederholungen die 
Unterbrechungssituationen mehr und mehr um. Ohne das Veffahren 
eigentlich zu durchschauen, entwickelte die Vp. eine Art ,,latenter Um- 
stellungsbereitsehaft", die sie in jedem Augenblick erwarten liel3, iiber- 
raseht zu werden, und die nicht aufgehoben werden konnte. Alle weiteren 
Priifungen, selbst mit leichteren Figuren, verliefen daher negativ; 
a wurde nicht mehr primer in der b-Figur gesehen, wenn auch gewShn- 
lich nachtr~glich gefunden. Will man also aueh im unwissentliehen 
Verfahren direkte Wahrnehmungen yon a in b erreiehen, so gilt es, 
Versuchsbedingungen zu w~hlen, die wirklich eine Situation mit auf-a 
gerichtetem Vektor sehaffen. DaB dabei die verwendete Methode (Unter- 
brechung der a-Beschreibung) fiir messende Untersuehungen nieht aus- 
reicht, da die erzielte Situation zu labil und als solehe nicht reeht wieder- 
holbar ist, gndert nichts an dem prinzipiellen Ergebnis. 

w 17. Der Ein/lufl rhythmischer Geschehensgestalten au/die Wahrnehmunff 
der Prii/]iguren. 

Fiir messende Versuche fiber den Einflug solcher Vektoren auf die 
Auffassung von ~iguren mfissen also wieder Prfifsituationen gesehaffen 
werden, die auch bei mehrfacher Wiederholung ihren Gesamtcharakter 
behalten. 

Der einfachste Weg besteht wohl darin, jede einzelne Priifsituatiou 
wieder in eine m6glichst kriiftige und eindeutige Geschehensgestalt ein- 
zugliedern ; in der yore Ganzen her auf das einzelne Gtied eine bestimmte 
a-Wirkung ausgefibt wird. Wie lhBt sich nun die Struktur eines Ge- 
sehehensablaufes so straff gestalten, daft die a-Figuren in den Prfif- 
situationen bis zum Herausspringen aus ihren figuralen Gestaltverbin- 
dungen begiinstigt werden ? 

Unter Verzicht auf die wirklich pausenlose Aufeinanderfolge yon 
a- und b-Figuren - -  die wenig bedeutsam zu sein sehien - -  gebrauehten 
wir die Methode, a mehr/ach in gleichm~ifligem Rhythmus darzubieten 
und b dann - -  ohne vorherige Ankfindigung - -  an Stelle der a-Figur 
einmal zu exponieren. 

Hieffiir steUten wit in den Lichtkegel des Filmprojektionsappara~es ein 
rotierendes Tachistoskop, bei dem Umdrehungsgesehwindigkeit und Schlitzbreite 
so gewghlt waren, daft alle 2 Sekunden die Figur 0,5 Sekunden auf der Projektions- 
flache zu sehen war. 

Zur Unterstfitzung der zu erstrebenden Ganzheitlichkeit des Gesamt- 
verlaufes wurde der Vp. mitgeteilt, daft ihr naeheinander eine Anzahl 
rhythmischer Reihen yon Figuren gezeigt wiirden. Sie solle auBer der 
Entwieklung des Charakters der Figuren im Verlauf einer Reihe besonders 
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den ~)bergang yon einer Reihe zur anderen beaehten und beschreiben. 
Aus technisehen Griinden miisse fiir die Protokollaufnahme gleich nach 
dem Wechsel der Figuren die Darbietung unterbrochen werden. Um 
mSglichst zu verhindern, dal3 nach wiederholten, derartig abrupten 
Uberg~ngen die Vp. allzu vorsichtig werde und nicht mehr geniigend 
in die Situation einginge, wurden wieder zwischen je 2 unangekiin- 
digte kritisehe Reihenwechsel solehe mit nieht zu einandergeh6rigen 
Figuren (z. B. b s . . .  al) eingesehoben und nut  bei diesen jeder ~bergang 
durch ein ,,Aehtungssignal" angekiindigt. 

SchlieBlich war doch wieder mit der MSglichkeit zu rechnen, dab sich im Ver- 
lauf des Gesamtversuchs der Charakter jeder einzelnen Reihendarbietung Rndern 
wiirde; dutch die hRufigen Wiederholungen konnten z. B. Faktoren wie Abstump- 
lung in Erscheinung treten, es konnte aber auch dadurch die a-Wirkung der rhyth- 
mischen Reihe vergr6Bert werden. Um wenigstens statistisch diesen m6gl~cher- 
weise unvermeidlichen Faktoren gerecht zu werden, wurde bei der HMfte der 
Vpn. mit den leichtesten Priiffiguren begonnen (Reihenfolge 1--15), bei den 
andern mit den schwersten, absteigend zu den leichtesten (15--1). 

Die summarische lJ-bersicht der so mit Figurenreihe I gewonnenen 
Ergebnisse (60 PriiffMle, 4 Vpn. [Bi., De., Li., Or.]) enth~lt Tab. 14. 

Tabelle 14. 
Figurenreihe I. 4 Vpn. 60 Pri~'//dlle. 

Bekannte Figuren 

Bi. Or. 

Nicht herausgesprungen . . . . . .  7 6 12 
Davon nachtr~glich gefunden . . . (2) 0 (5) 

Unbe. 
kannte 
Figurer 8umme ! In 

15--1 Prozent 

De. 

lO I 35 15s,3 
(3)[(10) [(16,7) 

1. In der Tat  lai3t sich bier eine auSerordentliehe Begfinstigung der 
a-Figur in b feststellen. In insgesamt 25 yon den 60 Priiff~llen (41,7 %) 
spring4 die a-Figur aus ihrem Gestaltverbande heraus, wobei diese ph~no 
menal klar in a und Restteile zerf~illt. In diese 25 positiven FMle sind 
wieder jene 8 (in Klammern gesetzt) eingerechnet, wo b im Sinne der 
a-Figur umbetont  und neugruppiert erschien. 

2. Die F~lle des naehtr~gliehen Findens sind dagegen nieht gestiegen; 
es sind insgesamt 16,7%. 

3. Bemerkenswert ist noch die reziproke Beziehung der Anzahl 
dieser letzteren Ergebnisse zu der der rein positiven. Nimmt eine Vp. 
h~ufiger unmittelbar a in b wahr, so vermindern sich entspreehend 
die F~lle naehtr~igliehen Findens, und umgekehrt, je seltener a aus b 
herausspringt, desto h~ufiger wird es nachtraglich gefunden. Hier 
driickt sieh schon in den statistisehen Ergebnissen eine noch genauer 
zu verfolgende Neben- oder Ersatzwirkung des Situationsdruekes aus, 
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die besonders dann auftritt ,  wenn die Vp. aus irgendwelchen Motiven 
sich strgubt, in die Situation einzugehen 1. 

Das eindeutig positive Ergebnis legt die Frage nahe, ob man, ins- 
besondere dureh st~rkere Geschlossenheit des Geschehensverlaufes, noch 
weitere Steigerung derartiger Situationswirkung und st~rkere Vermehrung 
der positiven l~glle erreichen kann. Kann z. B. die a-begiinstigende 
Wirkung des Geschehensrhythmus so weir gesteigert werden, dab jeder 
Grad figuraler Gestaltbindung fiberwunden wird, oder wenn nicht, bis 
zu welcher Stgrke l~Bg sich die Wirkung des Situationsvektors f6rdern ? 

Ein Mittel zur Verstgrkung der ganzheitlichen Gesehlossenheit des 
rhythmischen Gesehehensverlaufes schien in einer akustischen Betonung 
der einzelnen Rhythmuselemente gegeben zu sein. Wir koordinierten 
dazu der bisherigen optischen Bildreihe einen immer wiederholten Takt- 
rhythmus ungef~hr folgender Art, wobei die jeweilige Bilddarbietung 
vom Beginn der Triole bis zum Beginn des ersten Viertels dauert. 

Bild 
Abb. 17. 

W~hrend des ganzen Verlaufes der Versuchsstunde, auch w~hrend der 
Protokollaufnahme, wurde dauernd yon einem elektrischen Hammer 
dieser akustische Rhythmus gegeben. War man dem nun als Vp. einige 
Zeit ausgesetzt, so hatte man sich v611ig in den Rhythmus eingelebt, 
dessen betonte Phase die Triole (also aueh die Figurdarbietung) war. H~u- 
fig unterstfitzten die Vpn. dutch KSrperbewegungen die Taktgliederung 
und zeigten aueh sonst die mitreiBende Wirkung des Geschehens- 
rhythmus. Welcher Wirkungsgrad des a u f a  gerichteten Situations- 
vektors entspricht nun dieser ~uBersten Gebundenheit ~. (Der Wechsel 
der optischen Reihe yon a 1 naeh b 1 wieder ohne Ankfindigung und dann 
von b 1 nach a S mit Ankiindigung usf. gesehah genau wie im vorigen 
Versuch; als Figurenreihe verwendeten wir hier die grSl3ere II.) 

Tabelle 15. 
Figurenreihe IL  4 VTn. 100 Pri~//~ille. 

In ~ P rozent 

Herausgesprungen . . . . . . . .  46 
Nich$ herausgesprungen . . . . .  54 
Davon nachtr/~glich gefunden . . . (16) 

1 Die Versuche waren naturgem~B ffir die Vpn. nicht sehr angenehm. Die 
pl6tzliche b-Darbietung wirkte ors erschreckend, was manchmal Vpn. veranlassen 
konnte, innerlich ,,nicht mehr oder nut halb mitzumachen". 
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Die Gesamtzahl aller positiven Ergebnisss betr~gt bier 46 von 100. 
Es ist also durch die akustischs Rhythmusbetonung im ganzen n~r 
eine geringe Vermehrung der positivsn F~lle singetreten. Auch die 
fibrigen Werts sind ann~hernd dieselben gsblieben. 

Nach diesem statistischen Ergebnis scheinen wit also bei derartigen 
Gesehehensgestaltsn, wie sie dureh die rhythmische Rsihendarbietung 
gegeben sind, die Grenze der Durchschlagskraft des auf a wirkenden 
Situationsvsktors erreicht zu haben. W~hrend wit im iibrigen st~rkstes 
Mitgehen und Mitgerissensein der Vpn. beobaehten, zeigt sich in der 
bier untersuchtsn Funktion keine entsprechende Leistungssteigerung. 
Doch sei noehmals betont, dab dieser Grenzwert der Situationswirkung 
nur fiir unseren speziellen Gesehehensablauf gilt. Natiirlich sind Ver- 
suchs denkbar, wo die Gesamtwirkung gegen die figurale Gestaltbindung 
noeh gr6Beres Ausmaf~ erreicht. 

Aber worauf es ankommt, ist schon mit diesen bsidsn Versuchen ge- 
zeigt. W~hrend die Erfahrung als solche, die ebsn vorangegangene 
Auffassung sines Tsils an und fiir sich so gut wie gar ksins Nachwirkung 
zeigt, die Erfahrung in diesem Sinne also nieht als ein automatisch wir- 
kender Leistungsfaktor anzusshen ist, linden wir, sobald ein besonders 
auf a gerichteter Vektor eingreift, betrgchtliche Erfolge. 

Allerdings ist in den beiden Versuchen (Tab. 11 und 15) die Anzahl 
vorheriger a-Darbietungen vsrschieden. Wir glauben absr, diesen Urn- 
stand vernachl~ssigen zu kSnnen, nachdem nirgends sonst dttrch Ver- 
mshrung dsr Einpr~gungen eine Leistungsstsigerung erzielt wurde z. 

w 18. Erlebnis/ormen bei verschiedenen Spannungen der Prii]situation. 
Wieder ist das Ergebnis jeder Priifung yon dem Vsrh~ltnis der 

beiden gsgeneinanderwirksnden Hauptkomponenten (Situationsvektor 
gsgen Gsstaltwirkung) bedingt. Obschon nun nicht ohne weitsrss anzu- 
nshmen ist, daI3 die a in b angreifsnds, rhythmisch gefestigte Wirkung 
des Situationsvektors bei allsn Versuchsreihen yon gleicher Stgrke ist, 
k6nnte im groBen und ganzen ffir das Ergebnis im Einzslfall wieder die 
jeweiligs St~rke der a in b bindenden figuralen Gestaltmoments aus- 
schlaggebend sein. Die folgenden Tabellen, die die Priiffiguren geordnet 
naeh dem Grad der Gestaltbindung enthalten, dfirften dariiber Aus- 
kunft geben (Tab. 16~ und 16H). 

Wir sehen: In beiden Reihen w~chst die Zahl der positiven Fglle 
- -  bereehnet nach dem AM. - -  mit abnehmsnder St~rke der figuralen 
Bindung. Wieder l~13t sich also recht genau der Wirkungsgrad des 
Situationsvektors (Rhythmuswirkung) an der StOrks der iiberwundenen 
Gestaltfaktorsn bestimmen. 

1 Vgl. auch den folgenden w 
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D i e  quanti tat iven Ergebnisse zeigen nun auffiillige Parallelit~t mit 
den Verhaltens~uBerungen der Vpn. Deutlich lassen sich je nach der 
St~rke beider Komponenten 3 Abarten im Aufnehmen der b-Exposi- 
tionen unterseheiden. Gibt man unter den geschilderten Umst~nden 
nach einer Reihendarbietung yon a plStzlich eine b-Figur, die a in leiehter 
oder mittlerer Bindung enth~lt, so sieht die Vp. oft fast nur a, ohne 
irgendwelche anderen Nebenerlebnisse; gcwShnlich wird b sogar nicht 
einmal nachtr~iglich als solches gesehen. Typisch sind dann Protokoll- 
angaben wie: ,,])as war dieselbe Figur, an der noch irgend etwas daran- 
hing". - -  Bei den mittelschweren Figuren finden sieh meist jene halb- 
positiven FMle, wo die Vp. zwar b als solches wahrnahm, aber doch sofort 
t taupttei le der a-Figur deutlich in b eingezeichnet erschienen. (Manchmal 
sogar glaubte man, 2 Figuren zu beobachten; hinter a schien b durch- 
zuscheinen.) 

Ganz anders wurden nun b-Darbietungen erfaBt, in denen die figurale 
Gestaltwirkung allzu m~ichtig gegeniiber der Rhythmuswirkung war. 
Hier erlebte die Vp. regelm~Big einen iiuBerst unangenehmen Shock, 
ein immer wieder ,,peinliches Anprallen" yon gewShnlich so vorherr- 
sehender Natur,  das sie, ohne etwa a zu haben, kaum zur Erfassung der 
b-Figur gelangte. 

Alle 3 spezifischen Effassungsweisen" pflegen zu schwinden, wenn 
der Bildwechsel dutch das Achtungssignal angekiindigt wird. Mit dem 
Wort ,,Achtung" scheint ,,das optische Feld sieh zu entspannen, es kann 

TabeUe 161. 

Gruppe der 

rel. leichten i 
Figuren 

rel. mittel 
schweren 
Figuren 

tel. schweren 
Figuren 

Herat]s- 
Rangreihe der gespru~gen 

b-Figuren und positiv 
betont gesehen 

1. 4 
2. 1 
3. 4 
4. 2 
5. 3 

6. 2 
7. 
8. 1 
9. 2 

10. 2 

11. 3 
12. 
13. 1 
14. 
15. 

25 

NachtriigUch 
gefunden 

2 

1 

1 
2 
1 
I 

1 

1 

Summe 
Arith. Mit. 

aller 
positiven 

3,4 

2,4 

1,2 

I0 35 
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Tabd~ 16w 

Gruppe der 

rel. leichten 
Figuren 

tel. mittel- 
~hweren 
Figuren 

tel. schweren 
Figuren 

Heraus- 
Rangreihe der gesprungen 

b-Figuren und positiv 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
I3. 
14. 
15. 
16. 
17. 

betont  gesehen 

4 
1 
3 
1 
3 
4 
4 

1 
2 
2 

2 
1 
3 

1 
2 
2 
3 

2 
1 
1 

46 

Nachtr&glich 
gefunden 

1 
1 
1 

1 
2 
l 
2 

1 
1 

Summe 

4 
1 
4 
2 
4 
4 
4 

4 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
4 

Ar/th. Mit. 
slier 

posiviten 

3,3 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

16 62 

2,5 

1,8 

kommen ,  was wi l l " .  Oft h a t  dann  das  Vorsignal  sogar  eine so s t a r k  
ausl6schende Wi rkung ,  dab  selbst  bei nochmal iger  a -D a rb i e tung  a , ,ganz 
abgeb laB t "  au f t r i t t ,  ve rd r~ng t  yon , ,der E r w a r t u n g  der  neuen F i g u r " .  
I n  gelegent l ichen Expe r imen ten ,  bei  denen  in der  Reihe  der  a -Darb ie -  
t ungen  die en t sprechende  b-Figur  angekiindig~ warde ,  be oba e h t e t e n  wir,  
d a b  d a n n  n u t  bei  ganz le ichter  Bindung noch a in  b gesehen wurde ,  
w~hrend  in der  groBen Mehrzahl  der  i ibr igen F igu ren  ke ine  Si tuaf ions-  
w i rkung  mehr  naehwei sba r  war  1. 

Wenng le i eh  wir  in a l len  bisher igen Versuchen die  Wirkungs los igke i t  
yon  HKufung der  a - D a t b i e t u n g e n  als solcher sichergesteUt zu h a b e n  
g lauben ,  so b le ib t  doeh m6glich,  dab  inn~rhalb eines dera r t i g  a -ge r ich te ten  

1 Der Versueh ~hnelt dann auch sehr dem in w 14 beschriebenen. Nat/irlich 
tr i t t  dasselbe ein, wenn die Vp. infolge einer Ungeschicklichkeit des VI. im voraus 
merkt, warm b exponiert wird. 
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Rhythmusgesehehens die positiven Ergebnisse mit wachsender Glieder- 
zahl der a-Reihen vermehrt werden, was eine indirekte Wirkung wieder- 
holter a-Erfahrungen darstellen wfirde. Schon um das Verfahren un- 
durchsiehtig genug zu halten, war es nun nStig, innerhalb des Gesamt- 
versuchs die Zahl der jeweiligen a-Darbietungen vor jedem b zu weehseln. 
Es war daher mSglieh, dureh methodische Variation Aufkl/~rung jenes 
Saehverhalts zu versuchen, indem die b-Figuren abwechselnd nach 3, 9, 15 
oder naeh 25 und 40 a-Wiederholungen exponiert wurden. (Dabei wurde 
angestrebt, jede b-Figur der 3 Sehwierigkeitsklassen mindestens einmal 
auf jede der 5 verschieden langen a-Reihen folgen zu lassen. Versuch 
mit akustisch-rhythmiseh unterstiitzter a-Darbietung.) 

Tabelle 17. 

Anzahl 
der 

a-Dar- 
bie- 

tungen 

Schwere 
Figuren 
18--25 

Leichte 
Figuren 

1--7 

n + ~ 

6 3 2 

6 5 1 

5 0 

6 6 

1 0 

Mittelschwere 
Figuren 

8---17 

~5 

9 2 3 

8 5 2 

9 5 3 

8 1 1 

7 1 2 

n + 

3 6 2 1 21 

9 6 3 0 20 

15 5 8 6 0 22 

25 7 5 1 1 20 

40 4 6 0 0 17 

Summe 

SUFI/1TIO 

N N  ~ Z  ~ 

in Prozent 

I 

lteraus. I ~ach- Summe 
ge- i tr/igl, aller 

! gefun- posi- sprung. I den riven 
+ ~= 

7 6 3 3 , 3  28,6 

13 3 65,0 15,0 

16 3 7 2 , 7  13,6 

8 2 40,0 10,O 

2 2 1 1 , 8  11,8 

61,9 

80,0 

86,3 

50,0 

23,6 

I n  der Ta t  zeigt diese Ubersieht  einen Einflul~ der a-Reihenl~nge. 
Aber keineswegs k a n n  gesagt werden, dab innerha lb  spezifisch gestal teter  
Geschehensverl/~ufe mi t  wachsender Anzahl  der vorhergehenden a-Wie- 
derholungen entsprechend auch die posi t iven Ergebnisse vermehr t  sind. 
D e n n  wenn  auch nach 9 und  15 a -Darb ie tungen  mehr  posit ive F/~lle vor- 
kommen  als nach 3, so geht  diese Anzahl  doch bei noch weiterer Verl/~nge- 
rung  der a-Reihen auf 25 und  40 a-Glieder wieder betr~ichtlieh zuriiek 1. 
Man daft  wohl bei diesem, dureh rhythmisehe  Re ihendarb ie tung  gegebe- 
nen  Gesehehensablauf,  das Op t imum der R h y t h m u s w i r k u n g  bei einer 
Reihenl/inge yon etwa 9 - -15  a-Gliedern suehen;  dari iber h inaus  seheinen 
d a n n  schon gegenwirkende Fak to ren  wirksam zu werden. 

x Ein Hinweis darauf, woher die schlechtere Wirkung der stark vermehrten 
Wiederholungen rfihrt, kann man in der Aussage einer Yp. sehen: ,,Mit Erleichte- 
rung werden die neuen Figuren begriiBt." 
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~-brigens darf man die Differenzierung der Ergebnisse nicht zu ~uBer. 
lieh nehmen. Eine Vp., die ihrer eigenen Aussage naeh jedes Glied der 
a.Reihe fiir sich als eine Wiederholung ein- und derselben Exposition 
auffaBte, zeigte keine Beeinflussung ihrer Ergebnisse dureh Variation der 
Wiederholungszahlen. Erscheint dagegen, wie es gew6hnlich der Fall 
ist - -  die a-Reihe als ein sieh stetig entwicke]nder Verlauf yon einander 
~hnelnden aber nicht identisehen Elementen, so f~llt meistens das Opti- 
mum der Wirkung mit dem subjektiven Kulminationspunkt der Reihen- 
entwicklung zusammen 1. 

Ein Vergleieh aus dem Gebiet optiseher Gestaltung liegt hier 
nahe: Wie eine Punktreihe ftir ihre gestaltliehe Pr~gnanz ein cha- 
rakteristisches Optimum der Elementzahl aufweist, so haben aueh 
diese rhythmisehen Reihen nur bei bestimmter Anzahl der Glieder 
ihren h6ehsten Wirkungsgrad. In beiden Fs haben neben der 
Elementzahl noeh weitere Momente wie GrSBe und Intensits der 
Glieder oder aueh Zwisehenraum, Pause u.a.  Bedeutung fiir die Ge- 
staltpr~gnanz. 

w 19. Beobachtungen i~ber das Verh~iltnis vo~ ~iuflerem Versucl~verlau~ 
und innerem Geschehenshergang. 

Nicht ganz leieht ist die allgemeinere l~rage, zu entscheiden, ob fftr 
die sehlieBliche Umformung des Wahrnehmungsbildes im Moment der 
Priifung lediglieh die aufa  gerichtete Gespanntheit des inneren Hergangs 
als Ursache anzusehen ist, oder ob noch andere Faktoren in gleicher 
Riehtung wirken. Wenn auch die Erfahrung als solehe keine automa- 
tisehe Wirkung haben diirfte, so kSnnte der Situationsfaktor doch noch 
aug anderen g!eiehgerichteten Komponenten bestehen. Insbesondere 
muB gefragt werden, wieweit die ,,~uBere Struktur" der Versuehsreihe, 
die ja eine rhythmisehe Sukzessivgestaltung darstellt, mitwirkender 
Faktor an der Uberwindung der simultanen figuralen Gestaltkr~fte ist. 
Wit kSnnen h ie r  die Frage nieht entscheiden, haben aber einige Be- 
obachtungen gesammelt, die fiir eine n~here spezifische Untersuchung 
Bedeutung haben diirften. 

Erstens ist noch einmal hervorzuheben, dab die a-Wirkung trotz 
~uBerlich beibehaltener Darbietungsform dureh ein Achtungssignal 
vor der b-Darbietung aufgehoben wird. ])as spricht dafiir, dab man sieh 
den Situationsvektor wesentlich von dem w~hrend der a-Reihe entwiekel- 
ten inneren Gesehehensablauf bestimmt denken mul~; denn w~hrend 
man nicht genStigt ist, anzunehmen, dab durch das Vorsignal die,,~uBere" 
Sukzessivgestalt einfach abgebroehen wird, leuehtet es  ein, dab eine 

1 Interessant w~re es, den EinfluB der absoluten Geschwindigkeit zu ver- 
folgen; werden bei ganz schneller oder bei extrem langsamer Reihenfolge die 
Leistungsunterschiede fiir verschiedene Reihenl~ngen fortfallen ? 
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inhere dynamische Spannung auf eine bestimmte a-Figur durch An. 
kiindigung einer anderen Figur anulliert werden kann. 

Dagegen bleibt der Situationsvektor in seiner Wirkung unbeein- 
flul~t, wenn im AnschluB an die rhythmische a-Reihe die Exposition 
der b-Figur etwas verzSgert wird, so dal3 schliel31ieh b bei ganz verzerrtem 
akustischen Rhythmus erscheint. (Wir streut~n deraxtige Versuche 
mit mitimlschweren und leichten Figuren zwischen die fibrigen normal 
verlaufenden. In 14 Prifff~llen, die wir so gewannen, wurde 9real 
a in b gesehen.) Obwohl natiirlich die Yerzerrung des Rhythmus meist 
iLul3erst peinlich empfunden wird, bleibt cloch der Charakter der a.ge- 
richteten Priifsituation im grol~en und ganzen erhalten. 

Erinnert sei noch an die S. 42 geschilderten Versuche. Trat dort in einem 
Versuch eine i~uBerliche S~rung der Darbletungsreihe auf (Rei~en des Trans- 
missionriemens), so wurde dadurch niemals der innere Geschehensablauf in seiner 
a-Wirkung beeinflul3t, trotzdem wieder die ~uBere S ~ i v g e s t a l t  der Reihe 
durch die 2--3 Minuten lange Reparaturpause abgebrochen sein diirfte. 

Wenn diese Beobachtungen alleinige Wirkung des ~ul3eren Rhythmus 
auf die figuralen Gestaltkrs unwahrscheinlich machen, so bleibt doch 
das gegenseitige Verh~ltnis der inneren Geschehensdynamik zu der 
~uBeren Rhythmusgestalt noch zu kls 

w 20. Versuche an ,,quasi-chaotischen" Feldern. 
Wie immer auch die Priiffigur gestaltlieh aufgebaut war, bisher war 

eine Umformung dutch automatische Erfahrungswirkung selbst bei 
schwgchsten Graden der Gestaltbindung yon a in b nicht sicherzustellen. 
Das Bild rundet sich ab, wenn wir aueh die Erfahrung an solchen opti- 
schen Komplexen priffen, die in einem ,,Chaos" yon Einzelfiguren als 
selbst~ndige, wenigstens nicht eindeutig gebundene Einheiten enthalten 
sind. 

Nun st ,  hen aueh die Teile solcher chaotischer Felder immer noch 
in irgendeinem gestaltlichen Zusammenhang. Optische Komplexe mit 
vSlliger Indffferenz der ,,Elemen~e" diirften real iiberhaupt kaum her- 
st~llbar sein; denn wenn aueh die Bindung eines Teils in einem chao- 
tischen Komplex sehr lose und unstabil sein kann, so ist doch der Be. 
reich relativer Indifferenz schr schmal, und wenn man ein a ,,indifferent. 
frei" machen will, kommt es leicht dazu, dal3 die Figur start dessen ,,aus- 
gesondert-betont" wird. 

Ein Beispiel stellt etwa eine rSmische V in einem chaotischen Neben- 
einander arablacher Zfffern dar (oder eine eckige Figur in einem un- 
geordneten Feld rundcr Figurcn). Gerade hier liegt wieder eine Oe- 
staltung vor: als ungleiches Element unter glcichen wird die rSmische V 
hervorgehoben. 

Sicherlich ist jedoch die Gestaltbindung der a-Teile in den folgenden 
chaotischen Figurkomplexen wieder relativ gering (Abb. 18). 
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Kann nun durch mehrfaehe vorherige Darbietung einer Teilfigur (a) 
erreicht werden, dab diese im sieher unwissentliehen Verfahren bei 
tachistoskopischer Exposition des ganzen Komplexes (b) herausspringt ? 
Zur Einpr~gung wurde a 10real hintereinander an verschiedenen 8telle~ 
der Projektionsfl~che dargeboten; dann exponierten wir tachistoskopisch 
(1/4 Sekunde) ohne weitere Ankiindigung den b-Komplex. 

In  keinem der 6 Priiff~lle (3 unbefangene Vpn., Faj., Hi., Kau.) 
sprang der eingepr~gte Tell aus dem Figurenfeld heraus. Immer wurden 
primer trotz minimaler, ganz unsicherer Gestaltbindung andere Fi- 
guren wahrgenommen. 

Wieder sind aber leicht 
Methoden zu linden, die a 
in dem Gesamtkomplex be- 
giinstigen. Am n~chsten lag 
es wohl, a nieht yon Darbie- 
tung zu Darbietung an ver- 
sehiedenen Stellen der Pro- 
jektionsfl~che darzubieten, 
sondern mehrmals an dem- 
aelben Oft, wo a auch direkt 
darauf in b ersehien. Je tz t  
wurde das Ergebnis der Prii- 
lung in der Tat  sofort positiv. 
In  4 yon den 6 Priiff~llen 
sprang a heraus, so daB es 
als einziges Element yon b 

II 

2)  

~) 

A b b .  18. t 

erkannt und beschrieben wurde 2. Dieser Effekt ist (wie fast jede Aus- 
sage der Vpn. erkennen l~Bt) darauf zuriickzufiihren, dab infolge der 
GleichfSrmigkeit der Reihe der einzelnen Darbietungen die Vpn. im 
Augenblick der b-Darbietung a wieder an derselben SteUe erwarten. 
Dann handelt  es sich jedoch nicht um eine automatische Wirkung 
wiederholter Erfahrung, sondern abermals darum, dab sich andere 
spezielle Faktoren durchsetzen, die dureh die Versuchsbedingungen 
geschaffen wurden. 

Wie gering in solchen F~llen der Einflul3 auch der vorversuchlichen Er- 
fahrung ist und wie sehr alles auf die jeweilige Priifsituation ankommt, soU noch 
an folgenden Yersuchen geschUdert werden. Mit derselben Anordnung (tachisto- 
skopisch) gaben wit nacheinander 4 japanischen Herren eine komplexe Figur, 
die ohne weitere Bindung der einzelnen Elemente aus einigen japanischen Schrift- 

x Die Figuren werden auf eine Fli~che yon der Gr~fle 75 x 75 cm projiziert, wo- 
durch die Bildkomplexe noch aufgelockerter erschienen (Entiernung der Vpn. 3 m). 

Selbstversti~ndlich kOnnte man mit sch~rferen Methoden auch zu 100% 
positiven F~llen gelangen. 
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zeichen, aus deutschen Schriftzeichen und aus sinnlosen Zeichen bestand 1. Es 
zeigte sieh, dal3 die Japaner bei mehrfachen Darbietungen im allgemeinen zuerst 
die europ~isch-lateinischen Schriftzeichen und erst in der 10. oder 11. Exposition 
nach deutlichem Umschlagen der Situation die japanischen Zeichen wieder- 
erkannten. In  Deutschland war eben der Einflul~ der ,,europitischen Situation" 
wesen$1ich gr6Ber als der Einflul] der vorversuchlichen Effahrung, obsehon man 
annehmen kann, dab die japanischen Schriftzeiehen den Herren an sieh vie! ge- 
]gufiger waren als europgische ~. 

Kapitel IV. Versuche an Figur-Grund-Gebilden. 

w 21. Stellt die ,,/igurale Nachwirkung" ein Beispiel yon automatischer 
Er]ahrungsnachwirkung dar ? 

Der Einflul3 der  E r f a h r u n g  auf  das  W a h r n e h m e n  yon  F igu ren  is t  
schon yon  E. Rubin a expe r imen te l l  un te r such t  worden.  E r  l a n d :  Bei  
gee igne ter  Method ik  k a n n  /igurale Nachwirkung vorhergehender  Ein-  
p r~gung yon  solcher  S t~rke  erzie l t  werden,  da~  regelmgl~ig entgegen 
de r  na t f i r l ichen Ges ta l tung  U m f o r m u n g  der  ve rwende ten  schwarz-weiBen 
F i g u r . G r u n d - G e b i l d e  au f t r i t t .  

Dieses R e s u l t a t  s t eh t  of fenbar  im Gegensatz  zu al len hier  geschilder-  
t en  Versuchen.  Die  Erklfixung k a n n  in zwei R i c h tunge n  gesucht  werden :  
E n t w e d e r  wird  die  E r f a h r u n g  nur  a n  b e s t i m m t e m  Mater ia l  wi rksam,  (wie 
es die  Rub inschen  F lgchenf iguren  dars te l len) .  Oder  aber ,  wieder  wi rd  
die  P r i i f s i tua t ion  yon  S i t ua t i onsvek to r en  beherrscht ,  deren  guflerliche 
Le is tung  einer  au toma t i s chen  f igura len  Er fah rungswi rkung  gle ichgesetz t  
wurde.  Jedenfa l l s  war  eine Nachprf i fung efforder l ich a. 

Wir fertigten uns nach dem Muster Rubins eine Reihe yon 365 sehwarz- 
weil~en Figuren an, die einzeln yon einem Projektionsapparat in der Gr66e 9real 

1 Um hinsiehtlich der japanisehen Schriftzeichen sicher zu gehen, war ein 
anderer Japaner gebeten worden, einige in der japanisehen Spraehe gebrauehliche 
Schriftzeichen auf das Diapositiv zu zeichnen. 

Vgl. aueh die ghnlichen Beobaehtungen beiv. Kries, Z. Psychol. 8. Wie sich 
ein Faktor wie die bier erwghnte ,,europgische Situation" zu den in unsern friiheren 
Versuchen festgestellten ,,Situationskr~ften" verh~lt, mul~ gewi~ noch ngher 
untersucht werden. 

3 E. Rubin, Visuell wahrgenommene Figuren (S. 6f.). 
4 Fiir die Durchfiihrung der in Kapitel IV und V zu schildernden Versuche 

bin ich Frgulcin cand. phil. M. Kleinbub zu Dank verpflichtet. AuBer technisehen 
Griinden sprachen fiir einen Wechsel des V1. vor allem Erwggungcn folgender Art:  
Es bestand die Gefahr, dab ein VI., der den bishcrigen Stand der Ergebnisse kannte, 
durch ihm selbst unbewul3te ~uBerungen: Modulation des StimmfaUs usw. die 
Vp. beeinfluBte. Bei einem neuen unbefangenen V1. waren derartige unbeab- 
sichtigte Suggestionen nicht mehr zu befiirchten. 

Obwohl die Anzahl der Figuren nicht so groB wie die yon Rubin war (er 
verwendete 54), geniigte doch schon diese, um zu einem klaren Ergebnis zu ge- 
langen, tgubin untersuchte 2 GrSBen yon Figuren und erzielte bei beiden gleiche 
Ergebnisse. Wir konnten uns darauf beschr~nken, nut mit einer GrSBe, der kleine- 
ren, zu operieren. 
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10 cm auf einen wei~en Schirm geworfen wurden (Entfernung der Vp. etwa 2 m). 
Wie eine Vorpriifung mit 3 Vpn. ergab, waren unter den 36 Bildern 8, deren 
schwarze Teile vorwiegend als Figur gesehen wurden (8 s) und 15 mit weiBer 
Fl~che als Figur (15 w); die iibrigen 13 wurden gleich leicht in beiden Formen 
aufgefaBt (13 b). 

War unser Figurenmaterial dem yon Rubin gleichwertig, so muBten 
genau naehgebildete Versuehe zu ~hnlichen Ergebnissen ffihren. 

Der Gesamtversueh bestand aus einer Vorpriifung der Figuren und aus 
dem Hauptversuch, und dieser wieder aus Einpr~gung fiir sine bestimmte 
Figur-Grund-Fassung und Priifung auf figurale Nachwirkung. In  der Vor- 
priifung wurden die Figuren etwa 5 sec exponiert, wobei die Vpn. an- 
geben sollten, ob das schwarze oder das weiBe Feld als Figur gesehen 
wurde. Diese Angaben kliren fiber die natiirliehe Erscheinungsweise der 
Figuren auf und dienen spi~ter zur zahlenms Bestimmung der Ein- 
prigungswirkung. 

Zwei bis dreiTage spi ter  fand der Hauptversuch start. Zwei gemisehte, 
aus s- wie aus w- und b-Bildern bestehende Reihen yon je 12 Figuren 
wurden mit derselben Instruktion wie bei Rubin dargeboten: In der einen 
Reihe nur schwarz als Figur, in der andern nut  weifl als Figur aufzufassen. 
Jede Reihe wurde so 4real mit im allgemeinen zufriedenstellendem 1 Er- 
gebnis eingepr~gt. Zwar gelang es den Vpn. nicht regelm~Big, aUe Fi- 
guren im Sinne der Instruktion umzusehen, aber ein und dieselbe Figur 
wurde bei jeder Wiederholung immer in derselben Weise aufgefaBt. 

Nach a/4stiindiger, mit Unterhaltung ausgeffillter Pause begann die 
eigentliehe Priifung, in der die 24 in bestimmtem Sinne eingeprigten 
Figuren mit 12 weiteren Kontrollfiguren exponiert wurden. Jede Einzel- 
darbietung wurde abgebroehen, nachdem die Vp. ihr Urteil m6glichst 
schnell abgegeben hatte.  Wie bei Rubin wurde die Vp. vor der Prii~ung 
aufgefordert zu beachten, ob sehwarz oder weiB als Figur gesehen wurde, 
und ob ihr etwa das Bild bekannt erscheine; im fibrigen solle sie sich v611ig 
passiv verhalten und sieh nicht darauf einstellen, eine bestimmte Fas- 
sung zu bevorzugen (Vpn. Neb., Ker. Tab. 18). 

In der Tat  finde~ man bei beiden Vpn. ,,figurale l~aehwirkung". 
Wenn aueh nieht ganz so viele Bilder wie bei der Einprigung selbst unter 
diesen Versuchsbedingungen ,,umgeformt" werden, so ist der EinfluB 
der Einpr/igung doeh unverkennbar. (Die Kontrollreihe zeigt bei der 
Priifung wohl eine Abnahme der unentschiedenen F/file (b), aber im gan- 
zen wieder dieselbe Verteilung zwischen ~ und w). 

Aber noeh ein zweites Ergebnis verdient, wie uns scheint, besonders 
hervorgehoben zu werden. Mindestens gleichzeitig, wenn nicht schon 
kurz vor der bestimmten Figur-Grund-Fassung des betreffenden Ge- 

t Aueh unter unsern Figuren befanden sich ,,ungehorsame" (vgl. Rub/~ S. 15), 
die einer Auffassung im Sinne der Einprigungsinstruktion widerstanden. 

Psychologische Forschung. Bfl. I~, 5 
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Tabelle 18. Gemi~chte Reihen. 

Nattirliche 
Auffa.ssung 

V p .  N e b ,  Vp .  Ker .  

L 
12 F i g u r e n  

s 5  
w 6  
b l  

I I ,  I, 1L  
12 F i g u r e n  12 K o n .  F ig .  12 F i g u r e n  12 F i g u r e n  12 K o n .  F ig .  

s 5  s 4  s 5  s 4  s 5  
w 5  w 5  w 6  w 6  w 5  
"b2 b 3  b l  b 2  b 2  

2--3 Tage Pause 

prgg~ als - 
Figur: 

s 9  s l l  
w 3  w l  
b 0  b 0  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  i . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �9 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �9 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

s l  . s l  
w l l  w l l  
b 0  b 0  

45Min. Pause 

t s 2  
Priiflmg w 9 

b l  

Ind.PrtifungMsl[ 11 bekaunt 
schon bekannt l 

bezeichnet : I unbekannt 

s 7  
w 3  
b 2  

12 bckannt  

0 unbekannt 

s 5  
w 7  
b O  

11 b e k a n n t  

] u n b o k a n n t  

s 2  
w 10 
b O  

9 b e k a n n t  

3 u n b e k a n n t  

s 9  
w 3  
b 0  

10 b e k a n n t  

2 u n b e k a n n t  

s 6  
w 6  
b 0  

I b e k a n n t  

l !  u n b e k a r m r  

samtkomplexes  im Sinne der  Einpr/~gung, wird  er fas t  jedesmal  wieder- 
e rkann t ,  und  zwar  a/s , ,die bekann te  und  als s oder  w eingepri~gte Kon-  
s te l l a t ion  ''1. Nach  mehreren  Wiederholungen  dieses Vorganges scheint  
zudem einc Tendenz  zu bestehen,  jede  Pr i i fkons te l la t ion  - -  vor der  
besonderen Erfassung im eingepr/~gten Sinne - -  wiederzuerkennen% 
(Bei den  Kont ro l l r e ihen  e r k a n n t e  dagegen eine Vp. nu t  1 yon 12 Figuren ,  
die  andere  a l lerdings auch 11 yon 12.) 

])as Zahlenergebnis  der  Versuche besagt  jedoch vorl~ufig nur ,  dab  auch 
an  dem hier  geb rauch ten  F igu renma te r i a l  ein dem Rubinschen  gleiches 
Resu l t a t  zu erzielen ist .  F rag l i ch  aber  b le ib t  noch, ob wir  die , ,figurale 
Nachwirkung '"  wirklich als einen Fa l l  nur  auf die Einpr / igung zuriick- 
gebender  au toma t i s che r  E r fah rungswi rkung  anzusehen haben.  

Schon eine /iuflerliche Bc t rach tung  des Gesamtversuchs  l/il~t vet-  
tauten,  dab  doch wieder yon Ins t ruk t ion  und  Versuchsverlau/ bedingte  

t Auch Rubin beobachtete Ahnliches (S. 12 u. 18). 
~" Daran wird die Vp. auch nicht durch eine Instruktion gehindert, die ihr 

vorschreibt, d~s Bekanntheitsurteit erst nach dem Urteil iiber die Auffassung des 
Bildes zu ~iuBern. 
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Faktoren Einflu~ auf das Resultat haben. Spontane ~u6erungen der 
Vpn. zeigen immer wieder, dab nattirlicherweise nach der Einpr~gung in 
irgend einer Form eine entsprechende ,,Prfifung" erwartet wird. Das 
deutet  darauf bin, dab von der Instruktion zur Einpr/igung, verst~rkt 
dureh den Einpr/igungsvorgang selbst, eine Spannung erw/ichst, die nur 
in einer Bet~tigung im Sinne einer ,,Priifung" des ,,Eingepr~gten" gelSst 
wird. Bei gleiehzeitig wiedererkannten Bildern wird also das Sehen im 
Sinne der Einpr/igung sehr einfach begreiflich. (Dal3 gegen solche, aus 
dem Geschehen natiirlich erwachsenen Spannungen Gegeninstruktionen 
- -  selbst in Befehlsform - -  unter Umst/~nden wenig Bedeutung haben, 
sahen wir schon mehrfaeh). 

Das obige Versuchsergebnis kSnnte ebenso wie das yon Rubin also 
auch bedeuten, dab die yon der Einpr/igung her bestehende ,,Instruk- 
tionsnachwirkung", die gegen die natiirliche Gestaltung der Figur wirkt, 
st/~rker als diese figuralen Momente ist ~. Aueh hier wieder w/ire dann die 
Priifsituation durch zwei t tauptkomponenten bestimmt ; durch die natiir- 
lichen, figuralen GestaItmomente und durch den ,,Suchdruck", der bier 
auf eine bestimmte mit der Einprdgungsinstruktion latent vorgesehrie- 
bene Fassung der Figur dr/~ngt. Die Frage aber, ob es auBerdem noch 
eine auf die bloBe Einpr/~gung zuriickgehende automatische Erfahrungs- 
nachwirkung gibt, ist vorl/~ufig noch nicht beantwortet. Entscheidung 
kfnnen wiederum erst Versuche geben, in denen die Priifsituation keiner- 
lei spezifischen Suchdruck auf bestimmte Fassung enthKlt, in denen 
also d ie  Wirkung bloBer friiherer Erfahrung gegen figurale Ges ta l t -  
momente gesetzt wird. 

Vor der zweiten Darbietung war deshalb die v o n d e r  Einpr/~gungs- 
instruktion nachwirkende ,,Spannung auf die Priifung" abzureagieren: 
der Versuchsverlauf konnte z. B. fiir die Vp. so gestattet werden, da$ die 
,,Priifung" des Eingepr/igten schon vorher an anderer Stelle des Gesamt- 
verlaufs erledigt war, wenn die Figuren zum zweiten Mate exponiert 
wurden. 

Einer weiteren Vp. gaben wir deshalb wieder erst zwei Bildreihen zur 
einfaehen Beschreibung und pr/igten dann einige Tage sparer in genau 
derselben Weise die der natfirlichen entgegengesetzte l~igurfassung ein. 
Zu Beginn der a/astfindigen ,,Pause" zwischen Einpr/~gung und Pr/ifung 

1 Die Bemerkung Rubins, dab ,,Einstellung" in einheitlicher Weise auf die 
ganze Reihe nacheinander exponierter Figuren (Pr/iffiguren und Kontrollfiguren) 
wirken miisse, erscheint mir nicht zwingend. Da das Wiedererkennen einer Figur 
als einer Eingepr~gten selbst bei passivem Verhalten recht h~iufig eintra$, w/~re 
denkbar, dab jedesmal damit auch die Einpri~gungsinstruktion aktiviert wiirde. 
(Auch diese Aktivierung effolgt indessen nicht ,,automatisch". Vgl. die n/ichstfolgen- 
den Versuche.) AUerdings verhinderte das Tempo des Urteilsvorganges - -  die Vp. 
wurde ja gedr/~ngt, m6glichst schnell zu urteilen - -  genauere ph~inomenologische 
Analysen. 

5* 
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aber wurde die Vp. aufgefordert, mit Papier und Schere sich selbst 
derartige Figuren herzustellen, nachdem sie im Vorangegangenen ge- 
nfigend Beispiele kennengelernt habe. 

Die wirkliche Priifung wurde durch die Aufgabe eingeleitet, die eben 
selbstverfertigten Bilder nun auch im Vergleich mit den jetzt  kommen- 
den anderen zu beurteilen 1, wobei genau w i e d e r -  nach der I n s t r u k t i o n -  
zu beachten sei, ob schwarz oder weiB als Figur gesehen werde. (Da- 

Tabelle 19. 2 gemischte Reihen. 

Vp. Mi. 18 Figuren 18 Figuren 

Natiirliche s 7 s 8 
w 10 w 9  

Auffassung b 1 b 1 

2--3 Tage Pause 

Eingeprhgt 
als Figur: 

s 17 

s b O  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

s I  
w w 17 

It b o  
45 Minuten Pause (ausl efii]lt mit 

Figurenschneiden 

s 6  s 7  
Prfifung w l l  w 11 

b l  b 0  

gegen muBte die zweite Frage, ob 
einzelne Figuren schon bekannt 
seien, fortfallen, damit jede, auch 
indirekte Aufforderung zum Suchen 
ausgeschlossen bleibe~-.) Wiederum, 
w~re eine, einfach yon Umfang 
und Intensiti~t der Einpriigung be- 
stimmte, automatische Erfahrungs- 
wirkung vorhanden, so miiBte auch 
hier eine Nachwirkung in der Auf- 
fassung der Prfiffiguren auftreten. 
(Es wurden zwei gemischte Reihen 
yon je 18 Priiffiguren verwendet. Die 
Kontrollreihe konnte fortbleiben, da 
der Vergleich mit der Auffassung der 
Figuren in den Vorversuchen etwaige 
durch Erfahrung bewirkte Ver- 
schiebung darlegen muBte.) Tab. 19, 
Vp. Mi. 

Obwohl die Einpriigung der entgegengesetzten Fassung wieder sehr 
gut  ausgefiihrt wurde, zeigt sich nun (unter reinen Versuchsumst~nden) 
praktisch kelne Erfahrungsnachwirkung. Zwar wird nach der Einpr~gung 
auf WeiB ein Bild mehr als weiBe Figur gesehen, nach der Einpr~gung 
auf Schwarz aber dafiir eins weniger als schwarze. 

Damit scheint uns erwiesen, daB der Tatbestand der ,,figuralen Nach- 
wirkung" nicht als ein Ergebnis automatischer Erfahrungswirkung an- 
zusehen ist, sondern dab Spannungsfaktoren entscheidend sind, die mit  
der EinprKgungsinstruktion und mit dem Einpr~gungsvorgang ent- 
stehen. Wird diese Spannung schon vor der Priifung in irgendeiner Form 
ausgeglichen, damit also die Priifsituation in dieser Hinsicht neutralisiert, 

1 Prfiffiguren und selbstverfertigte Bilder wurden in bunter Reihe nachein- 
ander pro]iziert. 

Diese Inst~uktion und damit die Priifsituation enthielt wohl kaum spezi- 
fische, eine etwaige Erfahrungswlrkung hemmende Momente. Es w~re schon eine 
reeht gewagte Annahme, wenn man sagen woUte, die Vp. deute die Instruktion 
so, als soUe sie die Prfifbilder in der Fassung sehen, wie sie, abgesehen gerade yon 
tier Einpr~igung, erscheinen wiirden. (Vgl. auch w 23.) 
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so k o m m t  eben auch keine Umformung des Wahrnehmungsbildes mehr 
zustande.  

Das zeigt sich auch in gleichen Versuchen mit  ungemischten Reihe~, 
deren Bilder normalerweise nur  als schwarze oder weille Figuren gesehen 
werden (Tab. 20, Vpn. : Lec., Wex., Wuc.). Hier n/~her~ sich in der Prfi- 
fung ,,die Nachwirkung"  in der Ta t  der Null;  es sind nur  noch vereinzelte 
FMIe yon , ,Umformung"  zu verzeichnenk 

Tabelle 20. Ungemischte Reihen. 

Vp. Lec. Vp. Wex. Vp. Wuc. 

18w] 18s I 12w 12s [12kont.Fig.] 12w [ 12s 12kont.Fig. 

Natiirliche s 0 s 14 s(0,6) s(8,1) s (5) s (0,9) s(8,2) 
Auffassung w 18 W 1 w(11,4) w(2,3) w (6) w(10,7) w(1,9) 

b 0 b 3 b ( O )  b(1,6) I b(1) b(O,3) b(1,9) 

Eingepr/~gt 
als Figur: 

Priifung 

2--3 Tage Pause 

s 17 s 12 s 11 
! w l  wO w l  

b 0  b 0  b 0  

s l  sO sO 
w 17 w 12 w 1', 
bO  bO b 2  

45 Min. Pause (ausgeftillt mit Figurensehneiden) 

17 w 3 w 10 w 3 w 4 w l I  w 1 
0 b l  b 2  b 4  b 3  b 0  b 4  

s (3,3) 
w (S) 
b (0,7) 

0 
12 
2 

s l  
w 9  
b 2  

Wollte man  gegen die verwendete Methode der ,,Neutralisation" ein- 
wenden, dab so kurz nach der Einpr/~gung Besch/~ftigung mit / ihnl ichen 
Figuren hemmende Faktoren  (nach Art  der riickwirkenden Hcmmung)  
auf t re ten ]assen k6nnte,  so wfire dagegen das Ergebnis einer weitereu 
Versuchsvariat ion anzuffihren, in der trotz gleicher, die Pause ausfiillen- 
der Bet~tigung, die Spannung auf die Prfifung nicht im voraus aufge- 
hoben wird. Das wird dadurch erreicht, dab mit  den die Pause einleitcn- 
den Wor ten  des V1. : , , Jetzt  wollen wir etwas anderes machen"  die T~i- 
t igkeit  , ,Figurenschneiden" den Charakter  einer selbst/indigen, die Pause 

1 In der Erw/igung, dab die vorhergehende Priifung der ,,natiirlichen" Auf- 
fassung fiir die Erfahrung hemmend sein k6nnte, wurde die Vorprtifung 
bei 2 Vpn. Wex. und Wuc. "lusgelassen. Fiir den Vergleich sind aus den iibrigen 
Vorversuchen (104 Einzelpriifungen)statistisch die AM bereehnet, (lie annghernd 
Aufsehlul] fiber die natiirliehe Auffassung der Figuren aueh fiir diese Vpn. geben 
dfirften (diese Zahlen sind in Klammern gesetzt). 
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ausfiillenden NebenbeschMtigung bekommt. Hierdurch schon scheint 
die Spannung auf eine folgende Prfifung unangetastet zu bleiben; in der 
wirkliehen Priifung werden jedenfalls die Bilder im Sinn der Auffassung 
gesehen, die mit der Einpr/~gungssituation vorgeschrieben wurde. Die 
Besch/iftigung m it verwandten Figuren in der Pause hat also keine riick- 
wirkende Hemmung zur Folge. 

Tabe~e 21. 

Vp. Nie. 

i , , ,  

Natiirliche Auffassung 

I 
Genfischte Prilfreihe 

12 Figuren 

s 4  
w 6  
b 2  

II 
Ungemischte Ptiifreihe Kontxollreihe 

52 Figuren 52 Figuren 

sO s 3  
w12 w 6  
b 0  b 3  

2--3 Tage Pause 

Eingepragtals Figur: i ...... ! ...... 
sO 

w 12 
b 0  

s 12 
w 0  
bO 

45 Min. Pause (ausgefiillt mit Figurensehneiden) 

Priifung 
s ]  s l 0  
w l l  w2  
b 0  b 0  

s 3  
w9  
b 0  

Aus unseren Ergebnisseu haben wir geschlossen, dag auch eine ,,figu- 
ram Naehwirkung" im Sinne Rubins nur bei Bestehen yon besonderen 
Spannungsfaktoren auftritt ,  welche die Vp. im Zusammenhang mit der 
vorangegangenen Einprligung bestimmter Figurfassungen auf eine ,,Prfi- 
lung" gerichtet sein lassen. Es ist klar, dab solehe Spannungsfaktoren 
sozusagen allgemeinerer Nat ur sind, als die in den fibrigen Versuehen 
naehgewiesenen SituationskrMte, die ja jeweils im Sinne eines ganz 
bestimmten a festgelegt sind. Beide entspringen jedoch spezifischen 
Geschehensherg/ingen u n d  sind yon automatischer Erfahrungsnachwir- 
kung der vorausgegangenen Wahrnehmungen scharf zu unterseheiden. 
Es ist also anzunehmen, dab so]che ,,allgemeineren" Spa]mungsfaktoren 
gleiche Funktion bei den in Frage kommenden Wahrnehmungsvorg~ngen 
ausfiben wie die Situationskr/ifte, die jeweils auf ein besonderes a ge- 
richter siud. 
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Kapitel V. Zur Theorie der Errahrung. 

22. Die gelfi'u/igen Theorien iiber Er/ahrungswirkung stehen im Wider- 
spruch zu u nseren Ergebnissen. 

Ausgangspunkt dieser Untersuchung fiber die Natur  tier Erfahrungs- 
wirkung war die u. E. einer allgemeinen Anschauung entsprechende 
Voraussetzung, daB bei Wahrnehmungsvorg~tngen Erfahrungsnaeh- 
wirkung am ehesten naeh starker H~hffung eingepr/~gter ,,kollek- 
tiver Auffassungen" auftreten wiirde. Je h/iufiger eine Teilfigur vorher 
dargeboten und erfaflt wurde, um so ausgepr/igter im Sinne dieser Er- 
fahrung soll ein komplexes, die Teilfigur umfassendes Gebilde wahr- 
genommen werden. Wenn neben der HKufigkeit der Einpr~gung oft 
noch besondere Intensit/it des einpr~genden Erfahrungserlebnisses ge- 
fordert  wird, so doch meist mit der Einschr/inkung, dal3 die Intensit/it 
in der Wirkung durch grSflere Zahl der Wiederholungen ersetzt werden 
kannL Erst  eine zweite Rolle soll die Pausenl/inge zwischen Einpriigung 
und Erprobung spielen. Je kiirzer diese Zwischenzeit ist, um so st/irker 
soll die Erfahrungswirkung sein 2. 

Mit der Wiederhohmg einer Wahrnehmung entsteht ehm Erfahrungs- 
disposition, die dann, durch jeden gleichen Reiz aktiviert,  in einer Ten- 
denz wirksam werden kann, dam Wahrzunehmende im Sinne des Einge- 
priigten aufzufassen. 

Nach diesen Anschauungen sollte man erwarten, daf~ auch im Ex- 
periment geh/iufte Erfahrung sp/~ter auftretende optische Erregungen 
automatiseh im Sinne einer eingepr~gten Form modifizieren wird. (Soil. 
ten bei der Priifung yon vornherein noch andere auf diese Fassung ge- 
richtete Tendenzen bestehen, so miil3te deren Wirkung begiinstigt wer. 
den ; entsprechend sollten etwaige entgegengeriehtete Tendenzen in irgend- 
einem MaB kompensiert werden.) 

Fassen wir nun das Ergebnis aller unserer Versuche zusammen, 
so glauben wir demgegeniiber feststellen zu miissen, daB au/ dem ge- 
prii/ten Gebiet und Unter den Ums~nden unserer Ver~uche eine derartige 
automatische Er/ahrungswirkung niemals wirksam geworden ist: weder 
nach extremer H/~ufung der a-Darbietung, noeh bei schnellster, pausen- 
loser Aufeinanderfolge von a und b liel3 sich in reinen Versuchen auto- 
matische Wirkung der Erfahruug sieher naehweisen. Gegen welche Art 
und St/irke figuraler Gestaltbindung wir auch die Erfahrung ansetzen 
mochten, ob wir im Schwellenbereich an entstehenden Figuren oder an 
optischen Komplexen mit loser Beziehung der einzelnen Elemente zu- 

1 Man kann iibrigens gegen unsere Versuche nieht einwenden, daB sie alas 
..Intensit~tsprinzip" vernachl~ssigen. In ~eten F~tllen, z.B. bei entstehenden 
Figuren war die Situation beziiglich der ein~elnen a-Darbietungen ~uflerst intensiv 
und einpr~igsam. 

2 VgL z.B. die Formulierung vieler Behavioristen. 
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einander priiften, immer erhielten wir das gleiche im ganzen negative 
Ergebnis. (Die wenigen Ausnahmen, wo dem ~ul3erlichen Ansehein naeh 
automatisehe Effahrungswirkung doeh vorzuliegen schien, und die im 
allgemeinen seltenen F~lle ,,naehtriigliehen Findens yon a in b", diirften 
als ,,nieht-neutrale" F~lle zu deuten sein, wo anstatt  automatiseher 
Erfahrungswirkung aktuelle a-Erwartung oder a-Suchtendenz entsehei- 
dend war.) Auch eine indirekte Wirkung der Einpr~gung in Form einer 
FSrderung gleichgerichteter Tendenzen ist nieht nachzuweisen gewesen: 
Bei aktivem Suchen sind die positiven Resultate selbst dann nicht ver. 
mehrt worden, wenn die in b zu suchenden a~Figuren schliel31ieh mehr als 
500mal wiederholt eingepr~gt waren. 

Sowie aber die b-Figur in einer Situation exponiert wurde, welche, ganz 
abgesehen yon vorausgehender Er/ahrungshd'u/ung, die Vp. gerade eben 
au/ bestimmte Wahrnehmungen (a) gerichtet machen mu[3te, resultierte all- 
gemein die Tendenz, den b-Komplex im Sinne dieses aktuell gegebenen 
Vektors au/zu/assen. 

Ist b auflerordentlich lest, so wird freilich selbst eine intensive Situa- 
tionskraft kein a herauslSsen kSnnen, sondern der vorher entstandene 
Geschehensverlauf wird plStzlich zerstSrt, wenn er auf das ganz fremd' 
erscheinende b st5•t. Wenn dagegen eine hinreiehende aktuelle Situa- 
tionskraft auf Formung bestimmter Art gerichtet und zugleich das 
b-Gefiige nicht zu lest ist, dann zerf~llt dieses im Sinne jener Formung und 
ein entsprechendes a t r i t t  primer auf. So verschiedene ph~nomenale 
Ergebnisse wie das Herausspringen yon a aus seinem b-Komplex und die 
ZerstSrung des spezifiseh gestalteten Geschehensablaufs an der Festig- 
keit des b-Gefiiges, erweisen sieh also jeweils yon dem St~rkeverh~Itnis 
der Situationskraft einerseits und der Gestaltwirkung andererseits ab- 
h~ngig. 

Selbst wenn ein Situationsvektor a aus seinem b-Komplex heraus- 
15st, ergibt sieh keine Begfinstigung der Wirkung durch gro~e Wieder- 
holungszahl als solche. Im Gegenteil, war bei bestimmter Verlaufsstruk- 
tur  das Optimum yon geh~uften a-Wiederholungen fibersehritten, so 
verminderten sich die positiven Resultate sogar schnell. 

Auch wenn man in der Wirkung der Residuen nur Aktivierung yon 
,,Tendenzen zu gewissen Verhaltungsweisen der optischen Aufmerksam- 
kei t"  sehen wollte 1, ist nicht ohne weiteres zu begreifen, wie damit die 
oben geschilderten Tatsachen in Einklang zu bringen w~ren. Denn wenn 
yon der a-Einpr~gung eine automatisch wirkende Tendenz zu der Ver- 
haltungsweise V a wirksam bliebe, so miiBte sieh das eben aueh in neu- 
tralen Priifsituationen durch entsprechende Auffassung des b-Komplexes 

1 Vgl. E. Jaensch und J. Schweltzer, Die Streitfrage zwischen Assoziations- 
und Funktionspsycholo~e, gepriift nach eidetischer Methode. Sitzgsber. Ges. 
Naturwfss. Marburg 6~, 336f. 
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zeigen. Sicher stimmen wir mit Jaensch darin fiberein, dab durch die 
Annahme einer unmittelbaren Verknfipfung von Residuen und Empfin- 
dungsph~nomenen, wie sie die konsequente Assoziationspsychologie an- 
nehmen mfiflte, der Sachverhalt nicht erkl~rt werden kann. Aber das 
Erfahrungsproblem scheint uns nicht dadurch der LSsung n~her gebracht, 
dab nun die Einzelerfahrung (Einpr~gung) als ffir Erlernung und Be- 
festigung von Verhaltungsweisen, Operationen u. dgl. bedeutsam erkliirt 
wird 1. Denn auch etwa vorauszusetzende ,,gefibte Verhaltungsweisen" 
bleiben ja bei unseren Versuchen ohne automatisehe Wirkung gegen- 
fiber den figuralen Gestaltmomenten. 

w 23. Diskussio~ der Ergebnisse. 

Diese den iiblichen Lehrmeinungen fiber die Bedeutung der Erfah- 
rung auf die Wahrnehmung optischer Komplexe durchaus widersprechen- 
den Ergebnisse veranlassen uns noch einmal zu der prinzipiellen (~ber- 
legung, ob nicht etwa unter Umst~nden experimentiert wurde, die das 
Auftreten yon Erfahrungswirkung als solcher yon vornherein unwahr- 
scheinlich machen muBten. 

Vor allem scheinen da folgende Punkte in Betracht zu kommen: 
1. In unseren Experimenten haben wir Erfahrungsnachwirkung vor- 

wiegend in der Weise gepriift, dab wir nach Einpr~gung einer Figur a die 
Auffassung eines Komplexes b untersuchten, in welchem das eingepr~gte 
a als geometriseher Teil der b-Figur wiederkehrte. Nehmen wir an, dab 
die unbeeinfluBte Auffassung der b-Figur von den autochthonen Gestalt- 
faktoren dieser Figur bestimmt wird, so kSnnen wir unser Hauptergebnis 
dahin formulieren: Blo~e /ri~here Er/ahrung war nicht imstande, auto- 
matisch die autochthonen Gestalt/alctoren zu besiegen, obwohl diese bei der 
.qro~en Mehrzahl der verwendeten Pri~]/iguren recht schwach angesetzt 
waren. 

Man kSnnte nun einwenden wollen, dab reproduktive Wirkungen yon 
a deswegen iiberhaupt nicht zur Geltung kommen konnten, weil die 
b-Figuren generell das vorher eingepr~gte a wohl geometrisch sttickhaft, 
aber nieht psyehologisch enthielten, also keine Ubereinstimmung der 
, ,Inhalte" von Einpr~gung und Prfifung vorgelegen habe. 

Indessen besteht die Gefahr, dab durch einen solehen Einwand die ganze 
Diskussion versehoben wird: Die Empiristen neigen dazu, Gestaltung wesentlich 
oder ganz aus automatischer Erfahrungswirkung anstatt ,,autoehthon" zu er- 
kl~ren. Wenn irgendwelche Experimente dieser Annahme nicht entsprechen, 
steht es ihnen sehleeht an, das negative Ergebnis fiir unwesentlich zu erkl~ren. 
well autochthone Gestaltung der Effahrung im Wege gewesen sei. 

Damit wfirden wir noch einmal zu jener radikalen Einschr~nkung 
der Erfahrungstheorie gelangen, die wir in I, w 7 bereits ausgesprochen 

1 Vgl. K57~/er, Komplextheorie und Gestalttheorie. Psyehol. Forsehg 6, 358 f. 
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haben:  Die Erscheinungsweise einer Konstellation (in welcher Unter- 
teilung usw.) wird ganz iiberwiegend durch die autochthonen Gestalt- 
faktoren bestimmt,  die, sogar, wenn sehr schwach angesetzt, s tark ge- 
h~uften Erfahrungsnaehwirkungen leicht widerstehen kSnnen. Von den 
hohen ursprfinglichen Anspriichen der Empiristen wiirde damit  nur 
~uBerst wenig iibrig bleiben. Der Einwand tr/ife also eher die Erfahrungs- 
theoretiker selbst als unsere Auffassung, die dabei vielmehr fast  ganz 
iibernommen wird. 

Und in der Mehrzahl unserer Versuehe waren die b {entgegen a) kon- 
stituierenden Gestaltfaktoren sicherlich relativ sehwach angesetzt:  
Wenn auch die a-Figur nieht eben als ,,guter Untertei l"  in dem b-Kom- 
plex enthalten war, - -  dann h/~tte es ja nicht mehr besonderer Erfah- 
rungswirkung bedurft, um a auftreten zu lassen - - ,  so fiihrte die Ge- 
staltung yon b doch in allen kritischen Fiillen 1 nicht zu einer so radikalen 
AusschlieBung yon a, dab es als solches iiberhaupt nieht resti tuierbar 
gewesen w/~re. Denn wenn wir direkt atff a geriehtete Situationsvektoren 
gegen solche Gestaltbindungen zur Wirkung brachten, so fanden wir ja 
allgemein Herausspringen der a-Figur aus ihrem b-Komplex. Wir miissen 
daher schlieBen, dal~ die von der a-Einpriigung nachwirkende Erfahrung 
yon so geringer Durehschlagskraft war, dab sie selbst solche Grade der 
Gestaltwirkulfg nicht zu iiberwinden vermoehte, die yon den aus dem 
Gesehehensverlauf resultierenden Situationsvektoren noch ohne weiteres 
a,ufgehoben werden konnten. 

2. Nur noch eine andere M6glichkeit k6nnte in Frage kommen. 
Ebenso wie in best immten Versuchssituationen gewisse Vektoren direkt 
a~ff a wirkten, konnten iiberall in den zweiten, bisher als neutral  bezeich- 
neten Priifsituationen besondere negative Situationsfaktoren vorliegen, 
die zusammen mit  den autoehthonen Gestaltkr~ften des b-Komplexes das 
Auftreten der Erfahrungswirkung in radikaler Weise hemmten.  In  der 
Tat  haben wir ja schon einige Prfifsituationen kennengelernt, bei denen 
solche negativen Faktoren wohl in Frage kommen. Aber kann allgemein 
der negative Ausfall der Ergebnisse auch unserer , ,neutralen" Priifungen 
mit der Existenz nnd Wirkung solcher ,,negativen Faktoren"  erkl/irt 
werden ? 

Stellen wir kurz die Punkte zusammen, die fiir die Frage solcher 
,,negativen Situationsfaktoren" in Betracht  kommen. 

a) Mit einer gewissen ~Vahrscheinlichkeit kann man yon solehen nega- 
riven Faktoren bei den in w l0 geschilderten Experimenten sprechen. 
Hier war die b-Darbietung so in einem spezifiseh gestalteten Geschehens- 
verlauf als ,,strukturwidriges Element"  eingebettet,  dal3 auch zu Be- 
giml der zweiten ,,neutralen ~ Priifung eine aktuelle Situatlonskraft  vor- 

i lm allgemeinen verwendeten wit nur fiir Bestimmung der Grenzleistung 
der ,.Situationskraft" st~rkere b-Gestalten. 
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lag, Abet diese war nicht auf das der eben exponierten b-Figur ent- 
sprechende a (al) gerichtet, sondern auf die zweite, abweehselnd mit der 
ersten ,,eingepr~gte" a-Figur (a~) (vergl. Schema 1, w 8). Damit wurde 
eine Ausschtieflung der auf a 1 wirkenden Situationskomponente erzielt, 
die unter UmstRnden aber auch die zu untcrsuchende automatische Er- 
fahrungsnachwirkung yon a x mitbetreffen kBnnte. (Vgl. hierzu die in w 10 
aufgefiihrten Argumentationen.) 

Negative Situationsfaktoren kBnnen mBglicherweise auch in den in 
w 7 geschilderten Versuchen aufgetreten sein, wo wir, um zu verhindern, 
daB die Vpn. nach dem vorhergehcn4en Yerlauf yon a-Darbietungen 
nun einfach wieder das Erscheinen yon a erwarteten, die Priifdarhietung 
b dureh: , ,Jetzt kommen andere Figurcn" ankiindigten. Diese Mittei- 
lung kBnnte etwa in gleichem Sinne verstanden worden sein, wie nach 
dem I~rnen lateinischer Vokabeln die Ankiindigung: , ,Jetzt kommt 
anderes !" als ,,jetzt kommt Nicht-Lateinisches" aufgefaflt werden mag. 

Aber selbst wenn in diesen beiden F~llen tats~chlich negative Fak- 
toren das Auftreten automatischer Erfahrungswirkung gehemmt h~tten, 
so muff doch vor allem festgestellt werden, dab sich dann die so allgemein 
vorausgesetzte, automatische Effahrung als erstaunlich kraftlos ge~gen - 
iiber anders gerichtet~n Situationsvektoren erwiesen hgtte. Wit sind 
auch im t~glichen Leben oft auf aUe m6glichen anderen Dinge gerichtet, 
wenn sich uns unerwartet irgendeine optische Konstellation darbietet. 
Es w~re also gerade yore Standpunkt des eben besprochenen Bedenkens 
zu folgern, dab in allen diesen F~llen des gewBhnlichen Lebens yon auto- 
matischer Erfahrungswirkung abgesehen werden miiBte. 

b) Sehon viel weniger eindeutig hinsichtlich der Wirksamkeit nega- 
river Faktoren ist die Priifsituation in den in w167 1 und 2 geschilderten Ver- 
suchen. Dort wird die Vp. nach der a-Einpr~gung (GrBBenvergleich), 
also vor der ersten Tripelexposition, aufgefordert, die a-Figuren 1 und 2 
auf flare GrBl~e zu vergleichen und das dazwischcn geschobene Bild (die 
b-Figur) zu beschreiben. Wieder liegt die M6glichkeit vor, dab die In- 
struktion yon den Vpn. dahin aufgefaBt werde, sie sollten das zwlsehen 
den beiden a auftretende Bild als ein ,,nicht-a" beschreiben. Indessen 
hat  die Vp. ja noch die zweite Aufgabe, den GrBBenvergleich zwischen 
Bild 1 und 2 auszufiihren, kann sieh also w~hrend der Wahrnehmung 
yon b gar nicht ganz yon der eben exponierten a-Figur frei maehen. Sollte 
man nicht bei vox~usgesetzter automatischer Reprodukt~onstendenz 
erwarten, dab sieh unter solchen umst~nden das dutch die vorhergehende 
vieffache a-Einpr~gung begiinstigte ,,Vorstellungsbild" a dureh eine 
gleichzeitige Wahrnehmung yon a in b manifestieren wiirde ~. AuBerdem 
erwartet die Vp. in dem zu beschreibenden zweiten b-Bild der folfle~le~ 
Tripelexposition in all den F~llen nicht mehr ein , ,nicht-a",  wo sehon 
bei der ersten Priifung a ,,nachtr~glieh in b gefunden" wurde. 
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c) I s t  in diesen Versuchen die Wirkung negativer Komponenten 
schon nicht mehr recht wahrscheinlich, so glauben wit nun, dag in all 
den Prfifungen, wo nach der a-Einpr/~gung die Vp. keine andere Aufgabe 
hatte,  als die Prfiffigur b oder deren Entstehen zu beschreiben, praktisch 
,,neutrale" Priifsituationen gegeben waren, die weder a-begfinstigende 
noch die a-Erfahrung hemmende Komponenten  enthielten. Solche F/file 
reiner Priifungen lagen in den in w 6 geschilderten Versuchen und in den 
Experimenten der w167 15 und 20 vor. Rein theoretiseh k6nnte man auch 
bier allenfalls annehmen, in einzelnen F/~llen habe die Instrukt ion:  ,,Be- 
sehreiben Sie die kommende Figur bzw. ihren Entstehungsvorgang" 
dahin gewirkt, dab in den kommenden Darbietungen nun alle mSglichen 
Figuren auBer gerade a erwartet  werden. Aber dem widerspricht, dab 
wir auch yon geschulten Vpn. niemals AuBerungen fiber ein derartiges 
(an sieh schon recht unwahrscheinliches) Verhalten bekommen haben. 

d) )[hnlich lag u. E. auch in den in w 21 geschilderten Versuchen eine neutrale 
Priifsituation vor, wenn wir die Vp. aufforderten, die yon ihr selbst verfertigten 
Bilder zusammen mit den andern (ihr schon bekannten) daraufhin zu beurteilen, 
ob der schwarze oder weiBe Bildteil als Figur erscheine. Von ,,negativen", die 
a-Erfahrung absperrenden Momenten der Situation, kSnnte man nur sprechen, 
wenn man ann~hme, die Vp. fasse die Aufgabe in dem Sinne auf, als sollten die 
Gebilde so beurteilt werden, wie sie ,,abgesehen yon einer besonders gelernten 
Fassung" sich zeigen wfirden. Ein solcher Saehverhalt h/~tte sich abet wieder 
in den Selbstbeobaehtungen zeigen miissen. ((~brigens haben die Vpn. an dem 
Priifungstag die :Figur-Grundgebilde bis zum Beginn der Priifung nur wiihrend 
der Einpr~tgung gesehen, d.h. also nut in der dutch die Einprggungsinst.ruktion 
vorgesehriebenen Fassung. Die Vorpriifung auf natiirliehe Fassung der Bilder 
lag mehrere Tage zurfick. Und bei 2 yon den 4 Vpn. hatte sogar i~berhaupt keine 
Vorgri~[ung stattgefunden, so dab die Figuren also yon diesen beiden Vpn. nur 
in vorgesehriebener Fassung-gesehen waren.) Wirksamkeit negativer Situations- 
krRfte ist daher wieder nieht wahrscheinlieh. 

e) SchlieBlieh ist noch eine letzte, wenn auch sehr fernliegende Hilfs- 
konstruktion formal denkbar. Man kSnnte meinen: Schon die Methode, 
die a-Figuren in b-Komplexe einzuffigen, sei deswegen nieht geeignet 
ffir die Prfifung der Erfahrung, weil die Zusatzteile, die zu der a-Figur 
im b-Komplex hinzukommen (oder der andere GesamtumriB), auf die 
Vp. als Zeichen daffir wirkten, dal] nun iiberhaupt ,,etwas Anderes vor- 
liege", was dann wieder eine Hemmung ffir die Erfahrung erzeuge 1. 

Aber involviert nicht die Annahme der Wahrnehmung solcher ,,anderer 
Teile" oder ,,des anderen Umrisses" sehon, dal3 Erfahrung bei der ersten 
Auffassung von b nicht mitgewirkt habe ? Auf jeden Fall ist wenigstens 
nich~ einzusehen, warum umgekehrt  die a-entsprechenden Teile der b- 
Figur unter solchen Umst~nden nicht ebensogut ,,Zeiehen" daffir werden 
sollten, dab wieder a dargeboten werde ! Zudem h~tte sich von derartigen 

1 ~hnlieh wiirde dann bei den Entstehungsversuchen ein ,,grSBerer Bereich" 
des b wirken. 
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Faktoren ja wohl etwas in den ausfiihrlichen Protokollangaben der Vpn. 
zeigen mfissen. 

KSnnen also die Ergebnisse unserer Versuche generell durch die An- 
nahme solche~ negativen Situationskomponenten erkl~rt werden, die vor- 
handene intensive Erfahrungsnachwirkung kompensiert h~tten ? Offen- 
bar nein! Selbst wenn in einzelnen bestimmten Fallen solche Momente 
eine Rolle spielen mSgen, so ist die groBe Mehrzahl der Prtifsituationen 
so ,,neutral" gestaltet, dab die Mitwirkung derartiger, die automatisehe 
Erfahrungswirkung hemmender Faktoren im hSchsten Grade unwahr- 
scheinlich wird. 

w 24. Fiihren gehdu/te Wiederholungen einer Wahrnehmung notwendig 
zu einer Begiinstigung gleicher spi~terer Wahrnehmungen? 

Ist wirklich experimentell vSllig sichergestellt, dab eine ,,kollektive 
Auffassung" genereU die Tendenz hinterl~l)t, auf gleiche Reizkonstella- 
tionen wieder in derselben Weise zu reagieren ? Wird unter allen Um- 
st~nden durch geh~ufte Wiederholungen yon Auffassungen auch vSllig 
gleieher Reize eine Art  Gewohnheit gesehaffen, dieselben Gruppierungen 
wahrzunehmen ? Was wird z. B. aus einem Figur-Grundgebilde, Wenn 
es derselben Vp. fortlaufend wieder und wieder dargeboten wird ? Tri t t  
eine immer st/irkere Befestigung derjenigen Auffassung auf, die bei der 
ersten Darbietung als ad~quates Ph~inomen gegeben war ? 

Die folgenden Versuche kniipfen an Feststellungen yon W. K6hler an, der 
das spontane Umschlagen von Figur-Grund-Objekten bei andauernder Beobach- 
tung seit Jahren genauer unters~cht. 

Wir boten einer Vp. w~hrend 30 Minuten alle 5 Sekunden folgendes 
Bild, dessen sehwarze Teile normalerweise als Figur gesehen werden, eine 
Sekunde lang dar und gaben die Instruktion, das Bild 
wieder und wieder aufzufassen und zu sagen, welche 
Teile des Gebildes als ,,Figur" gesehen wurden. 

Den Verlauf des ganzen Versuches stellen wir 
am besten graphisch dar (Vpn. Sta. und Wex.). 
Die linke Seite der Kurve bedeutet: Schwarz wurde 
als ,,Figur" gesehen, die rechte: weiB, die mittlere : 
unentschieden oder schwarz wie weiB waren beide 

Abb. 19. 
gleichwertig ,,Figur". 

Wir sehen: Anstatt  dab mit zunehmender Wiederholungszahl die Auf- 
fassung der ,,schwarzen Figur" immer fester und selbstverst~ndlicher 
wurde, zeigen sich Variationen, die auf weitergreifende Gesetzm~i Bigkeiten 
hindeuten. Naeh 30 Darbietungen (Tab. 22, la) wird - -  ohne dab vom 
Vl. irgendein Eingriff unternommen oder yon Seiten der Vp. irgendeine 
,,aktive Aufmerksamkeitsumstellung" u. dgl. erfolgt w~re - -  pl6tzlich 
weif~ als Figur gesehen, w/ihrend der schwarze Teil als Grund erscheint. 
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Figur 1 

a) Unwissentliche; lb)  WissenUicher ~ ;2 a) Unwissentlieher 
Versuch, Vpn. Sta. 
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z Den ,,wlssentliclwn" Vpn. (Wex. 
und Lec.) waren Figur-Grundgebilde und 
ihre Kipptendenz bekannt. 
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W~hrend der folgenden 21 Darbietungen kehrt nun stets weiB als Figur 
wieder; dann aber spring* da~ Gebilde urn, und wieder t r i t t  wghrend 
22 Darbietungen nur sehwarz als Figur auf. Dieser Weehsel wiederholt 
sieh fortw~hrend nach immer kleinerer Wiederholungszahl einer und der- 
selben Auffassung. Am n~chsten Tage wird der Versueh in gleieher Weise 
fortgesetzt. Wieder erscheint erst schwarz als Figur und wieder wechselt 
nach einigen Wiederholungen spontan die Auffassung. Insofern aber 
zeig* sich eine Naehwirkung des vorhergehenden Versuchstages, als der 
erste Weehsel schon nach sehr wenigen Wiederholungen (7) erfolgt, und 
schlieBlich eine Zeitlang das Gebilde mit jeder neuen Darbietung anders 
gesehen wird (vgl. Tab. 22 la)- 

Was besagen diese Ergebnisse ? Ohne Zweifel gibt es Bedingungen, 
unter denen aus Wiederholungen einer ,,kollektiven Auffassung" keines- 
wegs Be/e.gtigung des Wahrnehmungsfeldes resultiert, sondern im 
Gegenteil nach einer gewissen Anzahl yon Darbietungen Gegenfaktoren 
auftreten, die eine Umformung des Wahrnehmungsfeldes erzwingen. 
Das bedeutet wieder eine als prinzipiell hervorzuhebende Einsehr~in- 
kung fiir Theorien, die in der Erfahrung niehts als den Tatbestand der 
begiinstigenden Nachwirkung yon Wiederholungen sehen wollen. Die 
Wiederholungen einer Wahrnehmung gleieher Konstellationen kSnnen 
gewii3 zu Nachwirlcungen fiihren; nur brauchen diese nach den obigen 
Befunden durehaus nieht stets in einer F6rderung der betreffenden 
Wahrnehmung zu bestehen. 

Die eben geschilderten Resultate kSnnte man vielleicht jenen Er- 
seheinungen an die Seite stellen, die auf anderen Gebieten der Psycho- 
logie als ,,S~ttigung" besehrieben und untersueht worden sind 1. Es 
ware also ein bestimmtes Wahrnehmungsfeld gesgttig* worden, bis aus 
der ,,S~ttigung" spontan eine neue Fassung folg*e ~. 

Manche von Karsten als typisch beschriebenen Ph~nomene der SAt- 
tigung finden sich in diesen Versuehen wieder. Naeh den ersten 30 Dar- 
bietungen ist die schwarze Fassung gesAttigt. Es resultiert spontan die 
weiDe, die nun wieder gesiittigt wird, bis von neuem die sehwarze auftrit t .  
Dabei zeig* sieh der allgemeine Fortgang des S~ttigungsprozesses darin, 
dab das Kippen von elner Fassung zur anderen immer schneller erfolgt 
und sehlieBlich mit jeder Darbietung wechselt, bis am Ende dieser 
sehnelle Wechsel wieder in einen langsameren iibergeht. Aueh das wieder- 
holt sieh dann periodiseh: sehneller Weehsel und langsamer Wechsel. 

x Vgl. Zewin-Karaten, Psychol. Forschg 10, 142. Die MSglichkeit, dab die 
,,optische S/~ttigung" und die yon Zewin-Karsten beschriebenen S~ttigungsvor- 
g~nge bei ~ul~erlich recht verschiedenem Charakter innerlich einander verwandt 
sein kSnnten, hat W. KShler gelegentlich erw~hnt. 

2 Auch andere Erscheinungen des S~ttigungsprozesses kehren hier wieder. 
So beobaehteten wit gelegentlich Gestaltzerfall bei extremer ,,Einpr~gung" der 
t~Figuren. Tell I, w 5. 
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Aber k6nnte hier nicht eingewendet werden, dab der Weehsel auf 
allgemeiner Ermfidung beruhe und mit  Ermfidtmg die ,,kollektive Auf- 
merksamkei t"  versage ? Offenbar ist jedoch im vorliegenden F&lle die 
zweite Fassung des Gebildes, well3 als Figur, schwerer und demnach fiir 
die Lehrmeinung yon der ,,kollektiven Auffassung" eine hShere Leistung 
als die natiirlicherweise erlebte Schwarz-Auffassung. Wenn also allgemeine 
Ermfidung entscheidend w~re, so kSnnte sie sich eher in einem Gestalt- 
zerfall oder dgl. bemerkbar  machen, nicht aber in der ,,hSheren Leistung." 

Erw~hnt sei noch, da0 Un~rschiede individueller Natur auftreten kSnnen, 
die aber das allgemeine Ergebnis nicht berfihren. Fiir Vp. Wex., die dieselbe 
Figur im gleichen Versuch dargeboten bekam, war erst nach 132 Darbietungen 
die ,,sehwarze Fassung" ges~ttigt, dann aber folgte in plStzlichem, ganz schnellem 
Weehsel weiB als Figur, wieder sehwarz usw. (Tabelle 22, 1 b). 

Geht man zu einer labileren Figur (Abb. 20) fiber, deren 
schwarze Teile normalerweise ebenso leicht als lr ge- 
sehen werden wie die weiBen und s~ttigt eine der beiden 
Auffassungen, so scheint - -  wenigstens bei einer Vp. 
(Uck.) - -  mit fortschreitender Wiederholungszahl eine 
Konsolidierung des Gebildes erreicht zu werden. W~illrend 
n~mlich am ersten Versuchstage der Wechsel der Auf- 
fassungen noch relativ schneU vonstatten geht, sehen wir 
am zweiten Befestigung einer Auffassung (Tabelle 22, 2a). 

Abb. 20. Bei einer vierten Vp. (Lec.), der allerdings derartige Figur- 
Grundgebilde aus friiheren Versuchen bekannt waren, 

bleibt es indessen aueh am zweiten Tage bei dem sehnellen Weehsel der Aufo 
fassung (Tabelle 22, 2b), 

Es w~re inimressant, die Bedingungen fiir solche Vorg~nge aufzusuchen, in 
denen dutch geh~ufte Wiederholung sehliel31ich eine Art Konsolidierung an sieh 
labiler optischer Gebilde erzielt wird. 

I m  ganzen stellen wit jetzt  dem ersten Hauptergebnis fiber die Er- 
fahrung ein zweites nicht weniger wichtiges zur Seite. Konnten wir auf 
dem geprfiften Gebiet nirgends in reiner ~orm automatische Wirkung 
in der Erfahrung gegrfindeter Wahrnehmungsdispositionen feststellen, 
so scheint nunmehr auch die Grundanschauung yon der Bildung einer 
Kollektivdisposition durch H~ufung wiederholter Darbietungen ein und 
derselben Reizgruppierung nicht mehr unter  allen Umst~nden anwend- 
bar  zu sein. 

w 25. Die Er/ahruny als Systembedingung der gestalteten Geschehens. 
verlliu/e. 

Unsere Versuche prfifen die fiblichen Vorstellungen yon automatischem 
Einflu9 friiherer Erfahrung auf sp~tere Wahrnehmung in best immten 
F~llen figuraler Gestaltauffassung. Fiir diese F~lle diirfte nun als ge- 
sichert anzusehen sein, dai3 eine Gestaltung gegebener Ar t  durch vorher- 
gehende geh~ufte Einpr~gung eines Jhrer Teitbereiche nicht automatisch 
im Sinne dieser ~)bung umgebildet werden kann, obwohl dieser geiibte 
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Teilbereich in geometriseh gleicher Form in der Prfifkonstellation wieder 
auftritt. 

Es ist dabei wesentlich, dab derselbe ,,Erfahrungsbereich" unter 
genau bestimmbaren Umst~nden als ,,verfiigbar" zu erweisen ist, sobald 
eine entsprechende aktuelle Situationskraft auf Wahrnehmung der ge- 
fibten Figur wlrkt. 

Wieweit mfissen wir nun aus unseren Versuehen den SehluB ziehen, 
dab ohne einen solchen entsprechend gerichte~en Situationsvektor, d. h. 
a u ~ t i s c h ,  Nachwirkung einer frfiheren Einprggung fiberhaupt nicht 
als ,,Kraft" alfftritt ? Eine solche These k6nnte nach dem gesehilder~en 
Sachverhalt sehr naheliegend seheinen. Wieweit ist sie zu reehtfertigen ? 

In allen unseren Versuchen haben wir die Wirksamkeit der a-~bung 
gegen eine natfirliche Gestaltung b angesetzt, deren Festigkeit (entgegen a) 
in den einzelnen Versuehsreihen systematiseh gegen Null hin abgestuft 
wurde. Diese Abschwgchung der Gestaltbindungen yon b is~ nun reeht 
welt getrieben worden, und wir haben in extremen Fallen mit b-Figuren 
experimentiert, in denen a fast schon a]s guter Unterteil yon b auftrat. 
Trotzdem ]gBt sich natfirlieh daraus noeh nieht zwingend folgern, oh 
Frfiher-Dagewesensein automatisch wirkt oder nieht wirkt, wenn die 
Erfahrung nicht in der Umbildung autochthoner Gestaltung zur Geltung 
kommen soll, sondern z. B. an einem neutralen Material, das yon sich 
aus keinerlei bestimmte Gestaltung aufweist. Die in Frage stehende Re- 
produktion k6nnte dann so beschaffen sein, da~ die Erfahrungswirkung 
mit keinerlei entgegenstehenden Gestaltmomenten der in der ,,Prfifung" 
gegehenen ReizkonsteUation in Konflikt kgme. Gibt es auch dann keine 
automatische Effahrungsnachwirkung ? Die Beantwortung dieser Frage 
mu~ welteren Versuehen iiberlassen bleiben, da unsere Experimente zu- 
ngehst anderes zu entseheiden hatten und deshatb immerhln noch eine b- 
Gestaltung (freilich bis zu sehr geringer Festlgkeit hinunter) enthie]ten. 

])as war korrekt und notwendlg gegenfiher einer gegnerischenPosition, 
die autochthone Gestaltung nicht anerkennen m6chte und der gegeniiber 
deshalb jedes (empiriseh h~reiehend indifferente) b-Muster zur Entsehei- 
dung recht ist. Wenn wir aber auf die gestalttheoretische Betraehtungs- 
weise zuriickgehen, dann wird es notwendig, zu erw~gen, wie bei weiteren 
Versuehen iiber das erste Beweisthema hinaus, die Pr~ung der sog. auto~ 
matischen Erfahrungswlrkung ohne entgegenstehende Gestaltung e r -  
folgen kSnnte. 

An dem Ergebnis der hier besehriebenen Versuche kann freilieh auf 
solehe Art niehts ge~ndert werden: In dem angegebenen Bereieh seheint 
automatisehe Erfahrungswirkung nieht aufzutreten. 

Wie kommen nun in unseren Versuchen die positiven Fglle zustande, 
und welehen Anteil hat dabei die vorhergehende a-Wahrnehmung? 
Entseheidend ist, wie wit sahen, der Situationsvektor, dessen Auftreten 

Psychologische ~orschung. Bd. 12. {~ 
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wiederum durchaus yon der Geschehensgestalt abh~ngt, in der die Vp. 
an die kritische Wahrnehmung (b-Exposition) herangebracht wird. 

Vergegenw~rtigen wit uns noch einmal einen einfachen Geschehens- 

verlauf: Nach einer Reihe yon 4 oder 5 a.Darbietungen - 4 -  wird (in 

Entstehungsversuchen) ohne jede Einleitung die ,,a-haltige" b-Figur 

exponiert. W~hrend jener Reihe ist mit der regelm~Bigen Wiederkehr 
der einander ~hnlichen Darbietungssituationen ein GeschehensfluB zu- 
stande gekommen, der darauf drhngt, die Vp. die nun folgende b-Situa- 
tion in der gleichen Weise wie die vorangegangenen a-Situationen wahr- 
nehmen zu lassen. Wir sehen: Ffir die Geschehensgestalt (und damit 
in der Prfifung fiir die Situationskraft) ist die Besehaffenheit der spe- 
zifischen a-Reihe wesentlich, aber nicht so, dab die mehrfachen a-Wahr- 
nehmungen automatisch reproduzierend wirkten, sondern in analoger 
Weise, wie die vorausgehenden TSne einer Melodie an einer Verlaufsstelle 
direkt den Druck auf Aufl5sung in ganz bestimmter Richtung bedlngen. 
Auf die bestimmte zeitliche Struktur der Geschehensgestalt, in der jene 
Wahrnehmungen auftreten, kommt es demnaeh an, nich~ auf die Wieder- 
holungen als solche. Daher helfen alle Wiederholungen nichts, und es 
kommt keine Gestaltumbildung zustande, sobald der geeignete Ge- 
schehensverlauf gestSrt oder ein anderer veranlaBt wird, der nicht im 
kritischen Augenblick den passenden Verlaufscharakter ergibt. 

Von diesem Standpunkt  wird es auch recht verst~ndlich, da6 fiir 
den Ausfall unserer Versuche die Anzahl vorhergehender Wiederholungen 
so wenig bedeutete. Es wird ja gar nicht vorausgesetzt, dab mit tI~ufung 
der a-Wiederholungen etwas wie eine reproduzierende Kraf t  in bestimm- 
ter Richtung entstehen soll, vielmehr ist nur soweit ein ,,Dagewesensein" 
des betreffende~ a erforderlich, wie zur Mitbestimmung der Entwick. 
lungsrichtung eines spezifischen Geschehensverlaufs gehSrt. Dazu wird 
es im allgemeinen Fall durchaus keiner ,,Wiederholungen" bediirfen. 
Bei dem Parallelbeispiel einer Melodie ist das ja auch nicht so 1. 

Damit  ist auch in der Hauptsache die Rolle gekl~rt, die das Friiher- 
Dagewesensein yon a in einem gestalteten Verlauf der hier behandelten 
Art  spielt. Nach dem was eben auseinandergesetzt wurde, entspringt 
die b im Shine yon a umformende Dynamik aus der aktuellen Beschaffen- 

1 Wenn man demnach die Erkl~rung der besehriebenen Versuche nach dieser 
Seite weiter fortfiihren will, so wird d~s zuns in der Form gesehehen kSnnen, 
dab man eine Theorie der Entstehung und der dynamisehen Eigensehaf~en yon 
gestalteten Geschehensverl~ufen entwirft. Wit stehen bier ohne Zweifel vor dem 
Problem des Gestalteten in der Zeit iiberhaupt, besonders vor der l~rage, auf 
welche Art die zeitlich verteilt gegebenen Gestaltbedingungen die Verlaufsstruktur 
mitbestimmen. 
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heir des gest~lteten Geschehensverlaufs im kritischen Augenblick, una 
dieser Verlauf seinerseits verhglt sich zu der ,,a-Effahrung" wie die dy- 
namischen Herggnge in einem physikalischen System zu Systembedin- 
gungen dieses Gesehehens. Die ,,a-Effahrung" bedingt rnit anderen 
Faktoren zusamrnen die Riehtung der weiteren Verlaufsentwiektung und 
damit, sofern die anderen Faktoren entsprechend angesetzt sind, aueh 
im Moment der b-Exposition die Richtung der SitUationskraft. Sie 
h~tte danaeh fiir das Geschehen nur die Bedeutung einer den Ablauf 
mitbestimmenden Systembedingung. 

Der Begriff einer Systembedingung kann an einem Beispiel aus der 
analytischen Mechanik n[iher erl~utert werden. Wenn eine Kugel dutch 
eine Kraft besehleunigt wird, dabei aber gezwungen ist, auf einer Fl~che 
gegebener Form zu bleiben, so ist diese Fl~che Systembedingung. Sie 
erteilt der Kugel keine weitere Beschleunigung, vermehrt nielit die kine. 
tische Energie, sondern kompensiert nur die mit ihr unvertr~glichen 
Komponenten der ,,treibenden Kraft" dureh sog. Zwangskr~tfte, woraus 
eine yon den Systembedingungen mitbestimmte Form der Bewegung 
resultiert. 

Als eine derartige Systembedingung, nicht als selbst~ndige Kraft, 
stellt sich uns in den geschilderten Geschehensverl~ufen die Rolle der 
a.Effahrung in der Tat dar. Soweit bei den untersuchten Vorg~ngen 
die Gestaltaufl6sung der a-Figuren in den b-Komplexen iiberhaupt auf- 
gehoben werden konnte, gelang das eben nut, wenn sich aus dem Gesamt- 
geschehen, und zwar im Augenblick der Priifung Kr~fte ergaben, die, von 
der Systembedingung ,,a-Einpr~gung" in ihrer Richtung mitbestimmt, 
auf a bin wirkten. In dieser Untersuchung konnten als solche Kr~fte 
die in einem gestalteten Geschehensverlauf auftretenden Situations- 
vektoren nachgewiesen werden. Es kSnnte wohl sein, dab in anderen 
Fgllen verwandte, aber nieht durchaus gleichartige Kri~fte eine ent- 
spreehende Rolle spielen. 

Soweit unsere Versuche reiehen, erscheint nunmehr die Rolle ,,der 
Erfahrung" in gestalteten Gesehehensverlgufen umsehrieben. Die weitere 
Frage, wieweit diese Ergebnisse zu verallgemeinern sind, ob etwa auf 
anderen Gebieten automatische Erfahrungswirkung in reiner Form naeh- 
weisbar sein wird oder nieht, oder ob auch da die Erfahrung nur als 
,,nicht-dynamische" Systembedingung auftreten wird, muB erst durch 
weitere Experimente entsehieden werden. Auf dem Nachbargebiete der 
Assoziationen liegen solche Versuche z.T. schon vor. Es ergab sieh 
z. B. in Unimrsuehungen yon K. Lewin im grol~en und ganzen die gleiche 
Saehlage. ,,Eine Assoziation steUt lceine bewegende Kra]t dar, die beim 
Eintreten des einen Erle.bnisses auf die Reproduktion des andern 
gewShnlich gefolgten Erlebnisses h indr~ngt . . .  Vielmehr muB eine 

z. B. "auf einem Trieb oder einem willensm~Bigen Akt beruhende 

6* 
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T~ttigkeitsbereiK~chaft hinzukommen, wenn eine Reproduktionstendenz 
einsetzen soil ''1. ~hnliehe Ergebnisse fanden van der Veldt ~ auf dem 
Gebiet der Motorik und Han/mann a bei Versuchen fiber die Entstehung 
visueller Assoziationen. 

Allerdings bleiben auch noch weitere M6glichkeiten often. Es wird ja auch 
viol yon automatischer Er/ahrung gesprochen, wenn es sich nicht um Beoinflussung 
eines gegebenen Wahrnehmungsbildcs odor um Silbenreproduktion handelt, 
sondern etwa datum, dal~ eine 0rtlichkeit odor sonst ein Anblick, vielleicht auch 
eino Melodic usw. die Gefiihlsfitrbung vergangener Erlebnissv reproduziert; es 
ist eino nicht ohne weitere Untersuchung zu beantwortcnde Frage, ob derartige 
friiheren affektiven Erlobnisse auch dann als bloke Sysfembedingungen fiir das 
sl~tere Oeschehen anzusehen sind, odor, ob unter solchen Umst•nden doch Vor- 
g~nge auftreten kSnnen, die man als automatische Reproduktion bezeichnen diirfte. 

w 26. Zusammen/as~ng. (Anhang: ,,Die Prdvalenz des SinnvoUen im 
Stereosl~op". ) 

Nachdem im Toil I automatisehe Nachwirkung der Effahrung - -  im 
Sinne der besonderen Einpriigung einer Teilfigur (a) - -  auf die Wahr- 
nehmung des gesamten Komplexes (b) bei st~rkeren Graden der Gestalt- 
bindung nieht sicher gestellt werden konnte, wurde in Toil I I  auf ver- 
schiedene Weise versucht, die in Frage stehende Wirkung zu begiinstigen. 

Ill Versuchen an Figuren ganz leichter Gestaltbindung, wo die a-Yiguren 
in den b fast schon natiirliehe Unterganze darstellen, erweist sich fiir den 
Ausfall der Ergeblfisse die yon Instruktion und zeith'chem Versuchsver- 
lauf abhitngige innere Pri~/situation der Vp. yon entscheidender Be- 
deutung. 

Eine automati~che Er/ahrungsnachwirkung von 40facher a-Einpri~gung 
war ~ir~t nachzuweisen. Wo ~s psychologisch zu unmittelbarem Sehen 
yon a in b kam, lag eine Priifsituation vor, die einen aus der Dynamik 
tics Geschehensverlaufs resultierenden Vektor mit der Riehtung auf die 
Wahrnehmung der a-Figur enthielt. 

Da in diesen Experimenten die figurale Situation b im Moment der 
Pr/ifung schon ein endffiiltig entwicIcelte~ System darsteUte, wurde weiter- 
hin die Wir~ung der Er/ahrung au/ den Entstehungsprozefi einzelner b- 
Figuren im Sehwellengebiet verfolgt. Auch bier hatte die Er/ahrung als 
salche lceinen automatischen Ein/lufi au/ das Wahrnehmen, Kaum jemals 
verlief nach 40facher a-Einpri~gung'der Entstehungsprozel~ yon b so, 
dai~ eindeutig a odor Teile yon a priniiir gesehen wurden. 

Die Relhen/olge der Eutstehungsphasen ~cheint vielmehr solange ganz 
you der ]iguralen Strulctur der b-Konstellation abh~'nffiff zu blelben, als 

i ZewS~, Das Problem dcr Willcnsmcasung und das Grundgeso~z der Aa~o- 
ziation. P.~ychol. )brschg ~*, 138. 

z d. va~ der Veldt, L'Apprcnt.issagc du Mouvemcnt ct l'Automatismc. Louvahl 
1028. 

* E. Han]manu, Z. Psychol. 105, 147f. 
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wiederum keine aktuellen Situationskriifte hinzukommen und eine Ent- 
stehung im Sinne yon a begiinstigten. 

Endlich sind wir noch der Bedeutung der Zwischenpause zwischen 
Einpr~igung und Priifung nachgegangen. Selbst in Versuchen mit un- 
mittelbarer Sukzession yon a- und b-Expasitionen zeigte sich bei unbe- 
fangenen Versuchen so gut wie gar keine Er/ahrunganachwirkunfl. 

In allen 3 Versuehsanordnungen wird hingegen eine Au//assunfl der 
b-Figur im Sinne yon a erzielt, wenn der Geschehensverlau] im kritischen 
Augenblick eine a begiinstiyende Situationskra/t enth~lt. 

Der Grad der Wirkung eines geeigneten Geschehensverlaufs auf die 
Wahrnehmung der b-Figur lieB sich an der St~rke der beeinfluBten figu- 
ralen Gestaltungen einigermal3en bestimmen. Es zeigte sich, dal~ die 
vorkommenden Situationskr~fte, so wie sie in den Bedingungen einer 
spezifischen Geschehensgestalt gegeben sind, nur relativ geringe Grade 
figuraler Gestaltbindung iiberwinden kSnnen. 

Auch der Tatbestand der ,,/iyuralen Nachwirkung", die E. Rubin 
an Figur-Grund-Gebilden festgestellt hat, ist, wie Versuche zeigen, kaum 
als ein Ergebnis automatischer Er/ahrungswirkung anzusehen, sondern 
muB auf Spannungsfaktoren zuriickgeffihrt werden, die mit der Ein- 
pr/igungsinstruktion und dem Einpr~igungsvorgang entstanden sind. 
Wird diese Spannung schon vor der Prfifung ausgeglichen, so kommt 
es nicht zu Umformung des Wahrnehmungsbildes. 

~ber besondere Vorgdnge, die bei gehdu/ten Wiederholunffen you Au]/a,sungeu 
v611iy gleicher Konstellationen entstehen kSnnen, wurden schlieBlich besondere 
Versuche durchgefiihrt. Es zeigte sich, dab derart gehiiufte Wiederholungen 
nicht etwa eine st~rkere Befestigung der zun~ichst auftretenden Gestaltung be- 
wirken, sondern, daft nach einer Anzahl yon Darbietungen Gegen/aktoren au[treten, 
die eine Um/ormung des Wahrnehmungsbildes erzwingen. Dieser Vorgang zeigt eine 
gewisse Xhnlichkeit mit Versuchen, die auf andern Problemgebieten als Sdttigung 
beschrieben sind. 

Alle diese Versuchsergebnisse stehen im Widersprueh zu Theorien, 
die fiir unser Untersuchungsgebiet einen automatischen Erfahrungs- 
einflul3 auf spgtere Gestaltung als Naehwirkung bloBer geh~ufter Wieder- 
holungen annehmen wfirden. Er/ahrung in diesem Sinn bedeutet keine 
Kraft, die an sich imstande ware, Um/ormung des Wahrnehmungsbildes 
enqlegen den in diesen Versuchen angesetzten autochthonen Gestaltmomenten 
zu erzwingen. 

Bei unseren Versuchen wirkten vielmehr in gestalteten Verl~iufen 
die Spuren friiherer Wahrnehmungen nur wie Systembedingungen fiir 
das anderweitig dynamisch bestimmte Gesehehen. 

Anhang: ,,Die Prdvalenz des SinnvoUen im Stereoskop." (Vgl. Hans Reicher, 
Experimentelle und kritische Beitrage zur Psychologie des Verstehens. Z. Psychol. 
104, 1,) 

In jiingster Zeit sind Versuche am Stereoskop geschildert worden, die nach 
der Meinung ihres Autors den Einflu[~ der Erfahrung auf die Figurwahrnehmung 
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~a r  zu Tage treten lassen. Den 5 Vpn. wurden im Stereoskop - -  naeh Vorver- 
suchen mit sinnlosen Bildern - -  eine ,,sinnvolle" Figur (Lokomotive vgL Abb. 21) 
zugleich mit einer sinnlosen, fl~chengleichen exponiert (einmal direkt, naeh vor- 
heriger Dunkelheit, das 2. Mal unter Verwendung der Momentadaptation nach 
,,vielfaeh erh6hter Beleuehtung der Transparente"). 

Es ergab sich A: Im 1. Moment tritt stets die Lokomotive so hereof, dal~ die 
andere Figur gar nicht zur Erseheinung kommt. B: Dann f0lgto Wettstreit bei 
3 Vpn., durchweg mit Pr~valenz der Lokomotive. C und D: 2 Vpn. sahen 
,,Lokomotive mit Tender" und stSrendem Stiel, der vom ,,Tender" abw~rts geht. 

Diese ,,Bevorzugung der Lokomotive im Wettstreit der Sehfelder" glaub~ 
der Verfasser nur damit erkl~tren zu k6nnen, ,,da~ die bekannte Figur durch so 
starke und alte Residuen gestiitzt wird, daft demgegeniiber das kurz vorher ge- 
stiftete Erinnerungsbild der residual unterwertigen ,,unbekannten" Gestalt zuriiek- 

Abb. 2L 

Abb. ~. 

treten mutl". Er polemisiert gegen W. K6kler, der sich gegen die iibliehe (Jber- 
treibunf] der Wirkung einpir.~cher Faktoren bei der Deutung von Gesta[~ung ge- 
wandt hatte. Angenommen, daft Reicher fiir seinen Einzelfall wirklich die Be- 
deutung empirischer Faktoren nachgewiesen h~itte - -  kann das etwas gegen eine 
Position besagen, naeh weleher die MOglichkeit soleher F~ille iiberhaupt von vorn- 
herein zugegeben ist 71 

Reieher hat es zudem offenbar unterlassen, sieh vor der Deutung seiner Verzuehe 
yon der objektiven Form des Misehbildes beider exponierten Figuren zu fiberzeugen. 
Projiziert man n~mlieh die beiden Priiffiguren mit 2 Apparaten so iibereinander, 
dal~ u. a. etwa der rechte Vertikalstrieh der sinnlosen Figur mit dem der sinn- 
vcllen zur Deckung kommt, so ergibt sieh als Ganzes wieder eine Art ,,Lokomotive 
nfit Tender und st6rendem PiedestM" naeh unten (Abb. 22). Noeh starker wird 
der Eindruck, wean beide Figuren seitlieh versehoben werden (was im Versueh 
versehiedenen Konvergenzen der Augenaehsen entsprechen k6nnte). 

1 W. K61der: Gestaltprobleme und Anf~nge einer Gestalttheorie. Jber. Physiol. 
1922, S. 520--524. 
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Die Erfahrungswirkung wurde also in diesem Versuch an einem durehaus 
ungeeigneten Material geprfift, das yon sich aus sehon eine Reizgruppierung im 
Sinne des Endergebnisses aufweist. Relchers Ergebnisse' besagen danach: 2 Vpn. 
Lu. und Pe. nahmen fiberhaupt nut  ein Gebilde wahr, das ausschUefilich der ge- 
gebenen Reizgruppierung entsprach; bei ihnen ist also keine besondere Erfahrungs- 
wirkung eingetreten. Die 3 fibrigen Vpn. Ke., Sch., F. beobachteten naeh Auf- 
fassung der Lokomotive (welcher ?der komplizierteren ?) einen Wettstreit zwischen 
Lokomotive und sinnloser Figur. Die ,,Pr~valenz der Lokomotive" hierbei erkli~rt 
sieh einfach daraus, dab auch das Mischbild eine Art Lokomo~ive darstellt. 

Eine Nachprfifung mit 4 unbe]angenen Vpn. (Faj., Koch, Naet., Pet.) nach 
Reich~rs einfacherer Methode ergab derm auch: 3 Vpn. sahen im ersten Augen- 
bliek die beiden F~uren entsprechende Misch/iffur und nur eine Vp. (Koch) nahm im 
ersten Augenblick die Lokomotive allein wahr. In  dem gleich daran ansehlieflenden 
Wettstreit bolder Bilder frrdvalierte zeitlich bei allen 4 Vpn. wieder die Mischflgur. 
Nach dem Versueh~wurde noch einmal die Lokomotive allein dargeboten: ~ber- 
einstimmende Aussage der 3 Vpn. Naet., Faj,, Pet.: ,,In dieser reinen Form ist 
die Lo]co~n~tive hie gesehen worden, immer waren irgendwelehe andern Teile 
dabei." 

Um sicher zu gehen, dab beim Wettstreit tats~chlich die Mischfigur fiber- 
wiegt, f~rbten wir die Priiffiguren versehieden und exponierten sie mehrere Male 
zwei weiteren unbefangenen Vpn. (Wex. und Uc.). Farben und l~iguren warden 
bei jeder Darbietung gegeneinander und fiir beide Augen vertauscht. Nach t~eicher 
h~tten wir also Pr~valenz der ,,riehtigen" farbigen Lokomotive zu erwarten. Tat- 
s~chlieh fiberwiegt aber immer nnr die lokomotivenartige Mischfigur; moist wird 
ein Kern in der Mischfarbe mit andersfarbigen Anh~ngseln gesehen. 

Verwendet man nach Reicher die Methode der Momentadaptation, so daft 
also die Figur gewissermal~en erst entsteht, so zeigt sich wieder bei unbefangenen 
Vpn. (und solehe sind fiir exakte Untersuehung unbedingt erforderlich) nicht die 
gerinffste Spur yon Erlahrungseinfli~sen. Vergleiehe folgende ~bersieht, die wir erhiet- 
ten, als unter Verwendung der zweiten Methode Reichers 1. mit gleiehfarbigen, 2. mit 
verschiedenfarbigen Bildern operiert wurde. Keine der Vpn. hat fiber reine Pr~- 
valenz des Lokomotivbildes berichtet, trotzdem in dem letzteren Versuch die 
Unbefangenheit nicht einmal vollkommen war. 

Vpn. Chie. 

3. F,,xposition yon 
Tt mad T2 (Vet* 
suchsverlauf vgl. 
R. b S. 57). 

2. Exposition yon 
T~ u~d T-., farbig 
(Versuehsverlauf 
im iibrigen wie 
oben). 

Der. 

Lokomotive 
mit 

Sehwanz 

Figur mit 
farbigen 

Fortsatzen 

Ho. Mah. Mi. 

Obersicht. 

Ver- 
kriippelte 
Lokomo- 

tire 

Hor|zontale 
M]sehfigur 
gelbe und 
rote Teile 

Lokomotive 
mit Fort- 
setzung 

Eventuel| 
eine Art 

Lokomo- 
tive 

[reifarbige 
Mischfigur 

8innlos 

Beide ~'ar- 
benteile 

gleichzeitig 
Misehfigur 

Seh. 

Lokomotive 
mit 

Anh•ngsel 

Oelbe Teile 
der Loko- 

motive 

Pet. 

Art Elsen- 
bahn 

Rote nnd 
gelbe Teiie 
der Miseh- 

figur 

Da somit die Ausfiihrungen Reichers einer methodisch einwandfreien, experi- 
mentellen Grundlage entbehren, diirften sie kaum geeignet sein, zu dem dis- 
kutierten Problem beizutragen. 

{ Einffegangen am 9. Februar 1928.) 


