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Einleitung. 

w 1. Die moderne Gestalttheorie ist yon Max Wertheimer 1) zuerst 
ausgesprochen worden und zwar anl~Blich einer Untersuchung des 
Bewegungssehens. Das ist kein Zufall, denn gerade dieses Gebiet ent- 
hi~lt eine Fiille von der experimentellen Behandlung leieht zugi~ng- 
lichen Problemen. Ihnen war denn auch ein grot3er Teil dieser Bei- 
tr~ge gewidmet, ihrer Klt~rung soll auch die vorliegende Arbeit, die 
zu den friiheren Beitr~gen als Fortsetzung hinzutritt ,  dienen. W~h. 
rend Cermak und Ko]/ka 2) an die Ergebnisse y o n  Korte 3) ankniipften, 
ist es das Ziel unserer Untersuehung, ein yon Kenkel 4) entdecktes und 
von KoHka 5) in seiner Bedeutung kurz gewiirdigtes Phi~nomen weiter 
aufzukli~ren. Es handelt sieh um die Bewegungserseheinungen, welche 
bei kurzer Exposition eines einzigen Objektes auftraten. Kenkel hat 
sie ~,-Bewegung genannt. Sehon alte unmittelbar im AnschluB an Kenkels 
Arbeit yon Ko~fka ausgeffihrte Versuche, fiber die wir weiter unten kurz 
beriehten werden, hatten es wahrscheinlieh gemacht, dal~ diese Ph~no- 
mene in engster Beziehung zum Entstehen und Vergehen yon Gestalten 
stehen. Eine n~here Untersuchung versprach daher gerade auf diese 
Prozesse neues Licht zu werfen: Wenn sich die dargelegte Ansieht vom 
Wesen der ~,-Bewegung besti~igte, so mui~te sich unser Phi~nomen als 
Analysator des Gestaltprozesses selbst verwenden lassen. 

Die genaue und systematisehe Prfifung der an einen Reiz gebundenen 
Bewegungserlebnisse in ihrer Abhiingigkeit yon den Reizfaktoren (Ex- 
positionszeit, Intensifier, ObjektgrSl3e, Reizkonfiguration) und den Sub- 
jektsfaktoren (Fixation, Aufmerksamkeitsverteilung, tJbung, Frische- 
bzw. Ermiidungsstadium) hat  sieh Verf. auf Veranlassung des t terrn 
Prof. Ko/fka zur Aufgabe gemacht. Er  wuBte zuni~ehst niehts von den 
Konsequenzen, die sieh aus der Theorie f fir die verschiedenen Ab- 
hi~ngigkeiten ergaben, und hat  die systematisehen Untersuehungen 
lediglieh im Interesse an dem merkwiirdigen 6) Bewegungserlebnis durch- 
geffihrt. Ein Vorurteil in dieser Richtung ist also ausgeschlossen. Verf. 

1) Experimentelle Studien fiber das Sehen von Bewegungen. Zeitsohr. f. 
Psychol. 61. 1912. 

�9 z) Beitr~ge zur Psychologie der Gestalt. V. Psychol. Forsch. 1. 1921. 
3) Beitrage II, Kinematoskopische Untersuchungen. Zeitsehr. f. Psyehol. 

~2. 1915. 
4) Beitr/~ge I, Untersuchungen fiber den Zusammenhang zwisehen Erschei- 

nungsgriil~e und Erscheinungsbewegung bei einigen sog. opt. Tauschungen. Zeit- 
sehr. f. Psychol. 67. 1913. 

5) Beitriige IV, Zur Theorie einfachster gesehener Bewegungen. Zeitsehr. f. 
Psychol. 82. 1919. 

e) Auch der Physiker wird bei Messungen an nur "kurze Zeit erleuchteten 
Objekten mi~ unserem Ph~nomen rechnen mfissen. 
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war selbst erstaunt, wie gut sich die mannigfachen Ergebnisse spi~ter 
einer Theorie einffigten, ja, yon ihr aus ging ihm erst das Verst~ndnis 
fiir die Fiille yon auf den ersten Blick zusammenhangslosen Einzeltat- 
sachen auf, die sich bei den Versuchen ergaben. Der Leser werde nicht 
mfide, wenn ihm zunachst die systematische Untersuchung und Be- 
achtung jeder Einzelheit  etwas trocken erscheint. Um so wertvoller 
ist es, n~,chher sehen zu k6nnen, dal~ alles das nur Ausdruck einer und 
derselben psychophysischen Grundtatsache ist. 

Tatsi~chlich sind schon vor l~ngerer Zeit Bewegungserscheinungen 
bei Darbietung eines Reizes beobachtet worden. Bethe 1) berichtet 
dariiber folgenderma~en: ,Wird  auf instantan (mittels elektrischen 
Funkens) beleuchteten, grSl3eren Fli~ehcn ein Punkt  auf der Mitre 
fixiert, so breitet sich das Licht scheinbar von hicr nach den Seiten 
nach einem grol3en fiberall wieder schrumpfenden Fleck aus", und weist 
auf eine persSnliche Mitteilung Machs 2) fiber i~hnliche Beobachtungen 
hin. Bi~hler ~) gab eine Versuchsperson an: ,,Ich sehe jetzt, dal3 sich 
die Figur mir immer ausbreitet bei ihrer Entstehung !" Kenkel variierte 
die Expositionszeit eines Objektes, besonders der Mi~ller.Lyerschen 
Figur, und kam zu Ergebnissen, fiber die er in Beitrag I (a. a. O. S. 401) 
ausfiihrlieh berichtete. Eine eingehende Nachprfifung und genaue Unter- 
suchung der 7-Bewegung findet sich in der Literatur noch nicht. 

Herr Prof. Ko]/ka hat  jedoch im Winter 1913 eine ganze Reihe yon 
Versuchen angestellt, von denen er bisher nur in Beitrag IV einige Er- 
gebnisse kurz mitgeteilt hat4). Verf. beobachtete mit seinen Versuchs- 
personen zur Einarbeitung und ]~bung im Sommersemester 1920 in 
~ihnlicher Versuchsanordnung unter denselben Fragestellungen und 
konn~e jene Resultate, die er natiirlich vorher nicht kannte, durchweg 
besti~tigen. ,Nicht nur wi~hrend dieser Zeit, sondern auch in den weitere 
3 Semestern, in welehen meine Untersuchungen zustande kamen, stand 
mir Herr Professor Ko//ka mit Rat  und Tat  zur Seite und war unermfid- 
lich als Versuchsperson, so dal3 er alle wesentlichen Beobachtungen selbst 
besti~tigt hat. Auch an dieser Stelle mSchte ich ihm, wie auch den 
fibrigen Versuchspersonen, meinen herzlichsten Dank aussprechen. 
Herr Geheimrat Prof. KOnig hatte die gro~e Freundlichkeit, mir das 
Photometer des physikalischen Institutes zur Verffigung zu stellen, 
auch ihm gebiihrt mein bester Dank. 

Wir werden also zuniichst die Resultate jener frfiheren Versuche 
wiedergeben, dann aber an die systematisehe Betrachtung des 

1) As Be$he, Beobachtungen fiber die persSntiche Differenz an einem und an 
beiden Augen. Pflfigers Arch. f. d. geso Physiol. I$1, 2. 1908. 

3) Ebenda S. 8. 
~) K. B~hler, Die Gestaltwahrnehmung. Bd. I. Stuttgart 1913, S. 166. 
4) a .  a .  0., S. 269f. 
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7-Ph~inomens herangehen und werden dabei bemiiht sein, reine Deskrip- 
tion 1) walten zu lassen, jede funktionale Deutung aber vorl~ufig fallen 
zu lassen. Theoretische Erwttgungen sollen zun~chst ganz fernbleiben, 
soweit sie nieht fiir das Verst~ndnis des experimentellen Fortschreitens 
notwendig sind. Erw~hnt sei noch, dab unser Ph~nomen durehaus 
nicht eine so enge Laboratoriumsangelegenheit bedeutet, wie das auf 
den ersten Blick scheinen mag, vielmehr stellt es eine ganz allt~gliehe 
Erscheilmng dar, die einem Beobachter, wenn erst einmal einige Ubung 
da ist, bei allen m6gliehen Gelegenheiten auff~tllt, zum Beispiel "sehr 
seh6n, wenn man von auf~en ein dunkles Fenster betrachtet, das plStz- 
lich hell erleuchtet wird. Sehr deutlieh seheint aueh eine Gliihlampe 
beim Aufflammen mit einem Ruck erheblich zu wachsen~). 

Einige charakteristische Versuehsreihen habe ieh im Protokollanhang 
als Beispiel im Auszuge angefiihrt und werde im Text auf die ent- 
sprechenden Aussagen verweisen. 

Erster Teil. 

Die Kolfka'schen Versuehe. 
w 2. Die Versuehsanordnung war die gleiehe, wie sie sohon Kenkel 

benutzt hatte3). Gearbeitet wurde am Schu~nannsehen Tachistoskop 
yon .Ko~ka bei Lampenlicht im verdunkelten Zimmer, yon mir bei 
Tageslieht. Die zu bet raehtenden Figuren waren weiB, auf mat t  
sehwarzem Grund, i n 1/2 mm Strichdicke gezeichnet. Ihr Abstand vom 
dreifach vergr6Bernden Fernrohr betrug etwa 80 em. Es wurden gc- 
boten: ein Kreis yon etwa 21/2 em Radius, eine Ellipse yon 6 cm 
(groBe Aehse) zu 3 em (kleine Aehse), ein gleichseitiges Dreieck 
yon 4 cm Seitenlange. Versuehspersonen (Vp) waren damals Herr 
Dr. Ko//ka, die Herren Mahr, Wulkau, Fittje, jetzt  Herr Prof. Ko//ka, 
Frl. Dr. Ahlgrimm, Herr stud. Eisen und der Verfasser zugleieh als 
Versuehslei~r (V1). 

Die wichtigsten Resultate jener Versuche sind die folgenden, zum 
Teil schon von Kenkel geschilderten: 

1. Die Bewegung wird von fast allen Vpen zuerst in Dauerbeobach- 
tung (D.-B.) gesehen, d .h .  bei einer Darbietungsform, durch welche in 
kurzen Zwischenpausen die Figuren fiir ihre bestimmte Expositionszeit 
immer wieder erscheinen. Ist  sie hier erst einmal wahrgenommen, so 
t r i t t  sie sehr leicht auch in Einzelbeobachtung (E.-B.), d. h. wenn 

1) Ira Sinne der EinleRung zu: Ko//ka, Zur Analyse der Vorstellungen und 
ihrer Gesetze. Leipzig 1912, S. 1--17. 

2) Vgl. aueh Beitr/~ge IV, a. a. 0., S. 271. 
3) Kenbel hat diese Versuehsanordnung ausfiihrlich besehricben, a.a.O., 

S. 365. 
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jede Exposition v o n d e r  folgenden dureh eine grfBere Pause getrennt 
ist, auf i). 

2. Sie ist zu charakterisieren als ein Sichausdehnen und darauf 
folgendes Sichzusammenziehen der Objekte, welches bei D.-B. leicht in 
ein Hiipfen, StoBen, Tanzen der Figur iibergehtZ). 

3. ])as Erscheinen der Figur ist mit dem Streben oder der Be- 
wegung nach auBen, ihr Verschwinden mit  der Bewegung zur Mitre hin 
verkniipft. 

4. Die Eindringlichkeit der Bewegung ist je nach der Form und 
Gr61~e der gebotenen Figur vcrschieden stark. GrSl~ere Figuren be- 
wegen sich starker als kleinere ; beim Kreise ist die Bewegung auffallen- 
der, als bei der Ellipse, als beim Dreieck. 

5. Die Bewegung nimmt in D.-B. auch bei konstanter Expositions- 
zeit ffir die Figur allm~hlieh bis zu einer Grenze zu3). 

6. Beachtung eines Teiles der Figur fSrdert hier die Bewegung, 
Fixation eines Teiles bedingt stiirkere Bewegung an jenseits der Mitre 
gelegenen Stellen ~). 

7. Auch bei kfirzester Expositionszeit ist die Figur klar, deutlich 
und einheitlich gegeben. [Wir gingen herunter bis zu einer Expositions- 
zeit yon 8 Sigmen 4).] 

Um die Bewegung in ihrem normalen Ablauf zu stSren, wurde eine 
kurze, veri~nderliche Zeit nach dem Hauptreiz (H.-R.) ein ausl6schen- 
der Reiz (A.-R.) in Form eines das ganze Gesiehtsfeld ausffillenden 
Schachbrettmusters geboten und zwar so, dab seine Linien das Seh- 
feld schri~g durehschnitten. Der A.-R. erschien in der fiblichen Weise, 
wie d6r zweite Reiz bei kinematoskoleisehen Untersuchungen. Haupt- 
reiz war die stehende Ellipse. 

Es liel~en sich mit Verkfirzung der Pause zwischen H.-R. und A.-R. 
drei Hauptstadien unterscheiden: 

1. H.-R. fiihrt ungestSrt Ausdehnung und Zusammenziehung aus. 
Der A.-R. ist nicht durch besondere Bewegung ausgezeichnet. [Die 
Pause (p) betriigt ca. 80 Sigmen4)]. 

2. Die Ausdehnungsbewegung geht ungest6rt vor sich, die Zusammen- 
ziehung ist verschwunden, die Ellipse wird in ausgedehntem Zustand 
yon A.-R. abgelSst (p ist gleich ca. 50 o). Mit weiterer Verkiirzung yon 
p wird der innere Zusammenhalt sehr gelockert. ])as kann soweit gehen, 
da~ in Einzelbeobachtung die Ellipse nur noch in Teilstiicken erscheint. 
Sie ist dann kein Ganzes mehr (z. B. bei p ~ ca. 40 a). 

1) Vgl. Kenkel, a. a. O., S. 404. 
2) Vgl. Keukel, a. a~ 0., S. 404. 
a) Vgl. Kenkel, a. a. 0., S. 402. 
4) Ein Sigma (o) = ~ sec. 
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3. Die Ellipse fiihrt ihre Bewegung mit sehr grol~er Amplitude auf 
dem LSschreiz aus, manchmal ist die Zusammenziehung betont. H~ 
und A.-R. erscheinen jetzt  gleichzeitig (p-~ ca. 35 o). 

In diesem Stadium kann man unter objektiv gleichen Bedingungen 
zweierlei beobachten: 

a) Ich beachte besonders die Kontur:  Die Ellipse huscht wie ein 
Faden fiber die sehwarz-wei~e Fl~che. 

b) Ieh sehe das Objekt als eine elliptische, mit wei~em Rand er- 
scheinende Fl~che: Die Scheibe dehnt sich~ nicht sehr stark, aus und 
zieht sich wieder zusammen, im Infeld der Ellipse ist nicht das zu er- 
wartende Sehwarz-WeiBmuster, sondern ein tiefes Schwarz zu sehen. 
Wir haben hier einen monokularen Wettstreit  vor uns. 

Man kann also nicht durch fortgesetzte Verkfirzung yon p die Figur 
immer mehr und mehr zertrfimmern, vielmehr t r i t t  ein pl6tzlicher Um- 
schwung yon Stadium I I  zum Stadium I I I  einZ). Dieses ist relativ be- 
vorzugt, wie auch daraus hervorgeht, dal~ bei gleiehbleibender Pause 
Anwendung von Dauerbeobachtung im Stadium I I  alsbald Stadium I I I  
auftreten l~13t. 

Zur n~heren Erl~uterung sind im Protokollanhang unter I. ein 
Protokollbeispiel yon 1913 und ein solches yon 1920 angefhhrt. 

Mit diesen Versuehen haben wir einmal eine vorl~ufige qualitative 
Grundlage gewonnen. Wir k6nnen jetzt  sagen: 

Das 7-Ph~nomen t r i t t  auf bei Einzelbeobachtung als ein Sichaus- 
dehnen des Objektes beim Erseheinen, gefolgt von einem Siehzusammen- 
ziehen beim Verschwinden. Die Ausdehnung fiberwiegt bei unseren 
Versuchen meist die Zusammenziehung. Bei Dauerbeobachtung kommt 
eine Bewegung der ganzen Figur im Sehraum, vorzfiglich in senkrechter 
Richtung, hinzu. Meist geht das Erseheinen mit Emporschnellen, das 
Verschwinden mit Zuriickfallen einher. 

Zweitens aber haben wir die theoretisch wichtige Erkenntnis ~) er- 
langt, dal~ 

der auslSsehende Reiz die ~-Bewegung, zum mindesten ihre zweite 
Phase, das Siehzusammenziehen, zerstSrt, und dal3 er auch den Ge- 
staltzusammenhang der Ellipse unter Umst~nden verniehtet, wenn sie 
als Faden gesehen wird; 

umgekehrt die Ellipse in ihrem Infeld das" LSschreizmuster ver- 
niehtet, wenn sie als geschlossene, einheitliche Fl~che auftritt .  

1) Das Stadium III tritt fibrigens nicht nut dutch Verkfirzung der Pause, 
sondern auch dutch alleinige Variation der Expositionszeit des auslSschenden 
Reizes ein. Wir treffen hier die yon Korte gefundene GesetzmaBigkeit wieder, 
dab beim Bewegungssehen allein die Xnderung des zweiten Reizes grot3en EinfluB 
auf das Ph~nomen hat. 

2) Vgl. Ko/]ka, Beitr~ge IV, a. a. O., S. 270. 
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Die theoretische ErSrterung stellen wir unserem Programm folgend 
zurfick und  wenden uns unseren  sys t ema t i s chen  Un te r suchungen  1) zu, 
in denen  die Versuche m i t  aus lSschendem Reiz  n ich t  mehr  fo r tgese tz t  
werden konnten .  

Zwei ter  Teil.  

Die 7-Bewegung in ihrer Abh~ngigkeit yon Objektsfaktoren. 
w 3. W i r  haben  den  Einflu{3 der  Reizdauer ,  Reiz in tens i t~ t ,  Reiz-  

grSBe und  Re izkonf igura t ion  zu un te r suchen  und  miissen jeden  F a k t o r  
se lbs t~ndig  u n t e r  K o n s t a n z  der  i ibr igen var i ieren  kSnnen.  Das  er-  
re ichen wir  durch  folgende 

a) Versuchsanordnung. 
Die Expositionsdauer (e) wird bestimmt durch die Gesehwindigkeit des 

Taehistoskoprades (v), die mittets eines Regulierwiderstandes leicht um geringste 
GrSBen zu ver~ndern ist, und einmal eingestellt, gut konstant bleibt, wie durch die 
Stoppuhrkontrolle regelm~Big festgestellt wird; sie wird zweitens bestimmt dutch 
den in weiten Grenzen variablen, in Bogengraden gemessenen Schlitzsektor. (Er 
wurde nieht unter 5 ~ verengt, so dab die Figur stets als ganze in Ruhe sicht- 
bar war.) 

Die Reizintensit~t wird dadurch ver~nderlich, dab wir in tier Dunkelkammer 
arbeiten und unsere Figuren yon hinten her durch eine sonst verdeckte Lampe 
verschieden stark beleuchten. Die Figuren werden in schwarzem Papier ausge- 
schnitten und mit Florpapier hinterklebt. Die La~npe hinter ihnen wird verschoben. 
Sie ist fiinfzigkerzig. Ihr Abstand ist variabel zwischen 6 und 46 cm, sie kann 
auBerdem durch drei Lagen Florpapier sowie durch einen Widerstand geschw~cht 
werden. Dadurch werden die Figuren in ihrer Helligkeit zwisehen 0,265 Hefner- 
kerzen und 0,001 Hefnerkerzen pro qem variabel. AuBerdem kann die Fl~che, 
auf der die Figur erseheint, yon vorn erleuehtet werden. 

Die ReizgrSBe ist bedingt durch die variable Gr61~e unserer Figuren. Das 
Papier, in we]chem sie ausgeschnitten sind, wird in einen Rahmen geschoben, der 
so grog ist, dab die in ihm erseheinende Figur fast das ganze Gesiehtsfeld des 
Taehistoskopfernrohrs einnehmen kann. Die grSBten Figuren sind bei unserer 
Darbietung kaum noch ohne Blickbewegung iiberschaubar. 

Die Reizkonfiguration ist gegeben durch die versehiedensten symmetrisehen 
und unsymmetrischen Figuren ~) (Kreis, Ellipse, Quadrat, Dreieck, Achteek, 
Vieleoke~ Punktgruppen und unregelma~ige Figuren), die in dem einheitliehen 
Rahmen leieht ausweehselbar sind. Die Figuren werden geboten als Strichfiguren 
(der Kontur leuchtet Ms eine i/~ mm breite Linie) un d Fl~ehenfiguren (das ganze 
Infeld leuchtet). Der Abstand der Figuren yore Objektiv des Fernrohrs betr~gt 
60 era. 

1) Ein Eingehen auf die groBe Zahl interessanter Einzelbeobaehtungen muB 
ieh mir des besehr~nkten zur Verffigung stehenden Raumes wegen teider versagen. 

2) Wir verstehen hier unter R~'lzkonfiguration ganz allgemein die Gruppierung 
der die Erregung des Sinnesorgans veranlassenden Raumteile, wobei eine einheit- 
liche Figur nichts voraus hat vor etwa einem Pu.nkthaufen, denn im Geometrischen 
sind alle Raumbeziehungen gleichwertig. Vgl. Wol]gang Kghler, Die physischen 
Gestalten in Ruhe und im station~ren Zustande, Braunschweig 1920, S. 166ff. 
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Beobachtet wird meist_ in Einzelbeobachtu~g, manehmal auch in Dauer- 
beobachtung. Bei der ersteren (E. B.) wird dutch eine besondere Schaltung yore 
Versuchsleiter (V1) und manchmal yon der Versuehsperson selbst die Lampe des 
Objektes fiir ein einmaliges u des Radsektors zum Aufleuchten ge- 
braeht, und zwar nach dem Kommando ,,Achtung, jetzt!" Die Expositionen er- 
folgen im Abstand yon 3]~_ l Minute. Bei Dauerbeobachtung (D. B.) erscheinen 
die Expositionen rasch hintereinander im Rhythmus der Radumdrehungen. Die 
Figttr selbst wird dauernd erleuchtet (vgl. aueh Kenkels elngehende Ersrterung 
iiber den Unterschied der beiden Beobaehtungsarten, a. a. O., S, 430). 

Vpen waren freundlichst Herr Professor KoHka, stud. phil. Schreiber, stud. 
math. Ddp, sparer stud. math. Hartmann und stud. phiL Kester. Der Verfasser 
war zugleich V1. Bis auf Herrn Prof KoHka und den V1 wuBten die Vpen nicht, 
um was es sieh handelte; sie machten ihre ersten Angaben stets spontan; erst darauf 
wurden ihnen bestimmte Verhaltungsweisen vorgeschrieben. Aul3er den regel- 
m~,l]igen Vpen machten gelegentlich auch andere Damen und Herren kiirzere 
Beobaehtungen und b~richteten fiber ihre Eindrticke, so Herr Prof. Messer, die 
Herren stud. phil. Noll, stud. med. WiebecI~, stud. rer. pol. Mi~ller, sowie Frl. Dr. 
Ahlgrimm und Frl. s~ud. reed. Dietrich. 

w 4. Bevor wir die verschiedenen mSgliehen Abh~ngigkeitsverh~lt- 
nisse untersuehen, berichte ich fiber: 

b) Die ersten Eindrficke der Versuchspersonen. 
A]Ie Vpen, die zum ersten Mate an den Appara t  geffihrt wurden, 

spraehen yon einem ,,Aufblitzen" oder ,,Aufleuehten" und ,,Ver- 
sehwinden" you ,,vollkommen als ruhig erseheinenden" Objekten bei 
ihren ersten Beobaehtungen, die stets in E.-B. bei gi~nstigsten Be- 
dingungen gemaeht  wurden. Nur bei Vp. H a ~ m a n n  ~nderte sieh das 
sehon in E.-B. Bei ihm bekam die Figur (in diesem Fail ein Kreis als 
Strichfigur) sehon naeh vier oder fiinf Expositionen in Abst~nden yon 
etwa 30 Sekunden einen Ruek naeh auBen und wieder zurfiek. Er  
suehte, wie ge]egentlieh aueh andere Vpen, sein Erlebnis dutch ein 
ruekweises Naehau~eu- und Zurfieksehnellen der halb gehobenen Arme 
deutiich zu maehen, und zwar in wagereehter Riehtung. Bei den fibrigen 
Vpen t r a t  erst in D.-B. naeh 10--15 in Abst~nden von je einer Sekunde 
rhythmiseh au~einander fo]genden Expositionen das 2-Ph~uomen ein. 
Vp. Schreiber ~uBerte sich darfiber folgendermaBen: ,,Ieh habe den 
Eindruek, als wenn die Figur yon hinten her ein Stiiek naeh vorn und 
ein kleineres Stfick wieder zurfieksehnelle." Dann heif~t es: ,,Nein, 
sic wird grSBer ! dann wird sie klein, und es huseht etwas Dunkles fiber 
sie hinweg." (Objekt ist der Fl~ehenkreis m i t r  ~ - 2  em.) Vp Delp 
erlebte zuerst ein Tanzen, Stampfen, StoBen der Figur naeh oben. 

Bei einer drit ten Gruppe yon Vpen t r i t t  das Ph~nomen auch bei 
gfinstigster Expositionszeit und bei l~ngerer Dauerbeobaehtung nieht 
ein. Sie sprechen stets yon einem ,,HeUwerden eines vollkommen ruhigen 
Objektes" .  Es sind dies Herr  Prof. Messer, stud. rer. pol. M~iller und 
stud. reed. Wiebeck. 
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Schon hier werden wit auf den entseheidenden Einflu~ yon Subjekts- 
faktoren fiir das Zustandekommen der 7-Bewegung hingewiesen. Es 
gibt eine Einstellung, bei welcher unter den gleiehen Versuehsbedim 
gungen, die bei anderen Vpen heftigste 7-Bewegung hervorrufen, kein 
derartiges Erlebnis auftritt .  W e l e h e  Ursachen hierbei mitspielen, 
dariiber haben wit eingehende Untersuehungen angestellt, fiber die ~ 
bei Bespreehung der Subjektsfaktoren im Zusammenhang berichten 
werden. 

w 5. Zun~ehst betrachten wir den EinfluB der Reizfaktoren und 
Z w a r  : 

I. den Ein]lufl der Exposititionszeit. 

Hier gilt allgemein: ])as 7-Ph~nomen tr i t t  auf bei einer gewissen 
li~ngeren Expositionszeit, welche, je nach der Intensit~t versehieden, 
zwisehen 220 und 111 a liegt. Sie steigert sich mit abnehmender Ex- 
positionszeit sowohl ihrer Eindringlichkeit wie ihrer Amplitude nach 
bis zu einem Optimum, welches zwischen 70 und 35 o liegt, verliert 
aber mit weiter abnehmender Expositionszeit rapide an Eindringlich- 
keit und ist unter 30--20 ~ fast vollkommen versehwundenl). Sie wird 
jetzt nur noch als eine Art Spannung, Tendenz nach auflen, Streben 
nach aul3en yon den Vpen. erlebt. 

Bei der Zeitvariation dr~tngt sich vor allem ein bedeutsamer Unter- 
sehied in der Erlebnisqualit~tt auf. Das Ph~nomen ist ganz verschieden 
je nach dem, ob ich eine Fl~chen- oder eine UmriBfigur sehe. Dabei 
ist wohl zu beaehten, dab fiir dieses Sehen yon Umri~ oder Fl~che nicht 
allein ausschlaggebend ist, ob das gebotene Ob]ekt Fli~chencharakter oder 
Umril~charakter hat. Es war durchaus m6glich, wenn das Figurfeld 
a]s Ganzes erleuchtet war, ausgesprochene Konturbewegung zu sehen, 
wie auch umgekehrt, wenn objektiv nur die Umril3zeichnung gegeben 
war, eine eben yon diesem UmriB umgebene dunkle Fl~ehe mit ihrem 
7-Ph~tnomen zu sehen~-). Bei den objektiven UmriBfiguren tr i t t  dies 
allerdings sehr selten ein. Wir besprechen hier zun~chst die Erlebnisse, 
die au~traten, wenn objektiv 'eine Umril~figur geboten war und die 
7-Bewegung auch ph~nomena] an diesem Kontur erlebt wurde. 

1. Der Kontur schnellt radi~r naeh aul3en und wieder zuruck, 
wobei das Zurfickgehen nicht so eindringlich ist wie das Auseinander- 
weiehen. Im allgemeinen ist das Zuriiekgehen an das Verschwinden 
der Figur gebunden, dehnt sich aber im Optimalstadium aueh auf das 
ganze Gesichtsfeld nachher aus und ergreift unter Umsti~nden auch das 
sich anschlieftende positive Nachbild. 

2) Vgl. Kenkd, a. a. 0., S. 402. 
u) Vgl. E. Rubin, Visuell wahrgenommene Figuren; Studien in psychologischer 

Analyse. Berlin 1921. S. 105ff. Vgl. auch das nach dem 1915 ersehienenen diini- 
sehen Original angefertigte Referat yon Ko/]ka, Psyehol. Forsch. I, 186ff. 
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2. Schon bei grSBerer Expositionszeit, bei welcher sich noch keine 
eigentliche Bewegung zeigt, sieht man beim Aufleuchten den Ansatz 
zu einer Bewegung nach auBen. Er wird zum vollen Bewegungsein- 
druck, wcnn sich ibm das Zurfickgehen, welches an das Versehwinden 
der Figuren gekniipft ist und erst yon diesem Stadium an recht deutlich 
wird, bei der oben angefiihrten geringeren Expositionszeit kontinuicr- 
lich anschliel~t. 

3. Bei noch geringerer Expositionszeit (man kann hier yon einem 
Optimalstadium sprechen) erleben wir ein heftiges, schnelles Schwingcn 
des Kontur mit groBer Amplitude. Mehrere Vpen geben an, sie s~hen 
ein ,,Gummiband" aufs heftigste nach auBen und zuriick schlagen. 

4. Bei kurzer Expositionszeit erscheint die Bewegung nieht mehr so 
stark radii~r gerichtet. Man glaubt oft, an dem Kontur entlang, inner- 
halb der Umril~linie ein sehr schnelles Rotieren zu sehen, ohne dab n~an 
sagen kSnnte, was sich bewegt. 

5. Bei einer gewisscn Expositionszeit (etwas grSBer als optimal) 
springt das Bild des Bandes oft in das Bild eines leuchtenden Grabens 
zwischen der schwarzen Figurfl~che und der schwarzen Grundfl~che urn. 
Dieser Graben verbreitcrt sich ruckweise und zieht sich wieder zusammen. 

Das Optimalstadium stellt nicht einen eng begrenzten Bereich dar, 
sondern optimale Bewcgung kommt zustande in einer gewissen Zone 
yon Expositionszeiten, die sich h~ufig zwischen zwei ausgepr~gten 
Maximis erstreckt. 

Anders war der Eindruck, wenn das exponierte Objekt eine Fl~chen- 
figur war : 

1. Jetzt tritt  sowohl eine Bewegung, die den Kontur angeht, als 
auch eine Bewegung, die sich im Infeld abspielt, leicht auf. Diese tritt 
zu gewissen Expositionszeiten und Intensit~ten (vgl. Tabelle 1, S. 18) 
stark in den Vordergrund des Erlebens. 

2. Infeld- und Konturbewegung kSnnen einander verdr~ngen, es 
heiBt dann z. B. : ,,Ich sehe nur in der Figur Bewegung, sie geht kaum 
auseinandcr." .Sie k6nnen aber auch koordiniert als einheitliches 
~,-Ph~nomen auftreten. 

Wie und in welchem Ma~e die einzelnen Faktoren das Auftreten der 
Feld- oder der Konturbewegung begiinstigen, gelang uns nicht recht 
festzustellen; selbst in einem Stadium, in welchem die beiden Be- 
wegungen verhi~ltnism~Big leicht willkiirlich vertauschbar waren, 
konnten wir das maBgebende einze]ne Element der Einstellung nicht 
herausbekommen. Besondere Beach tung des Kontur oder des Feldes 
braehte allein den Umschlag nicht zustande. Die Vpen konnten in 
diesen F~llen dcr Instruktion, eine bestimmte der beiden Bewegungen 
zu sehen, Folge ]eisten, waren aber nieht imstande zu sagen, wie sie das 
machten. 
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3. Die Konturbewegung besteht in einem radi~r geriehteten, auf 
dem Umfang nicht immer gleieh starken Sichentfernen yon der Mitte 
und einem hie so aufdringlichen Zuriiekgehen. Die Bewegung ist ver- 
h~l tnism~ig ruhig, ausgegliehen; der Kontur  bleibt in seiner vollen 
Seharfe erhalten. Das Infeld zeigt keine Besonderheiten. 

4. Die Infeldbewegung ~uBer't sich vornehmlich an einem im Figur- 
innern auftretenden Schatten. Form und GrSl3e sowie Bewegungs. 
amplitude und Geschwindigkeit sind stark yon der Expositionszeit 
abh~ngig, und zwar folgendermaBen: 

Der Sehatten im Innern ist bei grSBerer Expositionszeit (urn etwa 
130--160 o) unregelm~Big, oft schwach elliptisch und zeigt eine sehwache 
Bewegungstendenz in horizontaler Richtungl). In diesem Stadium ist 
die Form des Sehattens noeh nicht abh~ngig yon der gebotenen Figur. 

Mit abnehmender Expositionszeit paint sich seine Form immer mehr 
derjenigen des Kontur  an, dessert Bewegung danu w~hrend eines Sta- 
diums die eigene koordiniert erseheint (E.-B., um 100 a etwa). 

Bei grol~en Gesehwindigkeiten fiillt der Schatten fast die ganze 
Figur, bei kleinen Geschwindigkeiten ist er wesentlieh kleiner. Das 
Optimum seiner Bewegung nach Amplitude und Wueht t r i t t  unter 
anderen Bedingungen ein als das der Konturbewegung, und zwar zeigt 
sieh das Optimum der Fl~chenbewegung bei einer um 10--15 a gerin- 
geren Expositionszeit (vgl. Tabelle 1, S. 18). 

Fiir beide Bewegungsarten zeigte sich tier EinfluB der Expositions- 
zeit, ganz besonders auf die Amplitude, sehr deutlieh bei folgenden Ver- 
suchen, die auch unter anderen, sp~tor zu erSrternden, Gesichtspunkten 
bedeutsam sind. 

Wir boten zwei v611ig kongruente Figuren so dar, dab sie sieh im 
Gesichtsfeld deekten und als eine Figur ersehienen, in der Anordnung, 
dab die eine Figur ihre Strahlen direkt dureh einen Sehlitzsektor ins 
Fernrohr sandte, die andere mit Hilfe des Schumannsehen Apparates 
ihre Strahlen yon links sei%ws her in ein total reflektierendes Prisma 
und yon hier aus welter durch den anderen Schlitzsektor ebenfalls ins 
Fernrohr sandte. Jetzt  wurde in einer Versuehsreihe die obere H~lfte 
der ers~en, die untere H~lfte der zwei~n Figur, in einer anderen die 
untere H~lfte der ersten, die obere der zweiten abgedeekt. Man sah 
nach wie vor ein einheitliehes Objekt, aber die Strahlen der einen H~lfte 

1) Da man glauben konnte, die horizontale Richtung der Bewegung sei be- 
dingt dutch die Stellung des Fernrohrs am Tachistoskoprade~ in weleher der Sektor 
sich horizontal vorbei bewegt, brach~en wir zur Kon%rolle Fernrohr und Objekt 
sei~w~trts in halber H6he des Rades an, so dab die Figur jetzt senkreeht yon oben 
nach unten oder umgekehrt auf- bzw. zugedeckt wurde. Das Ph~nomen blieb das 
gleiehe. Auch Versuche am Projektionsapparat, bei welchen ein Momentverschlut~ 
im Brennpunkt des Objektivs die Verkiirzung der Expositionszeit besorgte, hasten 
das gleiche Ergebais. 
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konnten nun dureh Variationen des Sektors fiir eine l~ngere bzw. 
kiirzere Expositionszeit durchgelassen werden als die der anderen 
H~lfte. 

Wurden auf diese Weise beide H~lften des Objektes verschieden lang 
exponiert, und zwar a lgnger als b, so dab beide Figurh~lften zugleieh 
ersehienen, aber zu versehiedenen Ze~ten verschwanden, so trat  bei 
hinreiehend verschiedener Expositionszeit ffir gewisse Figuren eine 
deuttiehe Deformation ein (vgl. Protokoll Anh. S. 60). Sehr deutlich war 
das bei der Ellipse, wenn sie in schr~ger Stellung 1) exponiert wurde. 
Bei langsamer Umdrehungszeit unseres Rades ist die eine Hi,life a 
in Ruhe, die andere H~lfte b macht schon gute Bewegung: a erscheint 
gegen b ausgebaucht, das Ganze i~hnelt einer Eichel. Beim Kreise tri t t  
unter diesen Umst~nden alsbald Zer/aU in die beiden H~lften, die nun 
ganz verschieden gerichtete Bewegung maehen, auf. 

Die Umdrehungsgeschwindigkeit unseres Rades wird vergr5Bert: 
a und b zeigen gute Bewegung: ,,Es ist eine schSne Ellipse mit einheit- 
licher Bewegung gegeben." Auch beim Kreise ist hier einheitliche Be- 
wegung vorhanden. - -  Das Rad dreht sich noch schneller : Die Bewegung 
bleibt ziemlich einheitlich, erst bei  sehr grol~er Geschwindigkeit er- 
scheint wieder a gegen 5 ausgebaucht, aber nur schwaeh; der Kreis ist 
wieder in 2 H~tlften zerfallen. 

Diese Resultate entsprechen der eben geschilderten Abhi~ngigkeit 
der Bewegungsamplitude yon der Expositionszeit und zeigen, wie der 
GestaltungsprozeB einer Figur gest6rt wird, wenn beide H~lften unter 
verschiedenen ~,-Bewegungsbedingungen stehen. 

w 6. Wir wenden uns nun: 

[I. Zum Ein/lufl der Intensitdt. 
Hier gilt fiir ein/ache geschlossene Figuren: 
1. Bei grol3er Intensit~t ist eine kiirzere Expositionszeit erforderlich, 

um das y-Ph~nomen deutlich zu machen, als bei geringer. Bei geringe: 
Intensit~tt ist fiberhaupt bei allen Expositionszeiten die Tendenz zur 
Bewegung grSl~er. Es ist bei einer breiteren Zone Optimalstadium vor- 
handen. 

2. Bei groBer Intensit~t geht die Bewegung mit ,,grol~er Wucht", 
,,ruekartig", abet ,,ohne groBe Amplitude" vor sich. Das Phanomen 
~ndert sich dann mit der Expositionszeit relativ wenig. Ist Bewegung 
da, so ist sie auch gleich ,,gut" und wird auch im Optimalstadium nicht 
wesentlich ,,besser". Ganz anders bei geringer Intensit~t: Die Be- 
wegung beginnt mit geringem Ausschlag, der sich bis zum Optimal- 

1) Warum gerade in sehr~ger Stellung,. das wird sich im III .  Teil unserer 
Arbei~ zeigen. 
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stadium betr~chtlich vermehrt, sie ist ,,elegant" und ,,gelassen", geht  
langsam und ruhig vor sieh. 

Betrachten wir wieder das Ph~nomen bei Umril]figuren und bei 
F1/~ehenfiguren genauer, so sehen wir bei den ersteren: 

1. Bei groBer Reizintensiti~t erscheint das Objekt nahe und gro[]. 
Die Bewegung ist wuchtig und ruckartig. Die grol]e Helligkeit des 
Kontur  strahlt auf In- und Umfeld fiber. Man neigt dazu, die Figur 
als F1/~chenfigur zu effassen. 

2. Bei kleiner Intensit~t erseheint das Objekt fern und klein. Die 
Bewegung ist langsam und hat  grebe Amplitude. Bei Dauerbeobachtung 
tri tCh~ufig ein Tanzen der Figur auf. 

Fill als Flgehenfiguren gebotene Objekte trennen wir wieder die 
Schattenbewegung im Infeld und die Konturbewegung: 

1. Bei groBer Intensiti~t herrscht Flgehenbewegung vor, bei kleiner 
Intensitgt Konturbewegung, und zwar t r i t t  im Fall der F1/~ehenbewegung 
die gesehene F1/~che genau in der Ebene des Kontur  auf. Es bfldet sieh 
(bei kurzer Expositionszeit, unter 50 a) ein heller Streifen aus - -  be- 
grenzt auBen yon dem sehwarzen Kontur,  innen yon dem Infeld- 
sehatten - - ,  der sieh so ausdehnt, dab sein Kontur  den Figurenkontur 
in seiner ganzen Lgnge zu erreichen sucht. Der helle Streifen wird 
also erst schmaler, dann breiter. Beim Kreis erseheint er als schmaler  
und breiter werdender, leuchtender ,,Rettungsgfirtel". 

2. Bei Konturbewegung erseheint das Infeld homogen, hat keine 
bestimmte Raumlage. Manchmal heil]t es: ,,Innen ist einfach ein Loch ; 
was darinnen isr l~$t sich nicht aussagen, nur hell ist es!"  

Analog wie bei der Untersuchung der Expositionszeit unterteilten 
wir die Figuren so, dab jetzt  2 H~lften mit versehiedener Intensiti~t. 
aber gleieh lange, geboten wurden. In diesem Fall t ra t  alsbald Zerfall, 
aber keine Deformation ein: Man sah 2 Einzelgebilde, aber nicht eine 
einheitliche Figur, und zwar war bei der  geringer beleuehteten Hi~lfte 
die Amplitude grSBer, und die Bewegung sehien jetzt  eher ]ertig zu sein 
als bei der hell erleuehteten. Das Phi~nomen war schon deutlieh, wenn 
die Lichtst~rke der einen H~l~te 0,265H-K pro qcm, die der anderen 
0,155 H-K pro qcm betrug. 

(Aueh bei gleieher objektiver Intensit~t, aber verschiedener Expositionszeit 
hatten sich an den beiden Figurh~lften geringe Helligkeitsunterschiede g ezeigt. 
In einem gewissen., nieht schaff begrenzten Bereieh von Expositionszeiten [sie 
lagen in unserem Fall etwa zwisehen 100 und etwa 250 ~] fiel uns auf, dab die 
Intensit~t des kfirzer exponierten Teiles mR zunehmender Expositionszeit gegen- 
fiber derjenigen des l~nger exponierten Teiles abzunehmen, und umgekehrt mit 
abnehmender Expositionsz~it ihr gegenfiber zu waehse~l ~ehien. l~ber ~hnliche 
Beobachtungen hat R. Stigler sehon 1910 berichtett). Bei seinen Versuehen 

1) R. Stigler, t?ber den physiologischen Proportionalit/itsfaktor nebst Angabe 
einer neuen subj ektiven Photometriermethode. Zeitschr. f. Sinnesphysiol. 44, S. 125. 

Psyehologische Forschung. Bd. 2. 2 



18 E. L!ademann : 

erschien das li~nger exponierte von zwei iibermaximalen [d. h. von solehen, die 
litnger exponiert waren, als der Maxi:nalzeit, deren Wcrte nach den Unter. 
suchungen Exrers ie nach der Intensit/~t zwischen etwa 118 und 287 ~ liegen, 
ent~prach] dargebotenen Vergleichsfeldern dunkler als das kiirzer dargebotene, 
wen~ die Differenz der Expositionszeiten verh/~l~nism~Big sehr betr~chtlieh war.) 

w 7. Exakte quantivative Ergebnisse zu erlangen, war bei der La- 
bilitSt des Ph~nomens unmSgSeh. Eine Ha~ptschwierigkeit lag darin, 
die Bewegungsamplltude zweier r ieht  unmittelbar aufeinander folgender 
Expositionen zu vergleiehen~ besonders da die Einstellung sich ieden 
Augenblick Rudern konntel). Auch die Zahlen fiber Optimum bzw, 
Ruhestadium der 7-Bewegung in Jhrer Abhi~ngigkeit yon Zeit und 
Inten3it~f schwa}~ken nicht nur yon Vp zu Vp, sondern auch bei den 
einzelnen Individuen in bestimmten Grenzen, so dab die Zahlen ihrem 
~bsoluten Werte naeh nur fiir den Einzelfall gelten kSnnen. Doeh 
m6ehte ich in folgender 'Lbelle wenigstens die Verhi~l~ der Fli~chen- 
figuren zahlenmi~3ig wieder zu geben versuchen. Sie ist gewonnen am 
F1Kehenkreis. Links ist die Lichtstiirke unseres Objektes angegeben, 
reehts die Zeit, bei weleher die Konturbewegung begann: ihr Optimun 
erreiehte und wieder verschwand, und im Vergleieh dazu die Zeit, bei 
der die Fl~ehenbewegung begarm, ihr Optimum erreiehte und ver- 
sebwa.~id. 

Tabelle 1 ]~tr Flacheukreis. 

Der Koeturbewegung ~ Der Infeldbewegung 
[ -~ .----~"--- . . . . . . .  Fast'vollk : . - -  --~s(vollk Begmn Ophmum " Begmn Optmaum . " ~ V e r s c h w m d e n ~  Verschw nden 

Licht~t~irke 

0,155 I 11l 150--40 
6,043 ] 1t57 56--39 
0,002 189 67 
0,001 fiber/,22 67 

39 7 1 7 5  ~ unter 19 
17-14 ] 1 ~ 9 / 8 9  37 14 

19 50 33 
39 I i n  3o 
39 I 111 1 5 0  39 

(I)ie Lichtst~irke ist m Hefner-Kerzen gemessen, die Expos!tionszeit 
I ~  Begins, Optimum und Verschwinden der Kontur- und ~nfeldbe. 
wegung in Sigmen angegeben.) 

Uber Intensit~tseinfiu~ i inden wir in unserer Tabelle rech~ wenig. 
Sie besti~tigt uns das qualitative Ergebnis, dab Konturbewegung bei 
jeder Intensit~t schon bei gr6~erer Expositionszeit auftritt ,  als Fl~,ehen- 
bewegung, und dal~ sie aueh ihr Optimum eher erreicht. 

Ftir Umril3figuren stelle ieh ira speziellen Fall der Ellipse die Ver- 
h~ltnisse dutch ein :Diagramm dar. Auf der Abszisse sind die Expositions- 
zeiten in Sigmen abgetragen, aui der Ordinate die verscliiedenen Grade 
tier Bewegung, m~d zwar so, dal~ das Optimum als Einheit betraehtet,  

1) Doch sind wit sp~iter zu ungef~hren Resultaten gekommen, slehe welter 
unten: S. ?Off. 
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geringere Grade (yon den Vpen oft als ,,gute Bewegung", noeh ,,deut- 
liche Bewegung", ,,sehwache Bewegung" angegeben) als Teile da.von 
aufgetragen werden 1). Sie kSnnen natiirlieh nor ein ungef~hres Bild 
geben, da sich jene Ausdriicke ja ste~s auf eine Gruppe yon nur wenig 
versehiedenen Bewegungsgraden beziehen. Doch zeigen sie, mit der 
n6tigen Vorsicht betraehtet, immerhin anschaulieh die Verh~ltnisse~ 
Man sieht, im Diagramm 1, wie die Zone der fill" 7-Bewegung gfinstigen 
Zeiten bei kleiner Intensit~t welt gr6lter ist als bei gro$er; je st~Jrker 
die Intensitat, desto steiler steigt die Kurve yon reehts her mit 
abnehmender Expositionszeit an. 

Aber abgesehen hiervon zeigen auch diese Kurven keinen betracht- 
lichen Einflul3 der Intensit~tt. Alle erreiehen bei etwa gleieher Exposi- 
tionszeit den H6hepunkt der Bewegung, und dieser H6hepunkt wird 
f/ir die verschiedenen Intensit~ten ais kaum verschiedene ,,sehr gut#' 
Bewegung erlebt. Nach allen frfiheren Untersuehungen hatte man 
jedoeh eine klare Wirkung der Intensit~t erwarten mfissen. Das ffihrte 
uns auf den Gedanken, sie m6chte in unsern Versuchen zwei verschieden 
geriehtete Wirkungen ausiiben, die sieh mehr oder weniger kompen- 
sieren. Zur Priifung dieser Annahme brachten wir eine kleine, aber ent- 
scheidende ~nderung ~n der Versuchsanordnung an. 

Wit hatten uns bei unsern quantitativen Untersuchungen gesttitzt 
auf Versuche an 3 Gruppen yon Figuren: Kreis, Dreieek, Ellipse. Sie 
sind ja rein geometrisch betrachtet sehr verschiedene Gebilde, psycho- 
logisch angesehen sind sie aber aUe drei in einer Hinsicht durchaus gleich- 
artig. Alle drei Gebflde sind phenomenal geschlossene, aber auch sehr 
primitive, einfache Gestalten mit festem Zusammenhang. An ihrer 
Stelle boten wir nun in derselben Anordnung wie bisher Objckte andern 
Gestaltcharakters: Ganz unregelm~$ige Figuren, wie ieh sie bei Rubin 
land (Beispiele sind Abb. 20 und 21, siehe S. 4i), und einfache gerade, 
Strecken, und wir waren erstaunt /Jber das vSllig ge~nderte Bild. Im 
Diagramm II  Ski der besonders deutliche Fall eines ser kreehten S~riehes 
(3 cm • 2 mm angefiihr~. Die Darstetlung und Lir ienfiihrung ist die 
gleiche wie im Diagramm I. 

Gegen unsere ersten Kurven hat sich da~ ~ild aul3erorden-~lieh ge- 
andert. War dort bei schwacher Intensitat der Bereich der Bewegung 
veranlassenden Expositionszeiten etwas gr61]er als bei starker, so zeigt, 
sieh jetzt ein iiberaus grol~es Uberwiegen des 7-Erlebnisses naeh St~trke 
und Bereich in allen Stadien, wenn die Intensitat groft ist. Sein opti- 
maler Wert ist im 2. Diagramm fiir grol]e Intensit~t welt h6her als fiir 
kleine Intensitat. 

Dies best~tigt also unsere Erwartungen d~rcbaus. Es laBt sich ein 
eindeutiger Einfluf3 der Intensitat nacbweisen in dem Sinn, da$ sic die 

~) Dieser Darstellungsform bedienfe sich aueb Korte, a. a. O., S. 161ff. 

2* 
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Zone der Zeiten, bei welchen T-Bewegung auftritt, erheblieh vergrSBert. 
Wenn dieser Einflul~ bei den einfachen Figuren nieht hervortrat, so 
kann das nur daran liegen, dab die Intensifier yon wesentliehem Ein- 
fluB auf den Gestaltvorgsng selbst ist und daher bei ihrer Wirkung yon 
der Natur der untersuchten Gestalt abhimgt:). 

Oph'mum 

Gute 81~,~#ung 

acho~ de~. ~w~ 

o 4~ 45 
(5-a~) 12a~/ 

Diagramm I u n d  I I .  

Lichtst~rke: 0,265 H--K pro qcm 
Lichtstarke: 0,155 H--K pro qcm 
Lichtsti~rke: 0,043 H--K pro qcm . . . . . . . .  
Liehtsti~rke: 0,001 t t --K pro qcm - -  - -  -- 

t "  A~ ~ 

l/.,k~r \ \ ">~- . - . . .  
I : / A '  \ \  "~  " - , .  " " - - - . . . .  

I / / / ' % .  - ................ --<<~ 
! iJ l  "~\ .......... 
z/..?7 \\, .......... ,. Z-_)' . . . .  \ ~ ,  " ........... 

35,5 5e~. (Z~il einer gadumdrehung 
(53~/ (85~)  (l~O~J (r (166~) (IBq~)(gxposi//onszeif) 

Opt/mum 

Gu~ 8e~gung 

s:hon deu#. ~ 
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Es lag uns daran, einen wenigstens ungef~hren quantitaUven 
Anhalt fiir die Gr6fle der F-Bewegungsamplitude zu gewinnen. Lange 
wollte uns dies nieht gelingen. Brachten wit bei unserer Anordnung 
einen MaBstab ins Gesiehtsfeld, so wirkte er sogleich selbst auf die 
y-Bewegung der Figur ein. Unsere frfiheren Erfahrungen hatten sehon 
genugsam darauf hingewiesen, dab jedes im Gesichtsfeld anwesende 
Figurfremde die Bewegung in seiner N~he stSrt. Wit werden im w 13 
S. 34f. noch genauer auf diese Einfltisse zu sprechen kommen. Dazu 

1) Die Inter, sitar hat nicht als absolute Gr61~e zu g.~lten, sondern mul~ 
relativ zum Grund gereehnet werdem Aufhcllung des Grundes wirkt wie Ver- 
dunklung der Figur, ein Versuch, der durch Andrehen der Dcekenheleuehtung 
leieht auszufiihren war. 
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kam, dab unser MaBstab selbst unter diesen VersuehsverhMtnissen gar 
kein ruhendes Vergleichsobjekt darstellte: er ~ r d e  ja dutch Prisma 
und Schlitz hindurch im Fernrohr abgebildet und damit so kurz ex- 
poniert, dab das z-Phanomen auch ffir ihn eintrat. All diese Schwierig- 
keiten wurden mit einem Schlage beseitigt durch eine kleine .~nderung 
unserer Anordnung. Wir entfernten das Prisma aus seiner friiheren 
Stellung hinter dem Tachistoskoprade und brachten es zwischen Fern- 
rohr und Rad an, wie es die 
Abb. 1 erliiutert: 

Der MaBstab, welcher genau 
wie die Figuren angefertigt war, 
d. h. also in schwarzem Papier 
ausgeschnitten war und durch 
eine besondere Lampe erleuehtet 
wurde, sah aus, wie es die 
Abb. 2 zeigt. Er  war in unserer  
neuen Anordnung permanent 
gcgeben. Damit war die Gefahr 
eigener 7-Bewegung beseitigt. 
Er  konnte w~hrend der Expo- 
sition der Figur bleiben, wobei 
wir immer noch mit gewissen 

, Obje/4 

' Rad 
MaB.~fab 

i 

r  rohr 

Abb. 1. 

~ 3  

:-Z 

--7 

--Z 

- -3  
Abb. 2. 

St6rungen der Figurbewegung zu 
rechnen hatten. Diese fielen dadurch fort, dab wir die den Mal3- 
stab beleuehtende Lampe mit einem eigenen Schalter versahen und 
sie ffir die Zeit der Figurexposition verlSschen lieBen. In dieser 
Versuchsanordnung boten wir Kreis und Ellipse, weft bei ihnen die 
Amplitude der Bewegung recht grot~ ist und fiir die Teile der Figur 
wenig variiert. (Allerdings ist auch bei ihnen [siehe S. 26] die Bewegung 
in horizontaler Richtung betont.) Auch die Gr6Be der Figuren war so 
gewiihlt, daf~ die Bewegungsamplitude den gT6Bten Wert erreichte. 

Wit  boten also zum Beispiel unseren Kreis (r ~ 2 cm) zwei- oder 
dreimal allein in E.-B., bis die Vp die Bewegungsgr613e gut erfaBt hatte. 
Je tz t  erschien ffir ctwa 15 Sekunden der MaBstab im Gesichtsfeld (und 
zwar so, dab sein Nullpunkt dem Mittelpunkt der Figur entsprach) 
und darauf der Kreis von neuem, wobei der Mal3stab entweder blieb 
oder kurz vorher versehwand. 

Bei diescn Versuchen drKngt sich immer wieder der ,,Gummiband- 
charakter" des Kontur  den Vpen auf. Dies Gummiband schli~gt aus- 
einander und wieder zurfick und gleitet dabei fiber eine Anzahl Teil- 
striche weg. Die Aussagen der Vpen waren unsicher insofern, als sie 
nicht angeben konnten, yon welchem Teilstrich bis zu welchem die Be- 
wegung gegangen sei, wohl aber wul3ten sie, fiber wie viele etwa dcr 
Kontur  hingesehwungen habe. Blieb der Mal3stab, so ging die Bewegung 
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stets fiber eine grSBere Anzahl yon Teilstrichen weg,.als sie dem Ampli- 
tudenraum entspreehen wiirden, wenn er verschwunden war. 

In  folgender Tabelle seien die Zahlen fiir UmriBkreis und -Ellipse 
dargestellt. (Wir maBen in senkrechter un.d horizontaler Riehtung, 
wie es Abb. 3 erli~utert.) 

Tabell~ 2. 

I 
Ampliude Mapstab des Kreises (r = 2 era) der Ellipse (lange Halbaehse = 2 cm) 

in ,~enkrechter in horizantaler i.n senkrechter in horizontaler 
Richtung Richtung Richtung Riehtung 

bleibt e~w~ 2,5 mm 

verschwindet etwa 2 mm 

! 
etwas mehr i etwa 2 mm 

als 3 mm I etwa 3 mm etwa 1,5 mm 

etwas mehr 
als 2 mm 

e~wa 2 mm 

- o  

 Z2/ 
Abb. 8. 

Die 7-Bewegung auf der Peripherie ha t  also eine 
Amplitude yon 10--15% des Radius. Da sich gegen- 
fiber liegende Stellen naeh entgegengesetzter Rich- 
tung bewegen, so erreicht die Ausdehnung unter 
Umst~nden den Werl~ yon 6- -7  mm. 

Die Konturbewegung des Fli~chenkreises war viel 
schwieriger zu erfasS~n. Die Vpen st immen darin 
fiberein, dab sie recht gering sei. I m  H6ehsffall 
erreicht die Amplitude lZ/e ram. 

w 8.' Unsere neu gewonnene Versuehsanordnung 
war uns auch in anderer Hinsicht sehr wertvoll. 
Mit ihrer  Hilfe gelang uns die Untersuehung: 

I I I .  Der gegenseitigen Beein/lussung yon 7-Phdnomen und FigurgrSfle. 
Hier miissen ~4r trennen: 
i. Die J~-~derungen der scheinbaren GrSBe des Objektes, die hervor- 

gerufen werden durch die 7-Bewegung bzw. durch _~nderung der Ex- 
positionszeit und Intensit~t. 

2. Den EinfluB der GrSBe des Reizobjektes auf die spezifischen 
Molaente des 7-Phi~nomens. 

1. Wir stellen die Frage: Is~ die scheinbare GrSBe 
der exponierten Figuren eine Funktion der Expo- 
sitionszeit? Zu ihrer Beantwortung brachten wir 
wieder unser Vergleichsobjekt' ins Gesichtsfeld. Um 
die Anordnung mSglichst ei~fach zu gestalten, boten 
wir jetzt  nicht einen ausgeffillten MaBstab, sondern 

A~b. 4. brachten in geeigneter Entfernung voneinander zwei 
kleine helle Striche (1 mm breit und 3 mm lang) im 

GesichtMeld an. Ihr  Abstand war einma~ grSBer, dann gleich, d~vn kleiner 
als der Durchmesser d.er Figur in Ruhe. Der erste Fall ist in neben- 
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s tehender  Figur  zur E; ' lauterung darges~l l t ,  wie er sich dem V1 bei der 
Einstelhmg des Objektes dalbot .  J e t z t  wurden durch Varia*~ion der 
Exposit ionszeit  unserer Figur verschiedene Grade yon ?-Beweg~mg 
erteilt. Die Vp ha t te  anzugeben, ob ihr der Kreis bzw. die Ellipse 
gleich, gr6{]er oder kleiner als das  MaB erschein, das dauernd exponiert  
war, aber kurz vor der Figurexposit ion fiir diese Zeit verschwand.  

Dabei stellte sich heraus:  Die Figur erseheint bei ihrem Aufleuchten 
in allen Stadien, i~ welehen ?-Bewegung auftr i t t ,  kleiner, als ihrer GrSBe 
in Ruhe  entsprieht.  Sie w~ehst .in der Ausdehnungsphase ihrer Be- 
wegung bis zur vollen Gr6Be an, ja, sehli~gt im Opt imals tadium sogar 
manchmal  ein Stiiek darfiber hinau~. In  der Zasammenziehungsphase  
geht  die Gr6Be dann  wieder betr~ichtlieh zurtick. Bei kurzer Expositions- 
zeit (kiirzer als Optimalstadium) wird die Ruhegr61~e aueh im Z u s ~ n d  
gr6Bter Ausdehnung nicht  erreicht. Die scheinbare GrSBe n immt  also \ 
mi t  der Exposit ionszeit  abl). Mit Abnahme der infensiti i t  n immt  sie 
im Opt imals tadium ebenfalls ab. 

Wir veranschaulichen einige der zahlreiehen Vcrsuchsreihen in 
folgenden Tabellen. Der ])urchmesser der Figur ist 40 ram. Das Ver- 

TabeY, e 3. 

8enkrechte Ellipse, senkreeht gemessen er~eheint bei 
Ma~stab 

110 a 85 ~ 53a 28 a 

41 121131 
40 mm 
39 *.lm 
38 mm 

kleiner 
gleich 
gr6;Jer 
gr61]er 

kleLler 
kleiner 
gleich 
gr6Ber 

kleiner 
kleiner 

r6Ber oder gleieh 
gr6Ber 

Tabelle 4. 

kleiner 
kleiner 
gleich 
gr6fler 

ttorizontale Ellipse horizontal gemessen erscheint 
Maflstab I 110 I 85 ~ 2~ a ~ a p 

41 mm 
40 mm 
39 mm 
38 mm 

I 

kleincr kleiner 
gleich odor kleiner kleiner 

grBBer gr6Ber 
gr6Ber i gr6Ber 

kleiner 
kleinel 
gleich (?) 
grBBer 

ldeiner 
klciner 

g]eich oder kleimr 
gr6Ber oder gleich 

Tabelle 5. 

Kreis senkrr cht gemessen erscheint bei 
MattsLab 

110~ 8 5 a  53~  2 8 a  

41 mm 
40 mm 
39 mm 
38 mm 

kleiner 
gleich 

gr6Bcr oder gleich 
gr6Ber 

kleiner 
kleiucr 
kleiner 
gr6Ber 

kleiner kleiner 
k]einer kleiner 
kleiner kleiner 

gleich oder gr6Ber gleieh 

1) Eine Beobachtun~, die schon Ko//ka in seinen Versuchen q,alitativ ge 
machf hat; ~gl. Ko//ka,  Bcitr~ge IV, a. m 0.. S. 271. 
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gleichsmaB betri~gt 41 ; 40; 39; 38 ram. In der linken SpaRe der Tabelle 
ist die GrSBe des MaBes angegeben, auf der rechten SeRe finder sich die 
Aussage, wie die Figur bei wechselnder Expositionszeit im Zustand 
grSBter Ausdehnung ersehien. Beim Auftreten und Verschwinden war 
sie, wie erw~ihnt, stets kleiner. 

Die Tabellen zeigen eindeutig, dab die Verkiirzung der Expositions- 
zeit unter eine gewisse Grenze die scheinbare GrSBe der Figur ver- 
kleinert. Bei sehr kurzer Expositionszeit stimmt der Figurdurchmesser 
mit einem MaB iiberein, welches im Ruhezustand kleiner war. So kommt 
bei dem zu kleinen MaB von 39 mm in kurzer Expositionszeit doch das 
Urteil ,,gleich" zustande. 

In ganz derselben Richtung lagen die Ergebnisse, welche wir in 
einer andern zur Beantwortung unserer Frage angestellten Versuchs~ 
reihe erhielten. Wir boten hier in unserer urspriingliehen Versuelas- 
anordnung zwei kongruente Ellipsen, die in Ruhe auch subjektiv voll- 
kommen gleich erschienen, dicht nebeneinander im Gesiehtsfeld und 
exponierten mittels des damals hinter dem Tachistoskoprade stehenden 
Prismas und der getrennten Sehlitze die beiden Ellipsen versehieden 
lange, so dab sie zwar gleichzeitig erschienen, abet zu verschiedenen 
Zeiten verschwanden. Das Ergebnis war auch hier: Die kiirzer expo- 
nierte Ellipse erscheint in allen Stadien, in denen iiberhaupt y-Be- 
wegung auftritt, kleiner als die li~nger exponierte Ellipse, wofern nut 
der Zeituntersehied genfigend groB ist. (Das Verhi~ltnis der Sektoren 
durfte nicht grSBer sein als 1 :4 . )  

Die quantitativen Resultate passen gut zu frfiheren: Der Kreis 
zeigt die gr5Bte, die senkrechte Ellipse die kleinste Amplitude, und der 
Kreis zeigt auch die st~rkste Tendenz zur Verkleinerung mit abnehmen- 
der Expositionszeit, wie wir oben in Tabelle 5 sahen. Wir linden hier 
eine r ~bereinstimmung unter dem EinfluB des sparer zu er- 
5rternden Gestaltfaktors. Immerhin ist die Verkleinerung quantitativ 
nicht von hohem Betrag. Im Maximum erreicht sie 2 mm, also 5%. 
Doch ist zu erwarten, dab bei noch kfirzerer Expositionszeit aueh noch 
st~rkere Grade von Verkleinerung auftreten werden. AuBerdem ist 
zu bedenken, dab gerade die auf den Vergleich mit einem vorher dar- 
gebotenea Mal3stab angelegten Versuche Bedingungen geschaffen haben 
kSnnen, die der auftretenden Verkleinerung entgegenwirken. 

Sehon friiher hatten wir auch in der Kenkelschen Versuchsanordnung 
tiber die scheinbare Gr5Be einer geschlossenen Figur (z. B. der Ellipse) 
verglichen mit einem MaBstab einige Versuche angestellt. Das MaB 
geriet damals natiirlich selbst mit in y-Bewegung, da es ja kurzzeitig 
exponiert war. Die Sektoren waren so eingestellt, dab erst der MaBstab, 
dann die Ellipse erschien. Auch bei gleicher Expositionszeit fiir Ellipse 
und MaB zeigte sich damals, dab die Ellipse in Bewegung eine Spur 
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kleiner erschien als das kurz vorher gesehene MaB. Die Bewegung 
selbst war dabei an der Ellipse starker als am MaB1). 

2. Die Frage des Einflusses der FigurgrSBe. auf die spezifisehen Me. 
mente des y-Phanomens priiften wir in der einfaehen Anordnung, in 
welcher wir auch Zeit- und Intensitatseinfltisse veffolgt hatten. Wir be- 
obachteten in E.-B. Ohne Wissen der Versuchsperson wurde plStzlich 
ein formgleiches, aber kleineres oder gr6Beres Objekt geboten. Es 
zeigte sich : 

Bei Figuren geringster GrSBe sind Amplitude und Wueht der y-Be- 
wegung sehr klein. Mit der Gr6Be der Figuren nehmen sie raseh zu, 
solange die Objekte gut iiberschaubar sind. Sobald diese Grenze tiber. 
schritten ist, verliert die Bewegung ihren einheitliehen Charakter. Die 
Figur verliert dann ihren straffen Gestaltzusammenhang, die Riehtung 
der Bewegung ist nieht mehr streng radi~r, sondern in verschiedenen 
Teilen der Figur systemlos naeh versehiedenen Gegenden des Gesiehts- 
feldes gewandt. 

Damit haben wir die Beziehungen von Expositionszeit, Reizgr6ge 
und ReizstArke besprochen. Sie wirken auf QualitAt und GrSBe der 
~-Bewegung im ganzen stark ein, lassen ihre Verteilung und Riehtung 
im allgemeinen unberiihrt. Nur sehr erhebliche Gr6Be des Objektes hat 
aueh einen richtungsAndernden EinfluB. Die wesentlichen Ergebnisse 
unserer Untersuchungen wollen wir an dieser Stelle in ein paar kurzen 
S~tzen zusammenfassen : 

1. Qualit~t und Betrag der 7-Bewegung ~ndern sieh mit der 
Expositionszeit, und zwar so, dall bei einer gewissen mittleren 
Exposition ein Optimum an Eindringlichkeit, Amplitude und Wueht 
erreicht wird. 

2. Sie ~ndern sich /nit der Intensitat, und zwar qualitativ in dem 
Sinne, dab die Bewegung bei groBer Intensitat rasch und wuehtig, bei 
kleiner Intensit~t langsam und ruhig vet sieh geht, - -  quantitativ bei 
einfachen Objekten ohne festen Gestaltzusammenhang in dem Sinne, 
dab ihr Betrag mit der Intensitat rasch zunimmt. Doch hat sieh uns 
ja gezeigt, dab die Intensit~t bei gewissen lest gesehlossenen Figuren 
aueh in Riehtung einer Steigerung des Gestaltzusammenhanges wirkt, 
ein EinfluB, der jene erste Wirkung dann verdeekt. 

3. Bei kleinen Objekten ist die Bewegung schw~icher als bei grol~en. 
Bei un/ibersehaubaren Objekten ist eine einheittiche Bewegung nieht 
mehr verhanden. 

4. Die scheinbare Gr613e des Objektes nimmt mit abnehmender 
Expositionszeit (und abnehmender Intensitat) ab. 

1) Kenkel, land sehon, dab ein einfacher Strich weniger r.Bewegung macht 
als die Miiller Figuren, a. a.. O., S. 403. 
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w 9. Haben wir uns bisher mit  der Gr61~e der Bewegung (Wueht. 
Amplitude usw.) befai~t, so suchen wir jetzt  AufschluB fiber die Be- 
wegungsvertei!ung und linden sie wesentlich abh~ngig yon: 

IV.  Der Reizkon]iguration. 
Erinnera wir uns zuni~chst, dal~ unter Reizkonfiguration lediglich 

die Vertei]ung der die Erregu~g des Sinnesorgans veranlassenden Raum- 
elemr verstanden sein soll. Sie k6nnen in geschlossenen Figuren so 
gut wie etwa in regellosen ~'unkthaufen wirksam werden. 

Wie wurde dm Bewegung bei geschlossenen Figuren erlebt~. Wir 
boten: 

1. Den Kreis: Die Bewegung ist nicht gleichmi~l~ig verteilt, sondern 
in horizentaler Richtung starker ais in vertikaler. Sie ist ~ber in Rich- 
tung aller Radien vorhanden und wird gerade beim Kreis sehr deutlich 
wahrgenommen. 

Schon bier stoBen wir auf die bedeutsamen Erscheinungen, denen 
die Inhomogeneit~t unselcs Sehraums zur Ursache dient. K6hler 1) 
weist nachdrfieklich dar~uf hin, und schon Stump/2) hat  sieh in seiner 
Schrift ,,Zur Einteilung der Wi~senschaften" fiber sie ausgesprochen. 
leh komme darauf unter dem Gesiehtspunkt der Gestalteinfliisse aus- 
fiihrlich zurfiek. 

2. Die Ellipse : Aueh bier war die Bewegung in horizontaler Richtung 
am starksten, s,) dal~ bei stehender die schwach gekriimmten, bei liegen- 
der die stark gekrfimmten Stellen o~m meisten ~och aul~en und zurfick 
sehlugen. In schrager Stellung fiberwiegt die Bewegung in Riehtung 
der grol~en Aehse. Infolgedesseu macht  die Ellipse die grS~ten Aus- 
sehli~ge, wenn sie liegt, weft hier horizontale Richtung und grol~e ~chse, 
die bei,te fiir ?-Bewegung gfinstig sind, zusammeniallen. 

3. Das gleichseitige Dreieck : Steht es auf einer Seite, so ist die Grunc]- 
linie ruhig, die Schenkel des Spitzenwinkels ~,chlagen heftig naeh oben- 
auBen und zuriick. Bei grol~er Geschwindigkeit st61~t die Spitze heftig 
nach obcn vor. - -  Steht es schief, so bewegen sich alle 3 Seiten gleieh 
weir yon der Mitre fort und zuriick. 

4. ])as Quadrat:  Liegt~ es auf einer Seite, so versehieben sich die 
Seiten parallel zu sich selbst nach aul~en und zuriick, die seitliehen 
aln st~rksten a) die obere weniger, die untere fast gar nicht. S ~ h t  

1) Wol/g. K6hler, Die physis-.hen Ges~Iten in Ruhe und ira station~ren Zu- 
stand. Braunschweig 1920, S. 239. 

~) K. Stump/, Abh. d. Kgl. Preul~. )kad. d. Wiss., 1906, Sonder~usg., S. 72. 
3) Um festzustellen, ob die besondcre Bvtormng horizontaler Richtung uicht 

etw~ d~durch veranlal~t sei, da2 unsere Figuren in horizo,ltaler l~ichtung auf und 
wieder abgedeckt wurden, brachten wir wiedcr unser Fernrohr scitw~rts am 
T.~chistoskopraac an, so daft die Abdeckung jetzt in senkrechter I~ichtung vor 
sich ging. A~wh jet~t blieb die Bewe~,.mg io horiz~,ntaler R;chtung bevorzugt. 
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es auf einer Ecke, so schieBen alle 4 Ecken energisch nach auBen 
und zurtick. 

An weniger symmetrischen Figuren boten wir: 
1. Das Oval: Die Bewegung an der Spitze des Eies ist deutlich be- 

vorzugt gegenfiber der Bewegung am stumpfen Ende. Im Optimal- 
stadium bewegt sich die ganze Figur in Richtung dieser Spitze. Be- 
sonders deutlich ist das bei liegendem, schri~gem und aufrechtem, ~del 
schw~cher bei auf der Spitze stehendem Oval. 

2. Einen perspektivisch gezeichneten Wiirfel: Hier schienen sich alle 
Fl~tchen vom Mittelpunkt weg und zuriick zu bewegen. Sie gingen un- 
gehindert auch in die Tiefe. Sieht man diesen Wiirfel als unregelmai3iges 
Sechseck, so ist die Bewegung allgemein starker und gleichmai~ig nach 
allen Gegenden des Gesichtsfeldes in einer Ebene gerichtet. 

3. Einen einzelneu geraden Strich: Er zeigt sehr wenig Bewegur, gl), 
streckt sich eine Spur und geht ~Seder zuriick. Tri t t  er phiinomenal bei 
ungefindertem Reiz als schmales l~echteck auf, so wird die Bewegung 
zusehends sti~rker. 

4. Einen einzelnen Punkt :  Er  zeigt nur bei wenigen Vpen geri~ge 
Bewegung. Bei D.-B. t r i t t  ein gewisses Schwanken in seiner Raumlage 
ein, bei welchem keine bestimmte Rauml~ge bevorzugt ist. 

5. Einen unregelmi~13igen Punkthaufen:  Er zeigt nur im Optimal- 
stadium geringe :Bewegung. Doch andert sich das Bild mit einem 
Schlage, werm sich einzelne regelmi~Qige Figuren aus ihm herausstruk- 
turicren. Es kommen fast nur Dreiecke und Vierecke zustande. Sie 
machen bei grSBerer Expositionszeit bis e t~a  zum Optimalstadium aus- 
ladende Ausdehnung und Zusammenziehung, ohne sich gegenseitig 
stark voneinander zu entfernen, bleiben dagegen bei kfirzerer Expo- 
sitionszeit in ihrer GrS~e ziemlich gleich, um desto energischer yon 
der Mitre des Ganzen her auseinanderzustreben. 

A 

Abb. 5. Abb.  (i. Abb. 7. 

6. Stumpfen wir den Winke] an der Spitze unseres Dreiecks 2) ab, 
~ e  es Abb. 6 zeigt, so da~ ein zuckerhutartiges Gebilde entsteht, so 
ist nicht mehr, wie eben unter 3 angegeben, die Spitze betont, 
sondern die Stelle A bleibt fast ruhig, die Grundlinie streckt sich ganz 
erheblich. Spitzen wir die Basiswinkel ~eitcr zu (vg]. Abb. 7), so sehiei~en 

1) Vgl. Kenkel, a. a. O., S. 403. 
3) Es sah aus, wie es Abb. 5 wiedergibt. 



28 E. Lindemann : 

diese Eeken ~uBerst heftig nach au~en und zuriiek, die obere Rundung A 
strebt nieht mehr nach aul~en, wird eher zur Mitre hingezogen. 

Wir untersuchen welter ,,beschiidigte" symmetrische Figuren und 
stellen dabei lest: 

1. Fehlt in Strichkreis und Striehellipse nur ein kleiner Teil, so 
zeigen die freien Enden die heftigste Tendenz, sich zur vollen Figur zu 

sehlie~en. Das allgemeine Nachau~en- 
streben bleibt unver~ndert wie bei der 

, _ , ~  unbeseh~digten Figur. Fehlt fiber ein 
Viertel der Kontur, so ist am starksten 
die Mitte des erhaltenen Teiles von 
Bewegung ergriffen, die freien Enden 
strecken sich nieht mehr, schlagen nur 

Abb. S. Abb. 9. sehwaeh in Richtung ihrer Normalen. 
Die Bewegung ist deutlich sehw~cher Ms 

bei der Vollfigur und wird aueh bei Abnahme der GrSBe des erhaltenen 
Konturstfiekes schwacher. Bei der senkrechten Ellipse, die, werm sie 
vollst~ndig geboten wird, horizontal betonte Bewegung macht, wie es 
in Abb. 8 angedeutet ist, tritt, wenn ein gewisses Stiick der schwach 
konvexen Streeken fehlt, sobald ,2 Einzelbogen" statt der Ellipse ge- 
sehen werden, starke Betonung der Bewegung naeh oben und naeh 
unten ein (vgl. Abb. 9). ,,Die Stfieke fliegen auseinander." 

2. Ist vom Dreieek, wenn wir es in einer Stellung expolfieren, dab 
keine Eeke bevorzugt wird, eine Eeke verdeekt, so ~ndert das zuni~chst 
wenig. Die unvollst~ndige Eeke zeigt, wie oben Kreis und Ellipse, wenn 
auch nieht so stark, die Tendenz, sieh zu schlieBen. Erst wenn fiber 
~ ~ ,  ~ ~ die H~lfte einer Seite ver- 

I~ x, sehwunden ist, tritt eine /~n- 
derung in dem Sehwerpunkt 
der Bewegung ein. Sie ist 
starker auf der erhaltenen 

Abb. 10. Abb. 11. Abb. 12. 
Seite, findet auf der ver- 

deckten kaum noch start (vgl. die Abb. 10, l l ,  12). Wird das 
Dreieek unterteilt, so dal~ an allen 3 Seiten je ein Stfick fehlt, 
so ~ndert auch dies zun~chst nlchts. Einzelne Vpen merken erst 
gar nicht, dab die Seiten unterbrochen sind. Wird das fehlende 
Stfiek grSBer, so tritt ganz plStzlieh ein Umschwung in der Be- 
wegung ein: Man sieht 3 Winkel, die lebhaft mit den Schenkeln 
schlagen und sich etwas voneinander fortbewegen. Fehlt etwas 
weniger an den Seiten, so tritt manchmal bei unge~nderter Reiz- 
konfiguration ein ganz anderes Erlebnis auf, der UmriB bewegt sieh 
nicht sehr stark, das Infeld der Figur scheint aber heftig durch die 
Lficken nach aul~en zu str6men. 
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AuBerdem wurden noch eine ganze Reihe besonders gearteter Figuren 
geboten, deren Bewegungserscheinungen wir im III. Tefl bespreehen 
werden. 

Aus den jetzt mitgeteilten Tatsaehen geht hervor, dal] die Raum- 
lage der Figur yon groBem EinfluB auf die Bewegung ist. Im allgemeinen 
sind 2 Riehtungen ffir die Bewegung besonders bevorzugt, die horizontale 
und die Richtung naeh oben. Die Bewegung naeh unten ist im Gegen- 
satz dazu sehr selten, Bewegung an spitzen Stellen unserer Figuren ist 
sti~rker als an runden. Perspektivische Figuren zeigen auch in der 
dritten Dimension Bewegung. 

Dritter Teil. 

Das 7-Ph~inomen in seiner kbh~ingigkeit yon Subjektsfaktoren. 
w 10. Mit den eben geschilderten Untersuchungen haben wir den 

Einflu$ der Reizfaktoren erschSpft. Schon im letzten Kapitel ware~ 
~Sr des 5fteren gezwungen, Ausdrficke wie ,,geschlossene Gestalt", 
,,einfache Gestalt", ,,Einstellung" zu gebrauehen. Wir suchen jetzt 
die Wirkung aUes dessen zu kl~ren, was zu den Faktoren des erlebenden 
Subjekts gehSrt. Wir haben hier zu betrachten: 

I. Relativ konstante Faktoren. 
Sie sind bedingt: 
a) Dureh den Bau unseres optisehen Sektors, auf welchen wir hier 

nicht n~her einzugehen brauchen. 
b) I)urch den psychischen Gesamthabitus der Via. 
Zu diesem Gesamthabitus gehSrt, wie wir jetzt n~her sehen werden, 

auch eine gewisse Einstellung dem Wahrzunehmenden fiberhaupt gegen- 
fiber. Erinnern wir uns noch einmal unserer Ausffihrungen fiber die 
ersten Eindrficke unserer Vpen. Wir stellten lest, dab ~iir einzelne yon 
ihnen das y-Ph~nomen nicht auftrat. Herr Prof. Messer, der mehrmals 
die Gfite hatte, ffir eine Versuchsstunde an meinen Untersuehungen 
teilzunehmen, sah in allen Stadien keine nennenswerte Bewegung. Er 
sagte ungef~hr folgendermaBen aus: ,,Mir ist eine Figur gegeben, sie 
leuchtet auf und verschwindet, Bewegungen oder GrSl]en~nderung sehe 
ich ~Scht." J~hnlich ging es bei Vp Mi~ller. Sie sagte auch nach l~ngerer 
D.-B. : ,,Die Figur blitzt auf und ist schon wieder weg. Ob sich wi~hrend 
der Expositionszeit an ihr etwas anderte, kann ich nicht sagen. Bewe- 
gung war nieht da." Diese Beobachtungen stehen im sch~rfsten Gegen- 
satz zu der Tatsaehe, dab alle unsere Vpen, nach dem sie 7-Bewegung 
erst einmal deutlich gesehen hatten, im Optimalstadium, ja aueh in 
vielen anderen Stadien bei unseren Figuren es nicht fertig braehten, die 
Figuren in Ruhe zu sehen. Die Bewegung trat ffir sie zwangsmfil~ig 
auf wie irgendein Wahrnehmungsph~nomen. 
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Iheser Sachverhalt veranlal3te uns zu folgevden Uberlegungen: 
Kurzc Exposition wirkt al[gemein dahin, den Figuren ihre Festigkeit 
zu nehmen. Es mfissen also bei den Beobachtern, die unter mmeren 
Bedi~gungen keine 7-Bewegung sahen, andere, die Figuren fixierende 
Faktoren yon besonders starker Wirkung sein. 8ollte sich der EinfluB 
soleher Faktoren nicht auch bei deIl anderen Beobachtern nachweisen 
lassen ? Es lag nahe, zur Kl~rung der Verh~tnisse Objekte zu exponieren, 
die einen st&rkeren ,,Dingeharakter" besitzen als blol3e Zeichnungen. 
Gegenst~nde sehr starken Dingeharakters zu finden, war nicht schwer. 
Es brauehte ja nur ein ,,Gegenstand des t~tglichen Lebens" zu sein. 
Um ein m6glichst einfaches Objekt zu haben, boten wir eine Citrone 
und einen Wiirfel aus Pappe. Viel geringer muflte er schon sein bei 
Gegenst~tnden, die zwar noch aus festem Material hergeste]lt waren, 
denen aber die Fl~ehenJEiillung ~ehlte : be'_" Drahtfiguren. Wir vefferti~en 
uns aus Blumendraht einen Wiirfel und zwei in auieinander senkrecht 
stehenden Ebenen liegende Kreise und striehen die Gebilde weifl ~u. 
Sehr nahe den Zeichnungen stehen mul3ten seh~n perspektivisch ge- 
zeiehnete Fi~ouren. Andrerseits aber muflten sie doch noch weft engere 
Beziehungen zu wirkliehen Dingen haben, als sie fl&chenhaften Zeieh- 
nungen eigen sind. 

Wir boten also unsern getibten Vpen unsere neuen Objekte dar. 
Und ~iehe da: Erschienen die ,,Dinge" Citrone and Wiirfel im Gesichts- 
feld, so feblte 7-Bewegung ihnen selbst fast ganz. Dafiir aber war irgend. 
wie auBerhalb des Gegenstandes im Gesiehtsfeld eine nicht zu lokali- 
sierende, naeh Riehtung und Gr6Be unbestimmte und schwankende 
Beweg~ng. Nur fiir Vp Hart,mann zeigte der Gegenstand aueh jetzt 
deutliche Bewegung. Erst nach l&ngeren Versuchen gelang es auch den 
anderen Vpen, an diesen Objekten 7-Bewegung zu sehen, und zwar ge- 
laug das zuerst, wenn die Gegenst~nde, wie es ja im Fernrohrgesichtsfeld 
leicht m6glieh ist, stark fl~ehenhaft gesehen wurden. Unsere Citrone 
erschien dann einfaeh als Kreis, der heftige Ausdehnung und Zusammen- 
ziehung maehte, der Wiirfel als unregelm~iges Sechseck in starker Be- 
wegung. Dabei konnte ph&nomenal pl6tzlieh, ohne Ver~nderung der 
Reizlage, ein Umschnappen in die k6rperhafte Auffassung ~intreten: 
,,Ah, jetzt ist es eine Citione (bzw. ein Wiirfel), jetzt ist abet k~um noeh 
Bewegung da [" (Vp Ko/]ka.) 

Bei unseren Drah+~figuren zeigte sieh folgendes : Werden die Figuren 
plastisch und dinghaft gesehen, so sind sie relativ ruhig, werden sie 
fls gesehen - -  die beiden Kreise ais zwei sieh nicht deekende 
Elllpsen, der ~Viirfel als unregelmgl3iges Sechseck ~ so ist sofort gute 
Bewegung da. Bei D,-t~. zeigt sich auch flit die Drahtfig-oxen nach 
einigen Beobachtungen lebhafte ~,-Bewegung. Sie ist aber auch dann 
starker bei der fl~chenhaften, als bei der plastischen Figur. 
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Endlich boten wir unsere perspektivisch gezeiehoete Figur. Hier 
war in allen FMlen starke Bewegung dal), ob die Figur nun als flache, 
geometrische Zeichnung oder plasti3ch geeehen wurde. Dabei ging die 
Bewegung, wie sich ja auch frtiher sehon gezeigt hatte, deutlich in die 
dritte Dimension. 

D~ese Beobachtungen lassen das ]3efremden, welches zun~ehst bei 
der Einsich~ aufkommt, dab fiir einige unserer Vpen 7-Bewegung nicht 
existiert, verschwinden. Von diesen Beobachtern werden aueh auf 
unsere Zeichnungen die eharakteristisehen Eigensehaften dinghafter 
Gegenstande hbertragen, sie werden ,,in Dingstruktur", ,,als Dinge" 
wahrgenommen. Eine Citrone macht auch ffir eine geiibte Vp kein. ~ 
y-Bewegung. Zur Dingstruktur geh~rt eben die Starrheit, Unbeweg- 
liehkeit ~ls wesentliche Struktureigensehaft. Was im Gesiehtsfeld 
sonst vorl~anden ist, geht in dem bedeutungs- und bestimmungslosen 
Grund z) (ira Gegensatz zur beaebteten, feste Struktur habenden Figur) 
vor sich. Ganz ~hnlich erleben unsere besonderen Beobachter auch 
gezeiehnete Figuren. Fiir sie ist, aueh di3 Zeichnung etwas Dinghaftes, 
in seinen physikalischen Bedingungen durchaus Festge]egtes, und fiir 
sie gibt es aueh an ihr nut  solehe Verg-~nge, die mater Wahrung des 
Dingcha,rakters m~glieh sind. Ihner, gegenfiber steht  die grebe Zahl 
der Vpen, weiche die y-Bewegung alsbald sahen. 

Wie kommt es nun, dal~ diese Beobachter die Zeiehnung anders 
~ehen als jene ersten ? Meiner Meinung nach hsndelt  es sieh bier um eine 
ganz besondere Art  psychiseher Eir.stellung. Und ieh erinnere mich 
noeh deutlieh, wie diese bei meinen ersten Beobachtungen fiber das 
Sehen yon Bewegungen aus jener urspriinglichen, die meines Eraehtens 
die allgemeine ist, erst allm~hlieh zustande kam. Unter teleologischem 
Gesiehtspunkt ist es ohne we~teres zu verstehen, warum gerade jene 
Einste!lung, welche y-Bewegung nicht sehen l~tl3t, die primate ist. ])as 
Lebewese~ hat  die Aufgabe, sich in der Umwelt zu orientieren, diese 
muB in einem festen ausgebfldeten Zustand erlebt werdem Wiirden 
wir die 7-Bewegung in ihrem ganzen Ausmal] st~nd~g sehen, so 
wfirden bei jeder Bliekwanderung die uns umgebonden Gegensti~nde 
s ieh in heftiger Ausdehnung bzw. Zusammenziehung befinden; es 
ware uns sehr erschwert, uns zureeht zu finden. Die 7-Bewegung 
ist der Ausdruck des Funktionierens unseres Nervensystems. Auf 

~) Bei einer gewissen Expositionszeit, welche in den Kurven des Diagramm I 
den Stellen einer Unterbrechung des Optimalstadiums entspricht, zeigte sieh bei 
D. B. eine auBerordentliche Tendenz zur Inversion, und zwar er~chien die ~ieh w~n- 
de!ride Figur in lebha/ter Bewegung aus einer Lage in die andere, z.B. der 
Wi!rfel aus einer Lage, in der er yon links oben, in eine Lagc, in der er yon rechts 
un~en gesehen wurde. 

~ Vgl. E. Ruble., a. a. O., S. 85ff. 
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den stationi~ren Endzustand, der in unserem Sinnesorgan zustande 
kommt, aber kommt es uns p~raktisch ~n, nicht auf den dyna- 
mischen Vorgang, der ibm vorausgeht. Dieser ist es jedoch gerade, 
der unser theoretisches Interesse geweckt hat1). Es muB nach 
unseren ~berlegungen prinzipiell die MSglichkeit vorhanden sein, 
dal3 auch jene besonderen Beobachter die 7-Bewegung noch sehen 
werden. 

Aber auch yon ganz anderem Gesichtspunkt aus sind diese Unter- 
suchungen sehr interessant. Wir fanden bier eine gewisse n~here Be- 
ziehung zwisehen y-Bewegung und r~umlichem Sehem Natiirlich k6nnen 
wir bier nicht fiber den r~umlichen Eindruck/eden,  wie er dutch Reizung 
disparater RTetzhautstellen bin0kular hervorgerufen ~drd; zu einer 
Priifung des y-Ph~nomens unter diesen Bedingungen h~tten wit die 
Versuchsanordnung durchaus ~ndern miissen, was aus technischen 
Gr'finden nicht durchfiihrbar war 3). Das mul~ also sp~terer Bearbeitung 
vorbehalten bleiben. Abet auch monokular kermen wit ja ein gutes 
r~umliehes Sehen. Von welchen Subjektsfaktoren dies im besonderen 
abh~ngig ist, darauf kSnnen wir hier nicht n~her eingehen. Doch sei 
jetzt  betont : 

1..Auch bei kiirzester Expositionszeit ergeben perspektiviseh ge- 
zeichnete Figuren einen sehr guten Tiefeneindruck3). 

2. y-Bewegung ist starker bei fl~chenhaft gesehenen Figuren, als 
bei perspektivisch gesehenen. 

w 11. Nach dieser Abschweifung kehren wit zur systematischen Be- 
spreehung zurfick und untersuchen: 

1I. schwankende Sub~ekts]aktoren. 

Sie sind bedingt einerseits dutch grSBere oder geringere Ermiidung 
des Sinnesorgans, anderersei~s durch das Ubungsstadium der be- 
treffenden Vp. 

Besonders der Ubung kam ~iir die Bewegungserlebnisse eine gr6$ere 
Bedeutung zu. Vor allem war natiirlich maBgebend das Ubungsstadium, 
in welchem sich die Vp in psychologischer Beobachtung fiberhaupt, 

z) Die Festigkeit, in der der Dingeharakter beharrt, ist bei versehiedenen Men- 
schen sehr verschieden. Fiir psychologische Beobachtung ist es oft giinstig, wenn 
sie nieht zu stark ist. Es ist wohl iiberhaupt eine spezifisehe Eigenart dessert, 
was man ,,Selbstwahrnehmung'" genannt hat, dab man Wahrnehmungen unter 
L6sung yon festen (z. B. dinglichen) Strukturen ausfiihrt. 

3) Die deskriptiven Verhaltnisse bei haploskopiseher Beobachtung ohne 
Riicksieht auf evtl. y-Bewegung hat Luise v. Karpinska ausfiihrlieh behandelt. 
Experlmentelle Beitr~ge zur Analyse der Tiefenwahrnehmung. Leipzig 1910 als 
Ztiricher Doktor-Diss., und Zeitschr. f. Psychol. 5~. 

3) ])am paBt gut zu den Tatsaehen des binokularen Tiefensehens, wie sie yon 
Donders, Auberg und Hebnholtz festgestellt wurden; aueh hier wurden die :Figuren 
schon im elektrisehen Funken plastisch gesehen; vgl. Kar~nska, S. 5. 
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trod besonders im Sehee taehistoskopischer Bewegungen befand. Vpen~ 
die zum ersten Male das 7-Ph~nomen beobaehten, sehen zuerst gsr 
nichts, und das Ph~nomen bleibt zuni~chst auch reeht schwach, wie 
schon imw 1 geschildert wurde. Auf der anderen Scite sehen Vpcn mit 
groBer ~oung, wie Verf., 7.Bewegung, wenigstens eine Phase derselben, 
bei jedem intensiven Beleuehtungsweehsel in der Umgebung, mag nun 
eine elektrische Gltihlampe aufleuchten oder ein Funke fiberspringen; 
Lampe wie momentan beleuchtete Gegenst~nde zeigen erhebliche 
Tendenz, sieh auszudehnen. 

Aber aueh die vermehrte L~bung, die im Laufe einer und derselben 
Versuchsstunde zustande kommt, ist yon gar nicht geringem Einfluf~. 
Wenn Vpen lgngere Zeit (mehrere Woehen lang) keine Beobaehtungen 
gemacht haben, so ist das Ph~nomen zu Beginn einer neuen Versuehs- 
stunde immer relabiv sehwaeh. Erst naeh einigen Beobaehtungen wird 
es energiseher und erreieht seine voile Eindringliehkeit. N~,ch einiger 
Zeit erseheint bei derselben Reizlage ein Objekt, das zu Anfang der 
Stunde nut schwaehe Bewegung zeigte, in hefbigster 7-Bewegung be- 
griffen. Ja, selbst ffir noch kleinere Zeitr~ume seheint das Gesetz der 
t_?bung zu gelten, zeigt sieh doeh immer wieder der quantitative und 
qua_l~ta.tive Unterschied im 7-Phi~nomen bei E..B. und D.-B. Bei D.-B. 
steigert sich die Bewegung bis zu auL~erorden~lieh groI~en Ausschli~gen, 
die weir iiber die hSehste~ erreiehten Grade bei E.-B. hinausgehenl). 

Mit all diesen Ubungseinfliissen kreuzen sieh natfirlich Ermiidungs- 
wirkungen. Gegen Ende einer ii~ngeren Yersuchszeit bzw. am SchluB 
der Versuchsstunde werden die Vpen oft sehr schw~nkend in ihren Aus- 
sagen. Sie se'hen wohl noch Bewegung, aber weder fiber ihre Riehtung 
und Gr6Be, noch gar fiber ihre Verteflung kSnnen sie irgendwelche 
Reehenschaft geben und bieiben sehwankend, aueh ~enn sie clas 
Objekt ungehindert h~ufiger betraehten k6nnen. Werden in so]chen 
Stadien doeh Aussagen gemacht, so hat scheinbar die 7-Bewegung 
ffir dieselbe Reizanordnung bei mehreren aufeinanderfo]genden Ex. 
positionen ganz verschieder.en ph~ncmenalen Charakter: Es heifer, 
einmal ,,fast ruhig" und dann wieder ,,heftiges Aqseinandergehen 
und Zusammenziehen". Bei D.-B. tritt die Ermfidung viel raseher 
ein, als bei E.-B. 

Natfirlich kommt nieht nur diese im Laufe einer VeIsuchsreihe her- 
vorgerufene Ermfidung in Betr~eht, scndern die Klarheit und Ein- 
deutigkeit des Ph~nomens h~ngt auch erhebHch davou ab, ob sich das 
beobachtende Individuum in frisehem oder ermfidetem Allgemein- 
zustand befindet. 

1) Vgl. auch Kenkels ausfiihrliche Bemerkungen fiber den Unterschied yon 
~.  B. und D.B, ,  a .a .  0., S. 430. 

Psychologische Forschung. Bd. '2. 
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w 12. Wir kommen je tz t  : 

III .  Zu einer Reihe vom Beobachter aktiv variierbarer Faldoren. 

Sis k6nnen unter  Fixation und Aufmerksamkeitsverteflung zu- 
sammengefal~t werden. 

Fiir die letztere gilt folgendes. I m  allgemeinen lautete bei allen 
Vpen die Anweisung: ,,Blickrichtung auf die Mitts, aufmerksame Be- 
achtung des Ganzen!" Unter  diesen Bedingungen sincl alle bisher 
angefiihrten Resultate gewonnen. Weichen wir yon unserer Ins t rukt ion 
ab, so i~ndert sich alsbald das Ph~nomen in mannigfacher Weise. 

Fixiert  bleibe zuni~chst die Mitts. Wir ~ndern die Aufmerksamkeits- 
verteflungl). ])ann zeigt sich ganz allgemein: Au]merksame Beachtung 
/6rdert bier an der beachteten Stelle die Bewegung. Beachten wit z. B. 
bei der senkrechten Ellipse, deren Hauptausschlag, wie oben erw~hnt, 
in horlzontaler Richtung vor sich geht, die Spitze, so wird hier die Be- 
wegung viel energischer nach oben gerichtet und scheint die ganze 
Ellipse mi t  nach oben zu ziehen. Wird anderseits beim Dreieck, bei 
dem sich haupts~chlich die Schenkel des spitzen Winkels nach oben 
bewegen, die Grundllnie aber ruhig bleibt, diese besonders beachtet,  
so ger~t auch sis alsbald in Bewegung. Zuni~chst streckt  sis sich nut, 
geht  dann abet  auch nach unten und wieder zuriick. Wird endlich im 
Kreis sin Durchmesser besonders beachtet,  so ist die Bewegung der 
Peripherie in Richtung dieses Durchmessers am deutlichsten. 

(Dieses Resultat hat eine gewisse Beziehung-zu den Ergebnissen Bethss. In 
schwarzem Schirm wurde damals ein 20--30 cm breiter Streifen [Dicks 1--2 em] 
yon hinten her dutch einen Induktionsfunken erleuchtet. Man hat stets den Ein- 
druck, da~ die Helligkei~ yon irgendeinem Punkt aus fiber das Papist hinhuscht. 
Richter man die Aufmerksamkeit auf die Mitts des Streifens, so breitet sieh das 
Licht yon hier nach beiden Seilen aus, melst mit Bevorzugung einer Seite. ,,Ohne 
dai] man den Fixationspunkt ~ndert, kann man jetz~ willkiirlieh die Lichtbewegung 
vom reehten oder vom linken Ends des Streifens ausgehen lassen, je naehdem man 
die Aufmerksamkeit naeh reehts oder nach links wendet." Man sieht, aueh hier 
handel~ es sich um sine/~nderung des Bewegungscharakters mit der Aufmerksam- 
keitsverteflung. Doch wirkt die Aufmerksamkeit bei BeShe in dem Sinne, daft die 
Bewegung yon der aufmerksamkei~sbetonten Stelle auszugehen seheint, w~hrend 
bei uns ganz allgemein an aufmerksamkeitsbetonten Stellen die Bewegung star- 
ker wird.) 

w 13. Ganz anders wirkt die Fixation einer Stelle. ]~ber ihren Ein- 
flul~ haben wit eingehende Untersuchungen angestellt. Unsere erste 
Versuchsanordnung war so, daft wir mittels des zweiten Schlitzsektors 
u n s i m  Gesichtsfeld einen Fixat ionspunkt  verschafften. Er  wurde in 
derselben oder ~hnlicher Dauer wie das Reizobjekt se]bst geboten, und 

1) Jede derartige Aufmerksamkeitsi~nderung war mit einer gewissen Willens- 
aktion verbunden, die nattirliche und angenehme Verteilung war den Vpen 
die oben an erster Stelle erw~hnte. 
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zwar gleiehzeitig. In diesem Fall ersehien der Punkt  als Punkt  in der 
Figur. Seine Einfiihrung hatte sofort eine erhebliehe ~nderung des 
Ph~nomens zur Folge. Bei Fixation ist die t~ewegung in der N~he des 
Fixationspunktes sehw~cher, an entfernteren Stellen starker, als nor- 
malerweise. ])as f ~ r t  unter Umst~nden zu einer Deformation der 
gegebenen Figur, so besonders wenn er nahe der Kontur  liegt. Der 
Punkt  scheint z. B. die benaehbarte Stelle der Kreisperipherie bei sich 
festzuhalten, wenn er innen liegt, ihn yon sich fernzuhalten, wenn er 
auBen liegt. (Der Kreis nimmt in 
ersterem FaUe manehmal eine zum 
Viereek neigende Form an.) Um so 
heftiger ist dann der Aussehlag an  
den iibrigen Stellen der Peripherie. 
Die Abb. 13 u. 14 erl~utern die 
Verh~ltnisse. Sie zeigen das Bild, 
das sieh den Vpen auf dem H6he- 

Abb. 18. Abb. 14. 

punkt  der Bewegung darbot. Auch beim Dreieck land sieh in d e r d e m  
Fixationspunkt benaehbarten Seite eine zum Punkt  konkave leiehte 
Eindellung. 

Andererseits wurde der Punkt  in solehen F~llen manehmal, be- 
sonders yon Vp Sohreiber, an einer Stelle der Figur gesehen, die der 
wirkliehen, dureh die Reizanordnung bedingten, Lage nieht entspraeh. 
So erschien unser Punkt,  wenn er etwa um ein Ffinftel des Radius 
yon der Mitte des Kreises entfernt war, bei den ersten Beobachtungen 
durchaus als Mittelpunkt. Kl~rte man die Vp auf, so sah sie ihn sparer 
in riehtiger Lagel). 

Endlich zeigte der Punkt  in manchen Stadien selbst energische 
"Bewegung, besonders wenn er in D.-B. mehrere Male geboten wurde, 
dann die Figur mit dem Punkt  erschien. Lag er, wie im vorhin be- 
schriebenen Versuch, nahe der Mitte, so zeigte er eine deutliehe Be- 
wegung zur Mitre hin. Seine Anfangslage entsprach der Reizanordnung, 
seine Endlage war der Mittelpunkt des Kreises. Dieses Bewegungs- 
ph~nomen zeichnet sich dadurch aus, da{~ nur seine Ausgangsphase 
reizbedingt ist, w~hrend im Sinn der Endphase einzig und allein die 
Tendenz zur ,,guten Gestalt" wirkt. 

1) Das erinnert an gewisse Ergebnisse bei Tuchs, Untersuehungen fiber das 
Sehen der Hemianopiker und Hemiamblyopiker. Zeitschr. f. Psychol. 84 u. 86, 
nach denen die ,,totalisierende Gestaltauffassung" bei Hemianopikern dutch 
kritisches Verhalten, Richtung der Aufmerksamkeit auf das gesch~digte Feld, 
beeintrachtigt und schliefllich zerstSrt wird. Ferner gleicht sieh bei Hemiano- 
plkern, die fiber ihren Defekt aufgeklart worden sind, das Sehfeld der Form des 
Gesichtsfeldes an, w~hrend es vorher durchaus normale Form hatte. Aueh bei 
.Fuchs ergab 8ieh die Lage des verlagerten Punktes stets aus der Strulrtur des 
ganzen Gesiehtsfeldes. Vgl. Fuchs, a. ~. O. 84, 135 f., 138 u. 86, 18ff. 

3* 
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Werm der Punkt innen hart an der Peripherie liegt und einmal mit, 
einmal ohnc Figur geboten wird, so erscheint er ohne Figur an ganz 
anderer Stelle des Gesichtsfeldes, al:; mit derselber~. Die Stelle wiirde 
durchaus einen Punkt auBerhalb der Figur entsprechen. In vielen F~llen 
springt er ruckartig in d-iese neue Lage hinein. Andererseits macht der 
Kon~ur bei diesen Versuehen einen unverh~ltnism~l~ig groBen Aus- 
schlag u.~d ,,~cheint den Punkt einfangen zu wollen" wie Vp sieh aus- 
driim:t (vgl. Abb. 15). 

Dicse Resultate wciscn in dieselbe Richtung, w;e die Ergebnissc, 
die .b'uchs 1) bci seinen Versuche~ an Hemianopikern land. Es zeigten 

sick ibm gewisse Ver]agerungserscheinungen, fiir die 
allgemein galt: ,,Die Verlagerung erfolgt in Riehtung 
auf das mit maximaler Aufmerksamkeit herausgefal3te 
Gebiet, also normalerweise zmn Fixationspunkt bin, 
weil hier das Aufmerksamkeitszentrum zu liegen 

Abb. 15. pflegt." Der Fixationspunkt zeigt~ immer wieder 
seinen Charakter als ,, Verankerungspunkt" der erlebten 

Gestalt. ~ei uns ist einmal, wenn er allein gegeben ist, der 
Fixationspunkt Zentrum der Aufmerksamkeit oder besser des Feldes, 
im ar.deren Fslic, wenn Fixationspunkt e~nd Kreis gegeben sind, 
der Kreis seitwt~rts. Der Fixationspunkt ~ndert aucb jetzt seine 
Lage und zwar gaaz im Fuchsschen Sinne zum Kreise, a]so zum Gebiet 
maximaler Aufmerksamkei~ lain. 

Man sieht, wit batten bei dieser Anordnung mit einer Reihe wiehtiger 
Faktoren zu rechnen. Wir mugten andere Untersuchungea anstel]en, 
um die Wirkung der Fixatlion rein und m~gestSrt zu erhalten. ])as 
erreichten wir durch Dauerexposition des Fixationspunktes. ])as 
Prisms wurde wiedcr zwischen Tachistoskop and Fernrohr angebraeht. 
Zu den eigentlichen i?ersuchen konnte cler Fixationspunkt kurz vor der 
Figurexposition vcrschwinden, doeh so, dal~ der mit diesem Verschwin- 
den ,-erbm~dene geringe Sehock der Vpen voriiber war, wean die Ex- 
position einsetzte. Wit konntcn aber such leicht Vergleiche anstellen 
zum Ph.~t,~orncn, wcnn der Fixationspunkt erhalten blieb. 

Zu diesem Zweck betraehteten wir zuerst die Figur unter der am 
A,afang diesez Abschnittes genannten Instruktiml (siehe S. 34) uad 
stellten das Mal~ und die V~teilvug der ]3ewegung lest. Dann botch 
wit den Fixationspunkv, l~nd nachdem die u ihn eine Weile fixiert 
hatte, ersehic~ die Figur yon neuem: Es zeigte sich stets eine Verst~r- 
kung der Bewegung im ganzen gegen die vorherige Exposition, auBer- 
dem abet war die Verteilung ge~ndert, wie wit eben genauer beschrieben 
haben. Boten wit jetzt wieder zuni~chst die Figur allein, dann den 
Fixationspunkr eine Weile, liel3en ihn ~ber gaaz kurz vor einer neuen 

x) A.  a.  O., vgl. bes. $4, 116. 
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Exposition der Figur verschwinden, so war das MaB der Bewegung 
unserer Figur fast gar nieht gei~ndert. Die ver~tnderte Verteilung der 
Bewegung war jedoch genau wie vorhin bei bleibendem Fixations- 
punkt  aufs deutlichste zu sehen. Wir kSnnen diesen letzten Fall als 
besonders reine Wirkung der Fixation allein ansehen. Der bleibende 
Fixat ionspunkt  wird gar zu leicht , ,Punkt im Kreis", es ist dann sofort 
eine andere Gesamtgestalt im Gesichtsfeld gegeben. Wie stark ~L-lderung 
der Lage dieses , ,Kreispunktes" wirkt, sahen wir sehon eben S. 35. 

Wir betrachten jetzt  die Aussagen, welehe bei jener eindeut;gsten 
)mordnung erfolgten (wenn also der Punkt  kurz vor der Exposition 
verschwand), genauer. Im allgemeinen gilt auch jetzt  wieder: Eine 
]ixierte Stelle und ihre :Nachbarschaft zeigt stets relativ wenig Bewegung, 
an entfern~eren Stellen ist sic verstiirkt. Dieser Einflu$ yon Fixation 
t r i t t  bei UmriBfiguren viel starker auf als bei Fliichenfiguren. 

Besonders auffallend ist die Wirkung, wenn der Fixationspunkt 
welt auBerhalb der Figur, an der SeRe des Gesiehtsfeldes liegt. ])as 
Objekt ist dann weniger scharf und klar vorhanden, macht  aber eine 
~uf~erst heftige Ausdehnungs- und Zusammenziehungsbewegung, wie 
sie bel Blickrichtung auf die Figur selbst auch unter giinstigsten Be- 
dingungen nicht zustande kommt. Die 
Bewegung nach der vom Fixationspunkt 
entfernten Seite ist noch sti~rker, als die- 
jenige nach der ihm zugekehrten Seite. 

Bedeutsam sind in dieser Beziehung 
auch die Beobachtnngen an nebenstehender 
Figur [Nr. 161)], welche ieh aus der Arbeit 
yon Wul]: ,,Uber die Ver~nderung yon 

Abb. 16. 

Vorstellungen" entnommen habe~). Wir zwangen unsere Vpen hier 
nicht zu einer bestimmten Bliekriehtung dutch den  Fixationspunkt, 
sondern forderten sic einfach auf, einen bestimmten Tell der Figur 
zu fixieren, was bei der scharfen Struktur dieses Objektes allen 
Beobaehtern leieht fiel. I-Iier zeigte sieh: 

Fixiert  ist die Mitte des kleinen Dreiecks: Die Ecke des lang ausge- 
zogenen Seitendreiecks B stSBt mit ,,unglaublieh" gro~er Amplitude 
nach aul]en und zurfiek. 

1) Bei Abb. 16 zeig~ sich, w'e eine Vp zuf~tllig sagte, a]s sic im Abstand yon 
mehreren Metern, hinten im dunklen Zimmer stehend, das Objekt bei seinem Auf- 
blitzen durch den Sektor betrachtete, dab immer das kleine Basisdreieck eher mit 
seiner 7-Bewegung fcrtig war, als die lang ~usgezogene Spitze. Auch aus dieser 
Entfernung, in der die gr6B'e Erstreckung di ser Figur ~ich unter maximal 
11/2 ~ abbildete, sail man deutlich den heftigeren Ausschlag an dcr spitzen Ecke. 
Fixation kann also hier nicht der eiazige wirksame Faktor sein. 

3) Siehe Beitr~ige zur Psychologic der Gestalt. VI. Psycho]. Forsch. I, 334. 
]921. 
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Fixiert  ist die Ecke des langen Dreieeks B : Die Amplitude hier auBen 
ist ungef~hr gleieh derjenigen des kleinen Basisdreieeks A. (Wit kommen 
auf die Figur unter anderem Gesiehtspunkt noeh genauer zuriiek.) 

Aueh hier also dasselbe Ergebnis : Bei Objektteilen, die in der Blick- 
richtung oder nahe dabei liegen, ist der 7-Vorgang yon geringerer 
Amplitude, als bei peripher im Gesichtsfeld liegenden. 

Wir sagen zusammenfassend: Aufmerksame Beachtung fSrdert 
das Phanomen, Fixation hemmt es. 

w 14. Unsere Untersuehungen im letzten Paragraphen zeigten oft 
Einfliisse fremder Fak.toren, die nicht ganz einheitlich auftraten,  aber 
das Gemeinsame hatten, an das Herausspringen einer so oder so struk- 
turierten Figur mit bestimmtem Verhi~ltnis zum Grunde gekettet zu 

se in .  Wir kSnnen diese Faktoren kurz unter dem 5[amen ,,Gestalt- 
faktoren" zusammenfassen und besehi~ftigen uns jetzt:  

IV. mit diesen Gestalt]aktoren. 

Wit stehen hier vor der schon rein deskriptiv hSchst bedeutsamen 
Tatsaehe, daB Bewegungserlebnis und Gestalterlebnis in enger Beziehung 
zueinander stehen. Schon friih, bei unsern ersten Versuchen, die uns 
dig Abh~ngigkeit des y-Phanomens v o n d e r  Expositionszeit dartaten, 
bemerkten wir: Die ~,-Bewegung kann das Gestalterlebnis beeinflussen. 

Auch bei kiirzester Expositionszeit wird allerdings bei einheitlielier 
Bewegung eine einfaehe Figur in ihrer Struktur nieh$ zerstSrt, sie 
bleibt klar und seharf erhalten, sobald abet Teile versehiedene Grade 
der Bewegung zeigenI), t r i t t  eine erhebliche _~mderung ein: Entweder 
die Gestalt zerfi~llt, oder sie wird in eine andere verwandelt. Ob das 
eine oder das andere eintritt, und in welcher Riehtung im letzten Falle 
die ]lmderung der Gestalt vor sieh geht, das ist abh~i.ngig yon der Qualiti~t 
der gegebenen Gestalt und yon ihrer Lage im Sehraum. 

Gerade hier zeigt sieh die fundamentale Bedeutung der Erkenntnis, 
dab der phi~nomenale Raum ein geschlossenes Ganzes bildet, in welchem 
die einzelnen Elemente nicht selbst~ndig, sondern yon den Eigenschaften 
des Ganzen abh~ngig sind. Nieht nur die Teile einer wirklieh erlebten 
Figurgestalt sind voneinander abh~ngig, auch der nieht erfiillte Seh- 
raum an sich hat  eine ganz bestimmte Struktur, die auch, wenn er 
,,nur" Ms Grund auftritt ,  ihre ganz realen Wirkungen zeitigt. Alles 
was in horizontaler oder vertikaler Richtung geschieht, ist ein fiir alle 
Mal gesetzm~Big unterschieden von bzw. bevorzugt vor dem, was in 
sehiefer Richtung vor sich geht. 

Bei unseren Versuchen war der Einflul~ der Raumlage sehr auf- 
fallend. Kommt bei senkrechter Ellipse eine Deformation erst bei 

i) Vgl. oben S. 15 f.; es handelte sich um Darbietung yon Figuren, deren 
Hal/ten verschieden lang exponiert waren. 
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einem Schlitzverhi~ltnis 1 : 10 zustande, so geniigt ein solches yon 1 : 5 
bei schr~ger Raumlage, um die Eiehelform hervorzubringen (vgl. oben 
S. 16). Das Oval ~ r d  nur deformiert, welm es in schri~ger Richtung 
geboten ist. Ganz ~hnlich tritt beim Kreise Zeffall bei einem Sektoren- 
verh~ltnis yon 1 : 5 eiil, welm die Trelmungslinie im horizontMen Durch- 
messer liegt, kommt aber schon bei einem Schlitzverhi~ltnis 1:3 zu- 
stande, wenn die Trennungslinie der beiden H~lften in schr~ger Rich- 
tung dutch das Feld geht. 

Aber auch dafiir, welches GestMterlebnis dutch eine bestimmte 
Reizkonfiguration veranlai~t wird, ist die Raumlage des Gebildes maB- 
gebend. :Eine senkrechte Ellipse ist eine bessere, st~irker strukturierr 
Gestalt als eine schr~ge. Sie hat eine Basis und eine Spitze. Die schr~ge 
Figur weist vie! weniger Verankerungsmomente auf. Die beste und 
eindeutigste, ffeilich auch primitivste Gestalt ist der Kreisl). 

Bei unserer Untersuehung hat sich ergeben: Je besser die Gestalt, 
desto 8eltener tritt De/ormation, desto Miu/iger Zer]all ein. Der Kreis zeigt 
entweder, bei geringer Verschiedenheit der tti~lften, einheitliche Be- 
wegung oder aber,' bei grS~erer Verschiedenheit (Schlitzverh~ltnis 1 : 3 
oder kleiner ) Zerfall in zwei selbst~ndige Halbkreise. Erst die Ellipse 
zeigt auBer diesen beiden Ph~nomenen in schr~gem Zustand teichter, im 
senkrechten seltener, eine neue Gestalt: in der Anordnung, in welsher 
der untere Teil ausgebaucht erscheint, die ,,Eiehelform". Liegt der aus- 
gebauchte Tell oben, so tritt auch unter diesen Verh~ltnissen Zeffall 
in zwei selbst~ndige H~lften ein. 

Viel bedeutsamer aber, als diese Einflfisse der Bewegung auf das 
Gestalterlebnis, sind ihrerseits die zahlreichen Falle, bei denen die Ge- 
stalt bzw. Struktur des betreffenden Objektes die Verteilung der Be- 
wegung bestimmt. Schon als wit die Wirkung der Reizkonfiguration 
ganz allgemein betrachteten, mu~ten ~ r  ja dieser starken ~_nderungs- 
mSgliehkeit des Ph~nomens Rechnung tragen. Schon bier fiel uns zu- 
ni~chst wieder das Erscheinen bevorzugter Richtungen im Raum auf: 
Ein Dreieck auf der Grundlinie stehend macht Bewegung naeh oben, 
ein Dreieek auf der Ecke stehend macht Bewegung nach allen Seiten; 
Kreis- und Ellipsenbewegung sind naeh horizontaler Richtung betont; 
alle Dreieeke und Vierecke, die sick aus einem unregelmal~igen Punkt- 
haufen heraus konstituieren (vgl. oben S. 27), zeigen mindestens eine, 
meist aber zwei Seiten in horizontaler oder vertikaler Bewegung. 

Abgesehen yon diesen Bevorzugungen, zeigt auch der Tell des Seh- 
~aums, der besonders beachtet wird, ganz allgemein starke Tendenz 
zur Strukturierung. Bei aUen Flachenfiguren tritt schon bei verh~ltnis- 
mai3ig langer Expositionszeit im hellen Infeld ein Sehatten auf, der sich 
sehr bald in ganz bestimmter Form zeigt: Sie ist erst rundlieh, gleicht 

~) Zum Begriff der ,,guten Gestalt" vgl. K6hler, a. a. O., S. 248ff. 
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sich dann aber dem Ko,ltur des betreffenden Objektes, unter Freilassung 
einer hellen Zone aufs schar~ste an und ist im Optimalstadium und bei 
allen kiirzeren Expositionszeiten mit durchaus scharfer Kontur  versehen. 

Ganz ahnliehe Beobachtungen machten wit in einer anderen Versuehs- 
anordnungl): Wir boten nicht eine hellG Figur auf sehwarzem Grund, 
soudern' einc sch ~arze Figur auf hellem Grund, der schwarze Rahmen 
wurde beseitigt und an seine Stelle ein grol]er Bogen weiSen Papiers ge- 
bracht., so da5 ira Gesichtsfeld eine gleichm~l]ig helle Flache gegeben war. 
Au~ die:~e Flaehe braehten ~ir aus schwarzem Papler geschnittene Figuren 
in derse]ben GrSl~e, wie wit sie frfiher hell auf dunklem Grunde benutzt  
hatten. Sobald jetzt  (und das t ra t  sehr leicht ein) die Figur (z. B. das 
Flachendreieck) als Gin dunkles Loch, umgeben yon einer hellen Flache 
ersehien, t raten auf der vom Grundniveau zum Figurniveau aufgeriickten 
Hellfliiche ein oder mehrere Schattenstreifen auf, die sich parallel dem 
gegebenen Kontur,  beim Kreise also als konzentrisehe Kreise, beim 
Dreieck als konzentrische gr6Bere Dreiecke zusammenschlossen2). 

Sehr schSn konnten wit die gestaltlich bedingten Anderungen in 
der Richtung unserer 7-Bewegung an Figuren, die entweder in anderer 

a b 
Abb. 17. Abb. 18. 

Raumlage ein vgllig neugestaltetes Bild ergaben oder abet invertierbar 
waren, endlieh an solehen, die einmal zweidimensional, einmal drei- 
dimensional gesehen werden konnten, beobaehten. Fiir die erst~e Gruppe 
entnahmen wir der Wul/sehen Arbeit zwei Figuren. Weisen die Bogen 
bei Abb. 17 naeh oben, so dehnen sie sigh aus und dr~ngen naeh oben, 
die sehroalen Sttiekchen a und b bleiben ruhig. Weisen eben diese 
schmaien Teile naeh oben, so zeigen diese ,,Mauerzinnen" die heftigste 
)'-Bewegung. Die Bogen zwischen ihnen sind fast ruhig, dig freien Ended. 
bewegen sieh im ersten Falle lebhaft, im zweiten fast gar nieht.. In 

:) Diese Versuche wurden noch in den letzten Wochen vom Verfasser ange- 
stellt. Vp Kester konnte sie durchaus best~tigen. Zu einer weiteren Grulidlage 
der Untersuehungen durfte die Anordnung: schwarze Figur auf hellem Grund, 
nicht gemacht wcrden, weil der standige Wechsel in der Helligkeit des ganzen 
Gesichtsfeldes beim Vorbeigleiten der Schlitze des Tachistoskoprades. welches ja 
im iibrigen sehwarz angestriehen war, tibera,~s stSrend wirkte. Die Beweg~ang ist 
iibrigens auch be': dieser Versuehsanordnung nach auSen gerichtet, sie ist aber 
nicht so heftig wie bei der Anordnung: helle Figur auf dunklem Grund. 

~-) Gerade unter diese,~l Gesichtspunkt scheint mir auch jene Beobachtung 
8tiglers (a. a. 0., S. 67 f) bcdeutsam zu sein, bei weleher trotz Homogeneitat des 
Netzhautbi!des im Sehraum :Fig,.~ren gesehen wurden, dereu Hauptmerkmale kon- 
zentrische Ringe yon verschledener Helligkeit waren. (Objek~ waren unter 
objektiver taehisteskopischr ]]eleuchtung na(~h Farbe, Gr58e ur, d ]ntensit~t 
varfierbare Krcise.) 



Beitr~ige zur Psyehologie der Gestalt. 41 

dehnungs- und Zusammenziehungs- 
bewegungen. Die Gesichter ,,wollen 
aufeinander zu, kiinnen aber nicht", 
die Bewegung ist dann merkwiirdig 
gehemmt. ,Natiirlich ist im letzteren 
Falle yon einem Beeher sehleeht- 
weg nichts mehr zu sehen. 

Solche Unterschiede zeigten sich 
auch bei den ganz unregelmgBi- 
gen, invertierbaren Fl~ehenfiguren 

vertikaler Richtung geboten, zeigt die Figur viel weniger und nieht 
bestimmt gerichtete Bewegung. Ganz ~hnliche Veri~nderungen beob- 
achteten wir bei Abb. 18, auch hier war bei Darbietung in horizontaler 
Lage lebhaftere Bewegung vorhanden, als wenn sie in vertikaler Richtung 
gezeigt ~larde. Manehe Vl~en spraehen dann yon ,,Bergen und T~lern", 
die Berge schienen bei der Exposition lebhaft zu waehsen. 

In der zweiten Gruppe war bedeutsam Abb. 19, die wir (als Fl~ehen- 
figur) nach dem Prinzip der Rubin schen Beeher-Gesichterfigur hersteUten. 
Der Becher macht kr~ftige Aus- 

Abb. 19. 

B 

Abb. 20. 

Abb. 21. 

(Abb. 20 und 21). Abb. 20 sei hier noch besproehen. Sieht die Vp 
die helle unregelmi~l~ige Flt~chc, so erscheinen die SteUen ABCD in 
heftigster Bewegung nach au$en und zuriick, und zwar im Falle 
der hier gezeichneten Stellung in horizontaler Richtung, im Falle 
einer Drehung nach links um 90 ~ in Richtung schr~g aufw~rts. (Sie 
ersehien den Vpen manchmal als ,,ein mit den Flfigeln sehlagender 
Vogel".) Erscheint dagegen die schwarze Fl~che aul3en als Figur, 
das Iaffeld als Loch, so ist der inhere, vorspringende, klauenfSrmige 
Zapfen in heftigster, nach innen vorstol3ender Bewegung und beh~tlt 
diese Richtung auch bei, wenn die Figur gedreht ist. 

Von den perspektivisch gezeichneten ~'iguren endlich ist der Wiirfel 
besonders lehrreich (Abb. 22). Er vereinigt ja Invertierbarkeit und die 
Mfglichkeit, ihn ri~umlich, oder als unregelm~Biges 
Sechseck zu sehen. In diesem :Fall hatte er bei weitem I ~  ~ 
die heftigste Bewegung, wie oben schon erw~hnt. Trat 
er perst,ektivisch auf, so war die Bewegung viel ruhiger 
und gleichm~Biger, 5 Fliichen schienen sich yon der 6. *bb. 22. 
und voneinander zu entfernen, w~thrend diese ihre Lage 
im Sehraum beibehielt, sich nut vergrSl3erte. Diese Fl~che war, wenn 
der ~vu yon oben gesehen wurde, die Grundfl~che, wenn er vort 
schr~ig unten gesehen wurde, die hintere Fl~tche, die dann wie im 
Raum gleichsam angeheftet erschien. 

Auch die Figur 16 (S. 37) gab in dieser Beziehung Aufschlul3. Ri~um- 
]ich erschien sie als zwei unter etwas stumpfem Winkel geneigte drei~ 
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eckige Fl~ehen; die lange Spitze semen nach hinten zu weisen, sie machte 
ungef~hr dieselbe Bewegung, wie das nach vorn weisende kleine I)rei- 
eck A. Heftiger wurde ihre Bewegung, sobald die Figur fl~chenhaft 
gesehen warde, ja, so stark, dab ihr gegeniiber das Dreieck A als relativ 
unbewegt, ganz zuriiektrat. Erstaunt aber war eine Versuehsperson, 
als sie die Figur auf Instruktion hin als ,,Briefumsehlag" sah, dem das 
obere Dreieek fehlt, ,,und jetzt bewegt sich die linke Eeke fast gerade 
so stark als die reehte" (vgl. W u l / S .  354. Wir gaben diese Instruktion, 
weil die Figur unter dieser Auffassung eine andere VerEnderungsrieh- 
tung der Vorstellung z eigte, als unter der Auffassung zweier ])reiecke). 

~mdert sieh so die z-Bewegung mit jeder /~derung des Gestalt, 
erlebnisses, obwohl die Reizbedingungen konstant bleiben, so scheint 
andrerseits in einer einmal vorhandenen Struktur eine gewisse Be- 
harrungstendenz zu liegen. Wie sehon erw~hnt, bildet sieh aus einem 
regellosem thmkthaufen alsbald eine Gruppe yon Dreieeken und Vier- 
eeken aus, worauf dann erst deutliehe Bewegung erlebt wird. Drehen 
wir unsern Punkthaufen um etwa 90 ~ so treten im allgemeinen dieselben 
Figuren an denselben Stellen auf. Es entsprechen ihnen also objektiv 
andere Punkte, die auch objektiv nicht die gleiehen Figuren bilden, 
es mag sieh phenomenal etwas geEndert haben, aber dariiber kSnnen 
die Vpen keinen genauen AufschluB geben, sie sagen, das PhEnomen 
habe sich kaum gegen die friihere Exposition geEndert. Bei einer I)re- 

(6) hung um kleinere Winkel drehen sich alier- 
(5). �9 (7] dings die einmal entstandenen Figuren mit. 

(g)�9 .(8) Eine eingehende Untersuchung der Ge- 
staltfaktoren ermSglichte die folgende An- 

�9 {S) ordnung: 
[3) �9 Wir boten einen Kceis  aus 12 Punkten 

(2P �9 (Radius 18 ram, Punktdurchmesser 1 mm) 
(ich daft den Ausdruek , ,Kre is"  sehon 

(I) �9 �9162 gebrauchen, weft bei unseren tachistosko- #z) 
Abb. ~a. plsehen Darbietungen dieses Objektes 

stets ein Kreis, hie etwa ein regelmEBiges 
Zw61feek gesehen wurde), yon welchen ein Punkt ohne Wissen der Vp 
versehiebbar war. Der Beobaehter gab an, was fiir eine Figur er 
sehe, ob ihm ein Punkt besonders auffalle, was er an Bewegung sehe 
und wie deren Verteilung sei. 

Da fEllt an allen Aussagen auf: Offene, unvollstEndige, unfertige 
Gebilde werden allgemein selten gesehen, am seltensten aber, wenn 
tMnkt 12 variiert wird. Vielmehr treten fast stets fertige, gesehlossene, 
wenn ieh einmal so sagen daft, ,,sinnvoUe" Figuren phenomenal auf. 
Fallen auf Grund der Objektanordnung ein oder mehrere Punkte aus 
dieser sinnvollen Figur heraus, so ist ihre Bewegung framer nach der 
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,,guten Endgruppierung" bin gerichtet. Sind zwei gleichgute End- 
stadien mSglich, so gibt es einen gewissen Wettstreit. Bei der einen 
ExposRion setzt sich die eine MSglichkeit, bei einer sp~teren die zweite 
M6glichkeit durch. Inzwischen treten Expositionen auf, bei denen es 
gar nicht zur Entscheidung kommt (vgl. unten Tabelle6, Aussage 6). 
Im ersten Fall hat der durch die Endgruppierung ausgezeichnete Punkt 
Bewegung in Richtung der ersten MSglichkeit, im zweiten entgegen- 
gesetzt, in Richtung der zweiten M6glichkeit, im dritten fehlt jede aus- 
gesprochene Bewegungsrichtung, der Punkt  ist fast ruhig. 

Wir bespreehen jetzt die Aussagen einer typischen Versuchsreihe. In  den 
folgenden Tabellen sind die Ergebnisse mSgliehst iibersichtlich dargestellt. Links 
ist die Reizanordnung, rechts das Ph~nomen wiedergegeben. 

Tabelle 6. 

Vpen: Hartmann und Lindemann. 
Exponiert 12 Punkte in Kreisperipherie (r = 18 mm) regelm/i$ig angeordne~. 

Expositionszeit: Optimales Bewegungsstadium, etwa 35 Sigmen, Punkt 12 wird 
verschoben. 

Lage des radial verschobenen Punktes Ph~nomen 

1. in Peripherie 
2. innen 3 mm yon Peripherie 

entfernt (bildet mit Punkt 
11 u. 1 eine Gerade) 

3. innen 6 mm yon Peripherie 
entfernt 

4. innen 9 mm von Peripherie 
entfernt 

5. innen 1,5 mm ~ron der Peri- 
pherie entfernt 

6. innen 4,5 mm yon der Peri- 
pherie entfernt 

7. auBen 1 mm yon der Peri- 
pherie entfernt 

8. auBen 6 mm yon der Peri- 
pherie entfernt 

9. auBen 8 mm yon der Peri- 
pherie entfernt 

10. auBen 10 mm yon der Peri- 
pherie entfern~ 

Kreis maeht gute Bewegung naeh allen Seiten. 
Kreis mit Sehne, dem der Sehnenabschnitt 

fehlt, steht auf Sehne als Grundlinie, Sehne 
streekt sich, beh/~lt ihre H6henlage, Kreis 
maeht gute Bewegung naeh oben und zur 
Seite. 

Kreis mit dreieekigem Aussehnitt, gute Aus- 
dehnungsbewegung, die Spitze des Aus- 
schnitts bewegt sich stark naeh oben. 

Kreis mit Sehne, fiber der Sehne ein Dreieck. 
Die Grundlinie ist ruhig, die Spitze bewegt 
sich heftig nach oben und zuriick. 

Ffir Vp H. unbestimmt wenig Bewegung, 
Punkt unten ruhig. Ffir Vp L. Bewegung 
des Punktes in Sehne hinein. 

Oftener Kreis, der Punkt bewegt sieh wenig 
und unbestimmt, manehmal auf Sehne und 
manchmal auf Mitte zu. 

Kreis dehnt sleh aus, zieh$ sich zusammen. 

Birne, unterster Punkt stO$$ heftig nach 
unten, NaehbarpunkSe schwaeh nach innen. 

Vp. H.: oben Kreis mit~ guter Bewegung, 
unten nach oben oftener ruhiger Winkel. 
Vp L.: oben Kreis, unten spitzes Dreieck 
gute Bewegung. 

Kreis mit guter Bewegung~ gesehlossen, 
manchmal auch often, auBen ein Punkt, 
Bewegungsriehtung unbestimmt, aber ruhig 
ist. er nieht. 
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Tabelle 7. 

Vpen: Ko]/ka und Lindemann. 
Punkt 8 wird verschoben. 

Lage des Punktes Ph~nomen 

11. in Peripherie 

12. innen 0,5 mm yon der Peri- 
pherie entfernt 

13. innen 1,5 mm yon der Peri- 
pherie entfernt 

14. innen 2,5 mm yon der Peri- 
pherie entfernt 

15. innen 4,5 mm yon der Peri- 
pherie entfernt 

16. innen 5,5 mm yon der Peri- 
pherie entfemt 

17. auBen 1 mm yon der Peri- 
pherie entfernt 

18. aul]en 6 mm yon der Peri- 
pherie entfernt 

~berall starke und gleiehm~Bige Bewegung 
des Kreises. 

Kreis macht gute Bewegung, rechts seheint 
manchmal ein Punkt auBen zu liegen. 

Der ~uflere (1) Punkt stSrt sehr. Er reiBt 
den Kontur nach auBen in sieh hinein und 
maeht st~rkste Bewegung. Kreis ist dabei 
often (s. Abb. 24). 

Kreis ist geschlossen, aber eingedellt. Der 
Punkt am weitesten reehts macht heftige 
Bewegung: 

Kreis oben r~chts tiefe Einziehung naeh 
innen, Spitze der Einziehung ruhig, auBen 
reehts lebhafte Bewegung. 

Oben rechts oftener Kreis, die beiden freien 
Enden bewegen sieh heftig nach auBen, 
innen Punkt, bewegt sich zum Mittelpunkt. 

Kreis mit guter Bewegung. 

Kreis mit guter Bewegung, auBen isolierter 
Punkt ohne bestimmte Bewegung. 

Abb. 24, 

Bei den Aussagen der Tabelle 7 IMlt auf, da~ 
nicht der objektiv variierte Punkt Nr. 8, sondern der 
am weitesten naeh rechts gelegene Punkt 9 bewegungs- 
betont ist. In  Aussage 13 wird er so sehr struktur- 
bestimmend, daB die labfl gewordene Kreisgestalt ver- 
loren geht und an ihre Stelle eine anders strukturierte 
Kurve tritt, die ihren Schwerpunkt durehaus in Punkt 9 
hat und in ihrer Bewegung der Bewe~mg dieses Punktes 
folgt. Nebenstehende Figur, die der Beobaehter Ko]fka, 

gleieh nachdem er das Ph~nomen gesehen hatte, aufzeiehnete, versucht, die 
erlebte Gestalt und ihre Bewegung anzudeuten. 

Vp: Hartmann. 
Punkt 6 wird verschoben. 

Tabelle 8. 

Lage des Punktcs PhRnomen 

19. in Peripherie 

20. innen 1 mm v o n d e r  Peri- 
pherie entfernt 

21. innen 3 mm v o n d e r  Peri- 
pherie entfernt (mit Punkt 5 
u n d 7  Gerade bfldend) 

Kreis macht gute y-Bewe~un~ nach allen 
Seiten. 

Guter Kreis, gute Bewegung wie oben. 

Kreis mit guter Bewegung, oben durch Sehne 
abgeschnitten. Die Setme schiebt sieh naeh 
oben und sucht sich zu streeken. 
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TabeUe 8 (Fortsetzung). 

Lage des Punktes Ph~nomen 

22. innen 2,5 mm yon der Peri- 
pherie entfern~ 

23. innen 3,5 mm yon der Peri- 
pherie entfernt 

24. innen 8 mm you der Peri- 
pherie entfernt 

25. innen 10 mm yon der Peri- 
pherie entfernt 

26. auBen 1,5 mm yon der Peri- 
phede entfernt 

Kreisbewegung, ein Punkt nach unten aus 
der Peripherie gerutscht. Er bewegt sich 
sehr heftig auf seinem Platz in der Peri. 
pherie. 

Kreis mit Schne, Pnnkt inmitfen der Sehne 
zu tier, will in die Sehne hinein. 

Gute Bewegung, die freicn Enden stoBen 
gegeneinander vor, Punkt innen bewegt 
sich nach oben und zuriick., nicht sehr stark. 

Dasselbe; Punkt innen aber fast ruhig, nur 
m~nchmal kleiner StoB nacli oben. 

Krcis macht gate Bewegung, oben auBen ist 
Punkt ohne best~mmte Bewegung, manch- 
mal StoB nach oben. 

Tabelle 9. 
Vp: Kester. Punkt 3 wird verschoben. 

Lage des Puaktes Ph~nomen 

27. irmen 2 mm yon der Peri- 
pherie entfernt 

28. innen 2,5 mm yon der Peri- 
pherie entfernt 

29. innen 3 mm yon der Peri- 
pherie entfernt (bfldet mit  
Punkt 2 und 4 Sehne) 

30. innen 5 mm von der Peri- 
pherie entfernt 

31. inrten 9 mm yon der Peri- 
pher~e entfernt 

Gleichm~Bige Kreisbewegung. 

Krcisbewegung. Das Ganze bewegt sich 
sthrker nach rechts. 

Links fehlt Stack am Kreise, scheint Sehne 
da zu sein. Sic ist recht ruhig, Bewegung 
dta KreJses ist rechts betont. 

Kreis mit Schne. Sic ist nach in~en ver- 
bogcl;, sucht sick gerade zu strecken. Ihr 
mitt]erer Punkt bewegt sich na'.h links, 
Kreisbcwe~mng rechts betont. 

Kreis: hcftige Bewegung, besonders rechts, 
Punkt inner, bewegt sich a Jf Mitre zu. 

Tabel~ 10. 
Vp: Noll. Punkt 2 wird verschoben. 

Lage des Punktes PhKnomen 

32. augen 
pherio 

33. auBen 
pherie 

34. auBen 
pkerie 

35. innen 
pherie 
Punkt 

36. innen 
pherie 

1 mm vou der Peri- 
entfernt 

3 ram yon der Peri- 
entfernt 

5 mm yon der Peri- 
entfernt 
5 mm vGn der Peri- 
entfernt (bilde$ mit 
1 und 3 Sehne) 
5 mm yon der Peri- 
entfernt 

Kreis mlt Dreieck links unten, Grundlinie 
wagcrecht, ziemlich ruhig, oben rechts am 
Kreis st~rke Bewegung. 

Kreis mit gutcr Bewegung, links etwas abge- 
platter, lqein, links unten Dreieck, seine 
!inke Seite senkrecht, ziemlich ruhig. 

Kreis mit guter Bewegung, links unten, auSen 
Punkt in Ruhe. 

Kreis unten links abgeplattet; hier fast 
ruhig, oben gute Bewegung. 

Gute Krcisbewegung, Punkt innen bewegt 
sich auf Mittelpunkt zu. 
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Schon bei der oberfliichlichen Durchsieht unserer Tabellen zeigt sieh 
wieder auff~llig der EinfluB bevorzugter Riehtungen und Lagen im 
Sehraum. In Tabelle 6 i~ndert der unterste Punkt, der Basispunkt, 
seine relative Lage: Er bleibt dauernd besonders beachf~t und maeht 
die zum Entstehen einer guten Gestalt fiihrende Bewegung. Der Kreis 
bleibt meist erhalten, auch wenn ihm ein Abschnitt fehlt. In Tabelle 7 
~ialdert ein Punkt oben rechts, ein nicht betonter Punkt, seine Lage: 
Er tritt  im PhKngmen alsbald zurfick und wird raseh isoliert gesehen, 
ni~mlich sehon beimAbstand yon 5,5 mm yon der Peripherie naeh innen 
u n d  bei einem' solehen yon 6,5 nach aullen. Bei der Anordnung yon 
Tabelle 6 erseheint der Punkt innen fiberhaupt nicht ohne Beziehung 
zum Kreis, aulten erst im Abstand yon 10 ram. (In Aussage 6 wird 
allerdings aueh yon einem ,,Punkt innen" gesprochen. Er zeigt aber 
noch deutliehe Beziehung zur Sehne, in welche er bei einer Reihe yon 
Expositionen zuriickstrebt.) 

An Stelle des verschobenen Punktes ist in Tabelle 7 ein anderer 
l~mkt bevorzugt, der im betonten, horizonf~len Durehmesser liegende 
Punkt 9. Seine Bewegung ist so heftig, dal3 er fiir eine neue Struktur 
bestimmend wird. t~hnliche Wirkungen finden wir in Tabelle 10. Hier 
kommt (wie auch in Tabelle 7) das Bild einer Sehne, das sich in allen 
iibrigen Tabellen aufs deutlichste zeigt, nieht zustande , da sie eine 
schiefe Lage im Gesiehtsfeld einnehmen wiirde. Dafiir treten andere 
gerade Linien in den Vordergrund, die nun ihrerseits vertikale oder 
horizontale Richtung zeigen. So hat in Aussage 32 das entstehende 
Dreieek eine Grundlinie in horizontaler Richtung, w~hrend seine linke 
Seite in Aussage 33 senkrecht erseheint. Diese bevorzugten Richtungen 
fallen den Vpen ohne weiteres auf. 

Weft bedeutsamer aber noeh ist die Tatsaehe, dab ein oder mehrere 
Punkte bei fast allen Reizlagen, wofern sie fiberhaupt ausgesprochene 
Bewegung machen, diese in Richtung einer festen Endstruktur aus- 
ffihren. Es zeigt sich in den auftretenden Bewegungen deutlich eine 
,,Tendenz zur guten Gestalt". - -  Wir fassen in folgenden S~tzen die in 
dieser Hinsicht wichtigen Ergebnisse zusammen: 

1. Eine geringe Verschiebung eines Punktes bleibt fiir die einmal 
vorhandene Struktur ohne EinfluB. Der Kreis bleibt als Kreis erhalten 
und fiihrt seine Bewegung aus wie friiher. 

2. Wird die Versehiebung gr6$er, so sieht der Beobachter, da$ der 
Punkt zu Anfang der Exposition nieht in seiner ,,riehtigen Lage" in 
der Peripherie liegt. Die Bewegung dieses Punktes ist betont, und 
zwar sueht er die Peripherie durch besonderen Aussehlag zu erreiehen. 
Im fibrigen ist die Kreisbewegung nieht beeinfluBt. 

3. Wird die Entfernung zu groB, so tritt ein vollst~ndiger Umsehlag 
in der Bewegungsrichtung ein. Sie fii~rt jetzt zu einer neuen ,,guten 
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]~ndgestalt": dem Kreis mit einer Sehne. 0b der Punkt nun auBen oder 
innen yon dieser Sehne liegt, stets bewegt er sieh, welm die Entfernung 
nicht zu grol~ ist, auf diese Struktur zu, wahrend er in radi~rer Riehtung 
fast gear keine 7-Bewegung macht, sobald er aueh objektiv in dieser 
liegt. 

4. Im Innern der Figur, nahe der Mitre liegend, zeigt unser Punkt 
alsbald eine kr~ftige Bewegung zum Mittelpunkte hin. 

5. Ist keine dieser einfachen Strukturen zu erreichen, so bildet sieh 
unter Umsf~nden eine neue selbsti~ndige Struktur. (Vgl. Aussage 13.) 

6. Ist der Weg zu zwei gleichwertigen Strukturen etwa gleieh weft, 
so ist die Bewegungsrichtung des auf der Grenze liegenden Punktes 
unbestimmt und schwankend, oft genug erscheint er fast in Ruhe. 

w 15. Wir sagten frfiher, dal~ einfache Figuren auch bei kiirzester 
Exposition richtig erkannt wurden, d.h. da~ ihnen adequate Ph~no- 
mene entsprachen. Das ~Lndert sich alsbald bei komplizierten Figuren. 

Wir boten den Vpen dem Rubinschen Buehe (a. a,. O. Abb. 1) ent- 
nommene Figuren (z. B. Abb. 20 und 21) bei einer Expositionszeit yon 
etwa 20 o ein Mal und lie~en uns aufzeichnen, was sie gesehen hatten. 
Das wiederholten wir in Pausen v0n etwa 2 Minuten 6--10 mal, solange 
n&mlich, bis sich bei der folgenden Exposition das Bild nieht mehr 

Abb. 25. Abb. 26. 

~inderte. Endlich er- c ' , ,  
schien das Objekt erst ~ , \  " ~ J ~  
3 real, danri 6 real in 
D.-B. und wurde wie- 
der gezeichnet. Es er- 
gab sich: Die Zeich- 
nungen ~ndern sich Abb. 2~. 
yon Exposition zu 
Exposition, und zwar in ganz ~ ~ 
bestimmter Richtung. Die ersten 
Figuren sind einfaehe, relativ 
stark symmetrische Gestalten. 
Erst allm~hlich und in charak- 
teristischer Reihenfolge stellen 
sich jene Komplikationen ein, ADb. 2S. ADb. 29. 
die der Reizordnung entsprechen. 

In Versuchsreihe I (exponiert ist Abb. 20, Abb. 25--29 sind ge- 
zeichnet und zwar gleich nach den betreffenden Expositionen)sieht 
Vp Ahlgrimm zuniichst ein Gebilde, welches sie mit ,,drei Finger" 
bezeichnet. Diese Finger strecken sich aus. Sie zeiehnet sie in 
Riehtung naeh schr~g links oben und sieht die dureh die ruhende 
Abb. 20 gegebene, horizontale schwach gebogene Basis um 10--30 ~ 
~edreht nach links oben verlaufen. 
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Recht lange erh~tlt sich der einmal gewonnene Gestalteindruek bei 
Vp Kester (cxponiert ist Abb. 21, gezeiehnet sind Abb. 30--35) und 
geht erst bei kurzer D.-B. in den dem Reiz entspreehenden kompli- 
zierteren fiber. In einer dritten Reihe versehieben sieh die GrSBen- 
verh~Itnisse im Weehsel des Bildes stark. Ieh lasse es bei der Wieder- 
gabe der beiden ersten Zeiehnungsreihen bewenden. Sie fShren uns zu 
der zweifel~freien FeststeUung: Kurz exponierte komplizierte Figuren 
werden phenomenal einfaeher und straffer strukturiert erlebt, als es 
der Reizanordnung entspriehtl). 

Abb. 80. Abb. 31. Abb. 82. Abb. ~3. Abb. 84. Abb. B5. 

Vergleiehen wir tmsere letzten Ergebniese mit den friiheren, so 
kSnnen wir fiir das Erlel~en kurzzeitig exponierter Objekte ganz all- 
gemein sagen: Einfachen, guten Gestalten entspreehende Rcizkonfigura- 
tionen werden ihrer Struktur entspreehend gesehen. Sie werden aueh 
bei kiirzester Expositionszeit nicht zerstSrt. Komplizierte Konfigura- 
tionen werden im Sinne einfacher Gestalt ver~ndert gesehen. (Dureh 
nachfolgenden LSsebreiz werden bei kurzer Pause und besonderen 
Sektorenverh~ltnissen auch einfache Gest~Iten zerstSrt.) 

Vierter Teil. 

Theoretische Bemerkungen. 
w 16. Wit haben in der Einleitung die 7-Bewegung zum Vorgang der 

Gestaltentstehung in Beziehung gesetzt. Bevor wir diesen Gedanken 
weiter ausbauen, miissen wir zusehen, ob sich das y-Ph~nomen nicht 
aus anderen bekannten Tatsachen oder Gesetzen ableiten last. 

Schon Bethe hat fiir das Ph~nomen, das bei jenen Mach-Bethesehen 
Versuehen auftrat (siehe Einleitung), eine Erkl~rung gegeben. Nach 
ihm bandelt es sich bei dem Ph~nomen um eine Funktion der Aufmerl{- 
samkeit; seine auf S. 34 unserer Arbeit mitgeteilten Versuche beweisen 
ihm, dab es sich nieht um eine Eigentfimlichkeit der Retina handeln 
kann: Die Liehtbewegung bei instantaner Beleuchtung ebenso wie 
einbreehendes Dauerleuehten und einbreehendes Dunkelsein nehmen 
ihren Ausgangspunkt subjektiv yon der Stelle, wo die Aufmerksamkeit 
weilt, das Ph~nomen wird ebensogut gesehen, wenn Avfmerk~amkeits- 

1) In gewisser Beziehung stehen hierzu die Berichte WiStmanns fiber seine 
Versuche an Zeichnungen ungefibter Vpen. Aueh hier werden yon den Vpen 
bei den ersten tastenden Versuchen, einen Gegenstand wiederzugeben, zun~chst 
einfache Gestalten, Kreise, regelm~Bige Dreiecke, Quadrate, aufgezeichnet. Erst 
sparer treten die dutch Perspektive usw. gebotenen Komplikationen hinzu. 
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punkt  und ~'ixationspunkt getrennt sind, wie wenn beide vereinigt 
sind. - -  Dal~ Aufmerksamkeitsverteilung eine groBe Rolle spielt, geht 
aueh aus unseren Versuchen hervor, abet ~bgesehen davon, dab die 
Aufmerksamkeitsftmktion selbst noeh der Kl~rung bedaff und des- 
halb zur Erkl~rung ungeeignet ist, hat  sieh uns die groBe Wirkung 
zahlreieher anderer Faktoren ergeben, die nieht unter den Begriff 
der Aufmerksamkeit fallen. Wir schlieBen, dal3 Aufmerksamkei~s- 
verteflung zwar ein mitbestimmender Faktor ist, dal3 aber das 
7-Phanomen selbst nicht ein solches der Au~merksamkeit sein kann. 

Fuchs Seheint die physiologische Erkl~rung zu genfigen, welcher er 
in seiner aueh ffir die normale Psychologie bedeutungsvollen Arbeit 
fiber das Sehen der ttemianopiker und der Hemiamblyopiker Ausdruek 
verleiht (a. a. O. 86, S. 126) : ,,Der mit einem Teil dieser Erseheinungen 
verbundene Bewegungseindruck kommt dadureh zustande, d~B die 
peripheren Teile der Netzhaut spgter anspreehen, als die zentralem" 
Diese Erklgrung war gegenfiber den KenI~elschen Mitteilungen fiber unser 
Ph~nomen noch mSglieh, die sieh nut  auf einfaehste, ausgezogene, durch 
den Fixationspunkt naeh beiden Seiten hindurehgehende Figuren I) be- 
zogen; sie kSnnte auch auf die Erscheinungen an ausgedehnten Fl~chen- 
figuren fibertragen werden, versagen muB aber diese Erkl~rung gegen- 
fiber solchen Figuren, die gar nieht die Fovea berfihren, den UmriB- 
figuren. Denken wir etwa an den UmriBkreis, dessen Mittelpunk~ 
fixiert is~ und der als kreisfSrmige Schnur, als , ,Gummib~nd" gesehen 
wird. I~Iier fallen alle Punkte auf geometriseh genau und funktionell 
angen~hert gleieh periphere Punkte der Netzh~ut. Es dfirfte naeh dieser 
Ansehauung in solchem Falle fiberhaupt keine 7-Bewegung geben. Noeh 
deutlieher wi rd  das bei der stehenden Ellipse. Hier ist die Bewegung 
in horizontaler Richtung am st~rksteh. Es bewegen sieh also gar nieht 
die Punkte am heftigsten, die sieh am weitesten peripher abbilden, was 
doeh aus der Auffassung yon F u c ~  folgen wfirde. DaB Zentrum" und 
Peripherie sieh dem 7-Phgnomen gegenfiber verschieden verhalten, ist 
freilich aueh bei unseren Versuchen zut~ge getreten (vgl. S. 34f.). Abet 
sehon dieser Tatbestand erfordert eine andere Erkl~rung. Der Fixa. 
t ionspunkt ist aueh der , ,Verankerungspunkt" und als soleher relativ 
lest, die Peripherie ihm gegenfiber viel labiler und beweglieher ~). 

i) Freilieh versagt sie schon gegenfiber der yon Kenkel hervorgehobenen 
Tatsache, dab einfache Striehe viel schw~ehere 7-Bewegung zeigen, als die M~ller. 
Lyer-Figuren, was auch zu der yon F~hs (a. a. O. 86, S. 15) konstatierten 
Tatsa~he paBt, dab Striche gestaltmaBig hinter einfachen gesehlossenen Figuren 
zurfiekstehen. Endlieh sei in diesem Zusammenhang an das sechste Pamllel. 
Gesetz yon Cermak und KoHka erinnert, nach dem zentrale Beoba~htung gegen- 
fiber peripherer Simult~nstadium bzw. Verschmelzung begfinstig~ (vgl. Cermak- 
Ko]]l~a, a. a. O., S. 107)~ 

~) VgL Fuck, s, a. a. O. ~4, S. 130f. 
P~ychologische Forschung. Bd. 2. 4 
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Ganz kurz k6nnen wir zu der Art und Weise Stellung nehmen, wie 
Wittmann allgemein die Bewegungsph~nomene behandelt 1). Er kommt 
zu folgender Definition: ,,seheinbewegungen lassen sieh als Gesamtvor- 
stellungen bezeiehnen, die aus einem Zusammensehlul] yon Einzel- 
vorstellungen, yon Einzelbildern, yon Phasen bei bestimmten Bedin- 
gungen hervorgehen. Ihre zwei wichtigsten Bedingungen sind Suk- 
zession der Phasen in gewissen Intervallzeiten und gerichtete Beach- 
tung" (vgl. S, 81~ etwa auch S. 23). Dieser Definition lil3t sich unsere 
Bewegung schbn deshalb nicht unterordnen, well die eine Bedingung 
gar nicht erfiillt ist. Wir haben es hier ja nur mit einer ,,Phase" zu tun. 
Allgemein sei Wittmann gegenfiber, dessen treffliehe Beobachtungen 
unsere Tatsachenken~tnjs um wertvolle Stiicke bereichert haben, noeh 
das folgende bemerkt: 

Seine Stellung hat  ein Doppelgesicht: einmM ist sie streng theorie- 
feindlich, eine erklirende Psychologie wird als ein Mil~verstindnis der 
Aufgaben dieser Wissenschaft abgelehnt (Einleitung des Buehes, be- 
sonders S. 5), andrerseits abet setzt seine Begriffsbfldung doch eine 
Theorie, trod zwar, wie wir glauben, eine falsche Theorie voraus. Ganz 
ohne Theorie diirfte man Wahrnehmungsgegebenheiten gegenfiber fiber- 
haupt nich$ yon ,,Vorstellungen" sprechen, derm der Begriff ,,Vor- 
steliung" t r ig t  diese Gegebenheiten aus der objektiven in die subjektive 
Sphire hiniiber, was ihrem rein deskriptiven Gehalt durchaus nicht 
entsprieht. Aueh tier ,,Zusammenschlult yon Einzelvorstellungen zu 
einer Gesamtvorstellung" ist eine hypothetisehe Subkonstruktion. Die 
Phasen sind deskriptiv iiberhaupt nicht gegeben. Gegen diese Stiicke 
der Theorie gelten alle die Argumente, die Ko//ka seinerzeit gegen 
Benussl geriehtet~) hat. Die Folge der Wittmannschen Einstellung scheint 
mir aul3erdem notwendigerweise eine gewisse Unfruchtbarkeit der 
])u zu sein. Es ist denn aueh charakteristisch, dab Wittman~, 
die meisten seiner Versuche anstellt, um andere Theorien zu wider- 
legen, also die Fragestellung schliel31ich ~us den yon ihm, und zum Teil 
aueh mit Erfolg, bekimpften Theorien gewinnt. Er bekommt so ein 
groBes Material yon Tatsachen, das aber ehne theoretisehe Bindung 
in seiner Mannigfaltigkeit aufgezeigt ~aSrd. Die These: ,,])as Sehen 
von . . . .  Seheinbewegungen ist als ein analytisch-synthetischer, per- 
ceptiver Proze~ anzusehen" (S. 290) kann in diesem Sinne nieht ge- 
nilgen. 

w 17. Wir haben sehon in der Einieitung die Atfffassung der z-Be- 
wegung angedeutet, die uns zu einer beffiedigenden Theorie zu fiihren 

1) Job. Wittmann, ~ber das Sehen yon Scheinbewegungen und ScheinkSrpern, 
Beitrfi, ge zur Grundlegung einer analybischen Psychologie. Leipzig 1921. 

3) K. Ko//ka, Beitr/~ge III. Zur Grundlegung der Wahrnehmungspsychologie. 
Zeitschr. f. Psychol. ~3, 1915. 
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scheint. Wit sagten: In der 7.Bewegung kommt das Entstehen und 
Vergehen yon Gestalten zum ph~nomenalen Ausdruek. Was besagt 
nun diese Hypothese im einzelnen, wie stimmt sic zu den Ergebnissen 
unserer Arbeit? Ist die erste Phase unserer y-Bewegung (A) der Aus- 
druck einer GeskdJentstehung, so heiBt das: Einer ruhenden Reizkon- 
figuration entspricht nicht unter allen Umst~nden sofort eine ruhende 
Gestalt. Es gibt vielmehr Bedingungen, unter denen die Gestalt phe- 
nomenal bewegt erscheint, und diese Bewegung stellt eine Entwicklung 
zur Endlage der ruhend bestehend bleibenden Gestalt, eben ihre Ent- 
stehung dar. 

Wir versuchen unsere Annahme aus unsern Ergebnissen heraus zu 
stiitzen : 

1. Kommt es bei einer Reizlage phenomenal nicht zur Bildung einer 
Gestalt, wie bei unregelm~figen Punkthaufen, so gibt es fast gar keine 
,~-Bewegung. Sic tritt  aber auf, sobald sieh in diesem Haufen Gestalten 
konstituieren (vgl. S. 27, Punkt 5). 

2. Wir fanden Bewegungen, die darin bestanden, daf  Teile yon 
l~iguren sieh an Stellen begaben oder zu Stellen hin tendierten, die nicht 
dem ihnen zugehSrigen Einzelreiz, wohl aber der ganzen ,,guten Gestalt" 
entspraehen. So sprang ein Punkt in die Peripherie, in die Sehne, zum 
Mittelpunkt des Kreises hin (siehe S. 42f.). Immer dann, wenn die 
Reizlage so war, daf  nicht ohne weiteres ihr eine gute Gestalt ent- 
spreehen konnte, ein Punkt herausfiel, so bewegte er s~ch in Riehtung 
der guten Endgestalt (siehe besonders S. 46f.). 

3. Finden sich in der objektiven Figur kleine Liieken, so maehen 
die freien Enden die heftigste Bewegung, um diese zu sehliefen, so be- 
sonders bei Kreis, Ellipse, und Dreieck (siehe S. 28). 

4. Sind die Liieken grSBer, so bilden sieh mehrere selbst~ndige 
Gestalten, die nun energiseh auseinanderfliegen (siehe S. 28). 

5. In der ~,-Bewegung kommt es zu einem vSlligen Zerfall der Ge- 
stalt, wenn eine bestimmte Zeit nach Darbietung der Figur ein LSseh- 
reiz erscheint (vgl: die Ko]/kaschen Versuehe). 

6. Werm zwei H~lften einer l~igur verschieden lange exponiert wer- 
den und infolge dessen verschiedene Stadien van y-Bewegung zeigen, 
so tritt  Deformation oder Zerfall der Gestalt ein: d. h. entweder fiihrt 
die doppelte Bewegung zu einer neuen Gestalt oder sie ffihrt zur Bildung 
yon zwei selbst~ndigen Gestalten an Stelle einer einzigen. 

Diese Vorgange erweisen sieh als gesetzm~fig abh~ngig yon 
Gestaltfaktoren. Je besser die Gestalt, um so grSBer muff die 
Versehiedenheit der Expositionszeiten sein, um die vorhandene 
Gestalt zu stSren. Bei guten Gestalten tritt nicht mehr Defor- 
mation, sondern gleieh Zerfall ein (vgl. S. 16 und S. 38f.), Zerfall 
tritt auch dann sofort ein, wenn die beiden H~lften dadurch ver- 

4* 
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schiedene 7-Bewegung ausffihren, daft sie mit verschiedencr Inten- 
siti~t dargeboten werden (vgl. S. 17). 

7. Der Einfluft der Intensiti~t auf die ?-Bewegung ist stark yon Ge- 
staltfaktoren abhimgig. Wi~hrend die Intensiti~t einerseits die Bewegung 
steigert, wirkt sie andererseits im Sinne eines sti~rkeren Zusammenhaltes 
der Gestalt, eine Wirkung, die um so mehr zurficktritt, je loekerer dieser 
an sieh ist (siehe S. 19f.). Daraus erkl~rt sich auch der Untersehied der 
~,-Bewegung bei starker und schwacher Intensiti~t, wenn gute Gestalten 
gegeben sind: ]~ei starker ist sie energisch, ruckweise, hat aber geringe 
Amplitude, bei schwi~eherer ist sie li~ssig, langsam, geht aber fiber grofte 
Wegstreeken (siehe S. 16). 

8. Ein i~hnlicher Einfluft des sti~rkeren oder geringeren Grades yon 
Gestaltzusammenhang zeigt sich in der Abhi~ngigkeit der 7-Bewegung 
yon der Gr6t~e der Figuren: Ist der Zusammenhang relativ stark, wie 
bei kleinen Figuren, so ist die Bewegung geringer als dort, wo er schwi~cher 
ist, bei groften Objekten (siehe S. 25). 

9. Die auftretenden Bewegungen hangen stets yon der Gestalt, 
die zustande kommt, ab und sind bei konstanter Reizkonfiguration 
und Fixation eine Funktion der ,,Auffassung". An der l~ubinsehen 
Becher-Gesiehterfigur geht sie bei der ,,Beeherauffassung" naeh auBen, 
wahrend sie bei der ,,Gesichterauffassung" laaeh innen geriehtet is~ 
und hierbei gehemmt erscheint (siehe S. 41).  Sind 2 Gestalt~n 
zugleich unter denselben Bedingungen im Gesichtsfeld m6glieh, so 
ist die Bewegung eines Punktes, der sowohl die eine, wie die andere 
durch seine Bewegungsrichtung herstetlen k6nnte, gehemmt und 
unsicher (siehe S. 43). 

10. An Stellen, die gestaltlich betont sind, sind aueh die 7(Be- 
wegungen am sti~rksten, so z. B. in der N~he der Spitze des Dreieekes 
(siehe S. 27 f.). 

11. Der Fixationspunkt hi~lt benachbarte Teile der Figur lest. 
So entstehen durch die 7-Bewegung abgeanderte Gestalten (siehe S. 35). 

12. Der Fixationspunkt selbst kann dureh die Gestalt verlagert 
werden und zeigt entspreehende 7-Bewegung, die wieder zu einer 
,,besseren" Gestalt ffihrt (siehe S. 35). 

13. Die seheinbare GrSfte der Gestalt erweist sich als :~unktion der 
Expositionszeit: Eine Gestalt gebraucht eine gewisse Zeit der Reizein- 
wirkung, um ihre normale Gr6i~e zu erreichen (siehe S. 23f.), und zwar 
besteht vollkommene Parallelit~t zwischen GrSfteni~nderung und Be- 
wegungsamplitude: die Figuren und die Richtungen, die durch die Ver- 
kfirzung der Expositionszeit besonders stark verkleinert werden, weisen 
auch die st~irkste 7-Bewegung auf (siehe S. 24). 

14. Figuren, die wir der Wul/sehen Arbeit entnommen hatten, 
zeigten 7-Bewegung in dem Sinn, in welchem sich auch bei jenen Unter- 
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suehungen die t~mderung der Wiedergaben vollzogen hatte, und es trat 
die gMehe Abhangigkeit yon der Auffassung zutage (siehe S. 48f.). 

15. Der Sehraum selbst, in welehem die y-Bewegung vor sich geht, 
zeigt Tendenzen zur Strukturierung. Es treten in ihm dem Figurkontur 
parMMe, gesehlossene Sehattenstreifen auf (siehe S. 15 und S. 40). 
Andererseits zeigt der Sehraum als Ganzes ffir unsere Bewegung gew/sse 
bevorzugte Riehtungen, und zwar sind das die Hauptverankerungslionien, 
die horizontale und die vertikale; in dieser letzteren ist die Bewegung 
nach oben gegeniiber der in Richtung naeh unten betont, die Basis des 
Ganzen zeigt stets relativ wenig ]~ewegung (siehe S. 26 und 39f.). 

Gehen wir bei unserer Er6rterung yon Punkt 14 aus! Wir finden 
die Ver~nderung, die sich damals an den Vorstellungsbildern vollzogen 
hatte, in unsern y-Bewegungen wieder: Jene Ver~nderungen haben 
sich als Gestaltgesetzlizhkeiten erwiesen, das Gleiche wird ffir die 7-Be- 
wegung gelten miissen. Ko[[ka hat schon im Beitrag IV darauf hinge- 
wi.'.esen, daft das y-Phi~nomen aus der Wertheimersehen Theorie des Be- 
wegungssehens direkt abgeleitet werden kann. Jetzt ist der Zusammen- 
hang noeh viel starker geworden. Wit sahen: Einem ruhenden t~eiz 
entsprieht (unter bestimmten Bedingungen der Exposition) ein dyna- 
miseher Ausbreitungsvorgang, d er erst zur fertigen, bleibenden Gestal~ 
ffihrt, dieses dynamisehe Gesehehen in einem ganzen Gebiet ist der 
Kern dessen, was Wertheimer damals als ,Ausstrahlung" bezeiehnete 
und was er unter ,,Umkreiswirkung" verstand (vgl. Exp. Stud. Zeit- 
sehr. f. PsyehoI. 61, 248, 252). 

Es erhebt sieh nun sofort die Frage, warum gibt es keine 7-Bewegung 
unter normalen Umsti~nden, ein Problem, das wit in anderem Zusammen- 
hang sehon kurz gestreift haben (siehe S. 29ff.). Uns ersehein~ es n~m- 
lieh nieh~ ausreiehend, werm wir die .Bedingungen angeben, un~r denen 
das Phgnomen auftritt oder ausbleibt, wit wollen tiefer in das Ver- 
stgndnis des Vorgangs eindringen. DaB das Sehen yon Gestalten mit 
und ohne 7-Bewegung zwei wesentlieh versehiedene Phi~nomene seien, 
k6nnen wir nieht annehmen, denn aueh bei dauernd exponierten Ob- 
jekten sieht man deuflieh ~,-Bewegung, wenn sie pl6tzlich aufleuehten 
(oder versehwinden, siehe S. 8). Dazu fanden, wit, dag zwar aueh 
unter Bedingungen, die bei den meisten Vpen optimale'Bewegung er- 
gaben, andere sie fiberhaupt nieht sahen, dab aber anderseits ftir ge- 
tibte Beobaehter in abgestufter Weise das Ph~nomen verminderg und 
zum Versehwinden gebracht werden konnte. Absolute Ruhe und opti- 
rome y-Bewegung sind also nur die Extreme einer P~eihe. Wollen wir 
alle Fglle verstehen, so mfissen wit ffeilieh das Gebiet des Ph~nomenalen 
verlassen und auf die physiologisehen Vorgiinge zvxiickgehen. 

Die y-Bewegung entsprieht der Gestaltentstehung. Diese These 
heiBt physio]:ogiseh: Die ruhende Gestalt im sometisehen Feld kommt 
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erst nach einem besonderen, wenn auch kurz dauernden und sehnell 
verlaufenden Vorgang zustande. Wenn wir das aber ausspreehen, dann 
ist nieht einzusehen, warum dieser Vorgang bei langdauernder Expo- 
sition versehwinden soB. Physiologisch mfissen wir die Existenz eines 
solchen Vorgangs dann aueh bier annehmen; dab er im allgemeinen nicht 
zu einem eigenen Ph~nomen ffihrt, das kann zweierlei Griinde haben: 

1: I)er Vorgang l~uft anders ab, wird dutch andere Faktoren in 
seiner Auswirkung gestSrt. DaB solche Einfliisse da sind, daiiir sprechen 
die Versuche fiber die Wirkung der Dinghaftigkeit des Objekts auf die 
y-Bewegung (siehe S. 31f.). 

2. Es kommt ffir die ph~nomenale Wirksamkeit dieses physiolo- 
gischen Vorgangs darauf an, dab seine wirksame Energie im ~rergleich 
mit der des station~ren, dauernden Endvorganges nicht verschwindend 
klein ~ rd .  Diese Annahme hat KoHlca (Beitr. IV) entwiekelt unter der 
Voraussetzung, dab bei dauernder Exposition die Ausbreitungsgeschwin- 
digkeit der Erregung gehemmt ist. Sie lieBe sieh vielleicht auch anders 
fundieren. Der y-ProzeB, wie wir den physiologischen Vorgang nennen 
wollen, wiirde, jedenfalls immer zustande kommen, nur nicht immer zu 
einem Ph~nomen fiihren; dab dies wirklich so ist, dafiir spricht vor 
aUem die Tatsache: Dureh Ubung sieht man aueh im t~ghehen Leben 
viel mehr ?-Bewegung, als vorher, was ieh sch0n friiher betont habe. 

Was wir ftir die erste Phase (A) der z-Bewegung gesagt haben, gilt, 
mutatis mutandis, auch ffir die zweite Phase (Z). Physiologisch ge- 
sproehen ist es unmSglich, daI~ eine Erregung mit dem Aussetzen des 
Reizes sofort versehwindet. Die Z-Phase tier ?-Bewegung zeigt uns 
an, dal~ dieses Verschwinden nicht ein blol~es Abklingen ist, sondern 
mit gestalthchen Versehiebungsprozessen einhergeht. Ein eindeutiges 
Ergebnis unserer, wie ~uch der Kenkelschen Untersuchung war, dub 
die erste Phase vor der zweiten bevorzugt ist: Die Ausdehnung ist 
starker, als die Zusammenziehung. Daffir kann der zweite Prozel~ 
li~nger andauern. Manehe Vpen gaben spontan an: ,,Auch naehdem 
die Figur verschwunden war, war im Gesichtsfeld noeh ein Zusammen- 
ziehen da", ein Beweis ftir uns, dab dieser Vorgang langsamer verliiuft 
und auf das ganze Feld iibergreifen kann. Es kam iibrigens such vor, 
dab ein auftretendes positives Naehbild noeh Z-Bewegung zeigte. 

Von unserer Annahme aus erkl~ren sich auch zwanglos die :Einfliisse 
yon Fixation und Aufmerksamkeitsverteilung. Aufmerksame Beach- 
tung eines Gebiets fSrdert die Bewegung in ihm, das hat schon Bethe 
beobaehtet, und wir kSnnen ihm durehaus zustimmen, wenn er darauf 
hinweist, dal~ eine aufmerksamkeitsbetonte Stelle des Sinnesorgans fiir 
eine Erregung - -  also auch fiir die Erregungsausbreitung - -  empf~ng- 
licher sei, Ms eine night betonte. Ganz besonders hat aueh Wertheimer 
die bewegungsfSrdernde Wirkung der Aufmerksamkeit bewiesen. Nach 
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ihm kommt allgemein aufmerksamkeitsbetonten Stellen eine erhShte 
Disposition fiir Erregungen zu. 

Fixation eiues Gebiets hemmt die Bewegung in ihm: Die Fixation 
als solche hat, wie Fuch8 a. a. O. 84, S. 133f. betont, einen gewaItigen 
Struktureinflu~ auf alles, was im Gesichtsfeld vorgeht, mad das zentrale 
Gebiet der Netzhaut kann in ganz anderem MaBe GestaIten erzeugen, 
als das der Peripherie. Hier aul3en wird der Gestaltzusammenhang stets 
schw~cher sein: Die Bewegung kann eine gr6Bere Amplitude besitzen. 

w 18. Wir wiesen schon darauf lain, dal~ die z-Bewegung aus der 
Werthei~nersehen Theorie direkt ableitbar ist. Diese Theorie ist 
inzwischen dutch K6hler ausgebaut und in einer Hinsicht im 
anatomiseh- physiologisehen erweitert worden. Die 7-Bewegung 
beh~lt aber auch jetzt ihre alte Stelle, ja sie wird dem theore- 
tisehen Verst~ndnis noch n~her gebracht. Wie jeder Eingriff in 
einen station~ren Zustand (in einem physikalisehen System) zu einem 
,,reiBenden Verschiebungsvorgang" fiihrt, der dann erst in einen 
neuen station~ren Zustand miinden kann, so fiihrt aueh die plStz- 
liehe Reizung unseres Sehorgans zu einem spezifisehen Vorgang, der 
seinerseits die ruhende Endgestalt mit sieh bringt. Was wir ~-Prozel3 
genannt haben, das ist nichts anderes, Ms dieser Vorgang selbst. Auf 
ihn hat K6hler seine gestalt-theoretischen Untersuchungen noeh nicht 
ausgedehnt, aus unseren Versuchen folgt aber als Erfahrungstatsaehe, 
dab auch dieser Vorgang den Gestaltgesetzen untersteht. Der Endzustand 
unterliegt dem Gesetz der Pr~gnanzl). Er mud eine m6gliehst gute Gestalt 
sein. Tats~chlich ist unsere z-Bewegung immer in Riehtung auf Gestalt- 
verbesserung vor sich gegangen. Dabei erschienen oft Gestalten, die ge- 
ometrisch stark yon den dargebotenen Figuren abwiehen, d. h. : Unter 
den Bedingungen der kurzen Expositionszeit sieht man die gleiehen 
Figuren anders (und mit 7-Bewegung), als wenn sie dauernd exponiert 
bleiben [vgl. besonders unsere Zeiehnungswiedergaben auf Seite 47/89)]. 

Hier sehen wir noch eine andere Abh~ngigkeit des z-Prozesses yon 
der Expositionszeit, als wir sie oben bes~rochen haben. Wenn wlr die 
Figur dauernd und in Ruhe sehen, so werden wir zwar einen ~,-ProzeB 
annehmen, aber nicht mehr einen solchen, der im Sinne der Verschiebung 
yon Figurteilen gegeneinander wirken kSnnte, denn die ~gur  wlrd je, 
(wenigstens unter Ann~herung) ad~quat wahrgenommen. Die Art der 
Bewegung und der Bau der Gestalt selbs~ ist vor der Expositionszeit 
abh~ngig, und zwar so~ dab die Tendenz zur guten Gestalt bei kurzer 

1) Vgl. K61tlers Ausfiihrungen, a. a. O., S. 248ff. 
2) Im Zusammenhang hiermit erinnern wir daran, dab die ,,totalisierende 

Oestaltauffassung" bei Hemianopikern und Hemiamblyopik~rn auch nur bei 
tachistoskopischer Darbietung (und am Nachbild), nieh$ aber unter normalen Be- 
dingungen zustande kommt; vgl. F~chs, 86. 
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Exposition wirksamer wird ale bei dauernder. Das wird nut  dann ~er- 
st~ndlieh, wemu wit folgendes annehmen: Die dauernde Erregung des 
peripheren Sinnesorgaps setzt feste Bedingungen, , ,Randwerte", fiir 
die Ausbildung der Struktur~ w~hrend bei kurzer Exposition die Festig- 
keit dieser ,,bedingenden Form" zurfickgeht. Die Gestalt will so gut 
werden wie sie kann, die Verschiebungsvorgange fi~den in diesem Sinne 
start, auch am per ipheren Sinnesorgan (vgl. K6hler a. a. O. S. 197). 
Wean abet Fixation und Akkomodation vollendet sind, so kann an der 
Simmsfl~ehe selbst keine Verbesserung mehr stattfinden. Die Gestalt 
sSeht also bei dauernder Exposition unter den yon der Peripherie ge- 
setzten Bedingungen, solange diese krMtig sind; verschwindet aber do" 
Reiz gleieh wieder, so wird dieser Tell der bedingenden ~orm labilerlj 
und die Verbesserung kann ein Stiick welter gehen. 

Betrachten wir jetzt  die Thes% welcbe K6hter bei seiner Erweiterung 
der urspriinglichen Theorie aufgestellt hat :  ,,Der jeweilige Komplex 
yon Retinaerregungen gibt den Anlai] und zugleich die speziflschen 
Bedingungen fiir sin gestaltetes Geschehen, welches den optischen Sektor 
yon der Sinnes/15che an (und diese einbezogen) durchweg er/i~llt. Was 
gewShnlich ,,Reizleitung" zwischen der Sinnesfl~tche und Groi~hirn- 
feldern genannt wird, ist das gestaltete Geschehen au/ dieaem Wege, und 
eben das gleiche Geschehen (saint seinen Folgeerscheinungen) wird 
im psychophysisch mal~gebenden l~iveau das Korrelat gesehener 
I~umgestal ten ~)", so ist klar, dab unsere experimentellen Ergebnisse 
in Riehtung ihrer Konsequenzen liegen. 

Es wiirden also ~uch Netzhaut- und Leitungsvorggnge yon dem 
Gesamtgestaltvorgang aus beeinf]uBt Werden kSnnen. Wir sehen bMd, 
dab sieh fiir diese Annahme noch ein anderer Priifstein finden lassen 
mul~: Dal~ l~achbilder auch wesentHch yon der l~etzhaut abh~ngen, 
i s t  im a]lgemeinen angenommen worden und diese Annahme paint aueh 
zu den Versuchsergebnissen yon Jaensch und seiner Schule s), die lqaeh- 
bild, Ansehauungsbild und Vorstellungsbfld vergliehen. Wenn nun bei 
kurzer Exposition eine , , inadequate" Gestalt gesehen wird, dann ergibt 
sich aus unserer Itypothese: Der Gestaltprozel~ betrifft den ganzen op- 
tisehen Sektor einschliel31ich der Netzhaut, also muB aueh das Nach- 
bild, wenn es iiberhaupt auftritt,  in der gleiehen, Gestaltgesetzen unter- 
liegenden Form auftreteno 

1) Ebenso, wenn der Reiz gar zu tange ~nd~uert, wie beim ,,Anstarren" des 
Objekts. Van hier aus liel~e sich auch zu einem yon Becher gegen die K6hler- 
sche Gestalttheorie erhobenen Einwand Stellung nehmen. VgL E. Becher: 
W. Kghlers physikalische Theorie der physiologischen Vorg~nge, die der Gestalt- 
wahrnehmung zugrunde liegen. Zeitschr. f. Psychol. 8~, S. 43 u. 1921. 

~) A. a. O. 197. 
a) Fiir gewisse Fi~lle wird es yon Fuchs bestritten; ob mit Recht, bleibe hier 

d~hingestellt. Vgh Zeitschr. f. Psychoh 86, 95f., 99. 
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Am geeignetesten fiir eine Naehpriifung wtirden wohl Versuche mit 
unserm Kreis aus 12 Punkten, wie wir ihn auch zur Untersuchung der 
~,-Bewegung benutzten, sein, doch gelang es uns nieht, mit ihnen ein 
deutliches Nachbild zu erzielen. Wir boten deshalb unseren Vpen un- 
regelm~l~ige Fl~ehenfiguren (z. B. Abb. 20 und 21) in kurzer Expositions- 
zeit (etwa 20 v) dar 1) und lieBen sie nach einmaliger Exposition d~s 
positive Nachbild beobachten und durch eine Zeiehnung wiedergeben. 
Das Ergebnis war: Das Nachbild war ganz unbestimmt und unklax, 
seine Gestalt war einfacher und symmetriseher als der exponierten Figur 
entsprach. So wurde y o n  Vp Hartmann das INachbild zu Abb. 21 als 
ein ,,weiBes, verschwommenes Etwas, das etwa Herzform hat"  be- 
zeichnet. In Abb. 36--38 seien einige Zeichnungen der erlebten Naeh- 
bilder wiedergegeben. 

Konsequenz der K6hler- 
sehen These finden wit 
durch unsere Ergeb- 
nisse in gewisser Weise 

best~tigt. Ffir K6hler Abb. 36. Abb. 37. Abb. 88. 

besteht, wie er es in 
einem der Physik entlehnten Bride nennb, ,Freiziigigkeit der Strom- 
fii~len": , ,In der Theorie physischer Raumgestalten geht ein Strom/aden, 
welcher au] bestimmten Retinaelementen beginnt, durchaus nicht notwendig 
und immer zu ein /iir. allemal bestimmten SehrindensteUen . . . und auch, 
wo einer yon ihnen in zentrale Felder miindet, bestimmt sich in jedem 
Falle nach den geaamten Systembedingungen.'" (A. a. O. S. 243.) 

Von hier aus wird versti~ndlich, was uns bei unseren Untersuchungen 
immer wieder auffiel, da,13 niimlich unter unseren Versuehsbedingungen 
bei ein und derselben Reizkonfiguration soviele MSglichkeiten ver- 
sehiedener Gestaltung, deren jede natiirlich wieder die verschiedenen 
Eigenschaften guter Gestalt hatte, gegeben waren, und yon hier aus 
erkliirt sieh auch die Tatsaehe, dab die Gr613e unserer ph~nomenalen 
Gestalten nicht eindeutig durch die ReizgrSl~e bedingt ist, sondern 
eine Funktion der Expositionszeit und -intensitiit darstellt. 

Es muB mir gentigen, angedeutet zu haben, wie die Wertheimersche 
bzw. K6hlersche Theorie .in fruchtbarer Weise allen unsern mannig- 
fattigen Erscheinungen gerecht wird und Ausblicke auf neue, "au~sehlui]- 
reiehe Forsehungsgebiete erSffnet. 

w 19. Wir sehliel3en hiermit unsere Ausfiihrungen und formulieren 
unsere Ergebnisse in folgender 

1) Die Versuehe wurden zuerst am Taehistoskop, chmn aueh am Projektions- 
apparat mi~ Momentverschlul3 ausgefiihrt, da wir hier kriia~tigere Nachbflder 
erhielten. 
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Zuaammenstellung. 

1. Ph~nomenale Gestalten sind nicht auf Reizung voneinander un- 
abh~ngiger Netzhautelemente hin ohne weiteres gegeben, so dal~ jeder 
Tefl yon ihnen einem Teil des Reizgebildes lest zugeordnet ist, sondern 
sind das Resultat  eines geriehteten Verschiebungsvorganges in den er- 
regten Gebieten, der im Sinne des Ganzen verl~uft. 

2. Das Korrelat  dieses Yerschiebungsvorganges wird auch pheno- 
menal erlebt, und zwar als eine Bewegungserscheinung, die 7-Bewegung, 
welche bei kurz exponierten Figuren auftritt .  

3. Die Art  und GrSBe der Bewegung ist abh~ngig yon der Expositions- 
zeit, Intensit~t  und Gr61~e des Reizgebildes. 

4. Sie wird beeinflul3t yon der Aufmerksamkeit  im fSrdernden, yon 
der Fixation im hemmenden Sirra, sie ist abhgngig vom Ermiidungs- 
und 13bungszustand des Beobachters. 

5. An eine und dieselbe Reizkonfiguration k6nnen sich ganz ver- 
schieden gerichtete und verteilte Bewegungserscheinungen schliel~en. 

6. Alle auftretenden Bewegungserscheinungen sind entscheidend 
best immt yon der Tendenz zur guten und einfachen Gestalt. 

2. 

w 20. ProtokoUbeispie le .  
I. Protokolle z~ de~ Koffkaschen Versuche~. 

a) Protokoll vom 1. XIL 1912. 
Vpen: Ko]fka, Korte, Fittje. Geboten wird: 

Stehende Ellipse: Sektor 25 ~ 
Pause: Sektor 6 ~ 
Schachbrettmuster: Sektor 36 ~ 

1. Langsame Umdrehung des Tachistoskoprades: 
a) Ellipse allein: Ruhe. 
b) Mit L6schreiz: keine ~nderung. 
Etwas raschere Umdrehung: 
a) Ellipse allein: gute Bewegung, Ausdehnung, Zus~mmenklappen. 
bl Mit I~schreiz: Ellipse in l~rer Bewegung gestSrt, nut noch Aufklappen 

da. ])ann fast wie ausgel6scht. 
Jetzt D. B.: Die Ellipse bewegt sich heftig auf dem Muster. 

Schnellr Umdrehung des Rades (eine Umdrehung etwa 0,7 Sek.): 
a) Ellipse allein, gutes Auf- und Zuklappen. 
b) Mit L6sehreiz: Das Auf- und Zuldappen ist auf dem LSschreiz viel 

starker und eminent deutlich, wie wenn ein Gummiband gedehnt und 
nachgelassen wtirde. Dabei leuchtet die wei~e Linie der Ellipse hell 
auf dem Muster. Innerhalb der Ellipse ist schwarzer Grund, nicht 
gemustert. 

b) Protokoll yore 2. VII. 1920. 
Ah~rim~n, Lindemann. Zeit einer Radumdrehung 0,9 Sek. Geboten 

Stehende Ellipse: Sektor 10 ~ Dauer el ~- 25 o., 
Pause ~: wird varfiert, 
Schachbrettmuster: Sektor 29 ~ Dauer e2 ~- 50 o., wird spiiter variiert. 

3. 

Vpen: 
wird: 
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Pause Phtinomen 

75 

50 o 

430 

37 

37 ~ Pause wie vor- 
hin, e 2 ge~ndert: 
jetzt 37 

Ellipse macht ruhig zentrifugale, dann zentripetale Be- 
wegung, dann erscheint der LSsehreiz ohne Bewegung. 

Ellipse macht zentrifugale Bewegung. ])ann erscheint  
der auslSsehende Reiz. Ellipse ist verschwunden. 

Zentrifugale Bewegung ungest6rt. Zentripetrale Bewe- 
gung geht auf LSsehreiz vor sieh. 

Die Ellipse erseheint auf dem L6schreiz, maeht zentri- 
fugale und -petale Bewegung. Die letztere ist betont. 

Ellipse macht zentrifugale Bewegung. Dann erscheint 
unter ihr der LSschreiz. Die Ellipse versehwindet in 
ihrer ausgedehnten Stellung, unter ihr zieht sich der 
LSschreiz zusammen. 

I1. Pro$okoll i~ber Versuche am Fl~chen~eis ~ 
(30. IX. 1920). 

Vp: Schreiber und Lindemann. 

Lampenabstand yore Objekt 6 era. 
Liehts~rke 0,265 HK. pro qcm. 
Umdrehungszeit U. 
Sektor S. 
Expositionszeit in Sigmen e. 

I. 
3,3 ] 20 ~ 175 

2 , 6  - 

2,0 

1,3 

1,1 

2O 

2o 

20 

20 

20 

2O 
10 

Phltnomen 

144 

111 

73 

59 

44  i 

39 
19 

0,8 

0,7 
0,7 

Abb. 39. 

Kontur ist ruhig. Fl~tehe zeigt unbestimmten Sehatten 
ohne bestimmte Bewegung, aber mit einem merkwiir- 
digen Husehen. 

Kontur ruhig. Sehatten im Infeld bewegt sich, wird in 
der Mitte hell. 

Schwache Bewegung; der Kontur schl/~gt naeh auBen 
und wieder zuriick, der Sehatten im Innern wird rund. 

Deutliehe energische Bewegung "des Kontur. Man sieht 
den Schatten als zweiten Kreis wie einen Rettungs- 
giirtel im Infeld (s. Abb. 39). In  der Mitte der Figur ist es 
matthell. Am Rand zwisehen Schattenkreis und Kontur 
sehr hell. Der Sehattenkreis zeigt gute Bewegung. 

Bewegung innen und auBen stark. Der helle Streifen 
am Rand ist sehm~ler geworden. Die Beweguug ist 
horizontal betont. Das Bild/~hnelt liegender Ellipse. 

Bewegung des Kontur noch deutlich, aber nur mit ge- 
ringer Amplitude. Der Schattenkreis au f  der Fl~che 
hebt sich nicht mehr so scharf yon dem hellen Streifen 
auBen und der Mitre ab. Er maeht heftige Bewegung, 
scheint den hellen Streifen anBen zu erdriieken, den Kon- 
tur an versehiedenen Stellen erreiehen zu wollen. 

Kontur ist ruhig, innen ist heftige Bewegung. 
! Kontur ruhig, der helle Randstreifen guBemt schmal, sonst 

das ganze innere Feld von Sehatten erfiillt. Der Sehatten 
versehlingt an manehen Stellen den Streffen. Es ist 
viel Spannung, nieht viel Bewegung in dem Ganzen. 



60 :E. Lindemann: Beitrage zur Psychologie der Gestalt. 

I I I .  Protokoll, Teile der Figur sind verschieden lange erzponiert. 

18. X. 1921. 
Vpen: Hartmann und Lindemann. 
Exponiert: 
Ellipse in Richtung der kleinen Achse geteilt. 
SteUung: senkreeht. 
Lichtst~rke beider H~lften gleieh. Obere H~lfte a ist exponiert fiir die Zeit el. 

die untere b fiir die Zeit ee in a. 
Sektor fiir a 2,5 ~ 
Sektor fiir b 25 ~ 

61 e., 
(oben) (unten) Ph~nomen 

14 140 

10 100 

8 8O 

6,1 61 
3,1 31 

Vp: Ko//ka. 

Obere H~lfte intensit~tsschw~eher, maeht ruckweise Be- 
wegung. Untere H~lfte viel ruhiger, in langsamer Bewegung, 
erscheint eine Spur gr6~er. 

Start Ellipse yon vorhin ist Eichel da, manchmal fallen obere 
und untere H~lfte auseinander. 

Unten heftige, seitliche Bewegung, obere H~lfte wird mit- 
gerissen. 

Vollkommen einheitliche, sehr energisehe Bewegung. 
Oben durchaus ruhig, unten nur noch Zuckung in der verti- 

kalen, keine Deformation. 

Ellipse s~eht schr~g. 
Sektor fSr a 4 ~ 
Sektor ffir b 20 ~ 

gl e~ 
(oben) (unten) Ph~nomen 

57 

27 

20 

9 

285 

135 

I00 

45 

Oben Bewegung, unten Ruhe. Sieht manehmal aus wie 
Eiehel. Manehmal ist gar nieht ein Ganzes da; zwei Teile, 
der eine bewegt sich, der andere is~ ruhig. 

Eichelform, oben energische Bewegung, unten langsames 
Auseinandergehen und Zuriickgehen. 

Ellipse, einheitliche Bewegung nach aul~en und zuriick, nach 
oben beton~. 

Reeht einheitliche Bewegung, oben ruhiger, Keine Defor- 
mation. 

(Eingegangen am 20. FebrUar 1922.) 


