
Experimentell erregte Traumbilder in ihren Beziehungen 
zum indirekten Sehen. 

I.  Mitteilung. 

Von 
Dr. Otto P~tzl. 

(Aus dem psychologischen I~boratorium der neurologischen Station ffir Kopf.- 
verlctzungen in Wien [Prof. Dr. Alfred Fuchs].) 

Mit 19 Tex t f igu ren  (photographischen Illustrationcn yon Kar l  Grail). 

(Eingegangen am 17. Ju l i  1917.) 

1. Zusammenhiinge mit der Pathologie der Sehsphgre. 
Untersuchungen fiber das relative parazentrale Skotom nach Hinter- 

hauptschufl haben Interferenzerscheinungen zwischen den verhMtnis- 
mgBig bedeutenden, aber versp~teten und ver~nderten Sehresten yore 
Skotom aus und zwischen dem Sehen vom gesamten Gesichtsfeld aus 
klargestellt. Es hat  sich gezeigt, wie unter den beim gew6hnlichen 
Sehen vorherrschenden Bedingungen die Abstraktion diese Sehreste 
aus der bewuBten Wahrnehmung aussehaltet;  die Abstraktion stellt 
sich als ein dem Willen und dem bewul3ten Erleben entriickter Vor- 
gang dar, wie er auch bei den frischen Augenmuskelli~hmungen all- 
m~thlich die Doppelbilder unterdrficktZ). 

Sehr hi~ufig treten nach SehuBverletzungen der Sehsph~tren die so- 
genannten physiologischen Doppelbflder ins Bewul3tsein (a. ds. O. mit- 
geteilt, Februar  1917), ebenso h~ufig werden die Eindrficke des in- 
direkten Sehens mehr bewuBt als gew6hnlich, z .B .  die peripheren 
u  endlich kommt  bei diesen Verletzten eine Selbstwahr- 
nehmung des blinden Flecks beim Perimetrieren h~ufig vor: sie ist 
oft verbunden mit  einer Vergr5i3erung seines Areals, und steht in Be- 
ziehung mit  einer starren Fixation. Alle diese Erscheinungen haben 
eine zentral bedingte St6rung dieses Abstraktionsprozesses gezeigt, 
durch die nicht selten Wahrnehmungen ins Bewufltsein steigen, die 
sonst nur durch Kunstgriffe und durch Ubung hervorgelockt werden 

1) Verein fiir Psychiatrie und Neurologie in Wien, April 1917. Referate iiber 
die im Text ziticrten VerSffenttichungen des Yerf. finden sich im Referatenteil 
dcr Zeitschr. f. d. ges. Neur. u. Psych., Berlin, Springer, 1917. 
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kSnnen. Damit  ergibt sich die Wirksamkeit  eines Moments, das mit  
den zuerst erwi~hnten Einfliissen gewissermaBen im Kampfe  ist. 

Ein Obduktionsbefund ( I t .  Pl., a . a . O ,  demonstriert,  April 1917) 
hat  gezeigt, dab die kleinen zentralen und parazentralen relativen 
Skotome in solchen F~llen mit  sehr ausgedehnten ZerstSrungen in dem 
um den Pol zentrierten Medianbereieh des einen Hinterkauptslappens 
in Verbindung zu bi~ngen sind; eine gewisse Inversion in der Konfi- 
guration des Herdes einerseits, der Konfiguration des Gesiehtsfelds 
andererseits ist ersicht]ich geworden; der Herd  dehnt sieh gegen die 
polarwi~rts orientierten Partien der Sehsph~re aus, w~hrend ihre fron- 
taleren Partien erhalten sind; das parazentrale Skotom verschm~lert 
sich gegen den engsten Fixierbereich, kann aber nach der Art  des 
t terdes doch nur mit  dem polaren Verletzungsgebiet in Parallele ge- 
braeht  werden. Daraus ergibt sich, da]~ aueh beim HinterhauptschuI~ 
eine totale Li~sion des zentralen direkten Sehens bei erhaltenem peri- 
pheren und indirekten Sehen nur dann zu erwarten ist, wenn sehr aus- 
gedehnte ZerstSrungen des bilateralen Mediangebiets der Sehsphi~ren 
durch einen PolschuI3 gesetzt sind, zumal wenn diese mit  der bei schweren 
Verletzungen gewShnlichen Hemmung  yon Gesamtleistungen einher- 
gehen, die aber doch mit  der lokal sehwer mitgenommenen Hirnpartie 
in engeren Konnex zu bringen ist. 

Es war darum zu erwarten, dal3 Totall~sionen des zentralen direkten 
Sehens, die die Hirnpathologie der nicht t raumatisehen Fi~lle eigent- 
lich nieht oder nicht einwandfrei gebracht hat, bei den Hinterhaupt-  
schtissen sehr selten sein werden, aber doch vorkommen. Diese Er- 
wartung ist dureh die Erfahrung bestgtigt worden. Bisher sind nur 
zwei genau untersuchte Falle dieser Art mitgeteilt worden, der eine, 
den Verf. a. a. O. gezeigt ha t  ( O b s z u t ,  Dezember 1915), ein zweiter, 
den P o p p e l r e u t e r  in seiner Monographie mitteilt  [Fall B e r n h a r d  
F i scher1) ] .  

Beiden F~lten ist etwas gemeinsam, das ffir die Physiologie des 
Sehens beaehtet  werden muB. Die beiden Kranken haben nur ein 
indirektes Sehen; im Gesichtsfeld sind nur periphere Part ien enthalten. 
Trotzdem verm6gen sie, abweichend vom gewShnliehen Verhalten beim 
zentralen Skotom durch retrobulb~re Neuritis der Sehnerven, im in- 
direkten Sehen Leistungen zu vollbringen, die wir nur im direkten 

1) Poppe l r eu t e r ,  Die psychischen Schi~digungen durch Kopfschul~ im Kriege 
1914/16, Bd. 1, Leipzig, Vol3, 1917, S. 54--57. Der Autor erwi~hnt S. 59, dal~ er 
miindlich yon zwei weiteren analogen Fi~llen gehSrt hat. In dem neu erschienenen 
7. Band yon Wilbrand und Saenger,  Neurologie des Auges, findet sich noch 
der hierher gehSrige Fall SteenbSck (S. 111 und S. 597); auch der Fall IV 
(Axenfeld) geh5rt vielleicht hierher. Da aber yon diesen F~llen, abgesehen 
vom Gesichtsfeld, keine sinnesphysiologischen Einzelheiten berichtet worden sind, 
kSnnen sie in die hier gegebene Besprechung nicht hineingezogen werden. 
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Sehen treffen; d~s Formensehen, das Farbensehen, das Lesen steht 
bei ihnen trotz des indirekten Sehens auf einer H6he, die zun~chst 
erstaunlich wirken mag; die Hirnpathologie gibt daffir eine Erklgrung, 
weft diese Prozesse an die T~tigkeit der weiteren Sehsph/~re geknfipft 
sind, nicht an die engere Sehsphare allein; ffir Formensehen und Farben- 
sehen komlte dies speziell Verf. durch Untersuchungen an Agnostikern 
dartunl).  

Betrachtet man den Sehakt, wie er sich im Sehfeld und Blickfeld 
vollzieht, so seheinen die Erfahrungen an den Seh~delschfissen zu 
zeigen, dab die zentralen Partien des Gesichtsfelds auf Leistungsstufen 
zuriicksinken k6nnen, die sie den peripheren Bezirken des Gesichts- 
felds ~hnlich maehen; dies zeigen u. a. der Typus der Sehreste beim rela- 
tiven parazentralen Skotom und die Art, wie Kranke vom Ubergangs- 
typus zur Totallksion des makul~ren Sehens sich verhalten~). Die 
gleiehen Erfahrungen zeigen aber auch, wie periphere Gesichtsfeld- 
partien sich auf Leistungsstufen erheben kSnnen, die sie den zen- 
tralen Gesichtsfeldpartien mehr und mehr gleiehen lassen. 

Im folgenden soll nicht die Regression betrachtet werden, die in 
dieser doppelten Beziehung liegt, sondern die Evolution, die am klarsten 
in den Leistungen der beiden erw~hnten F~lle zutage tr i t t ,  da bei 
diesen sieher nur ein peripheres Sehen bestanden hat. 

P o p  p e l r e  u t e r s  Fall bietet ffir diese Betrachtung das Endresultat, 
das Ziel dieser Evolution, da er stabil zu sein schien und da fiber seine 
Rfiekbildung nur bekannt ist, dab sie sehr langsam aus einem scheinbar 
hoffnungslosen Stadium heraus erfolgt sein soil. ]Der Fall des Verf.s 
ist schon in diesem ersten Stadium zur Beobachtung gekommen; die 
Beobachtung konnte bisher durch 2 Jahre stetig fortgesetzt werden; es 
kamen alle Phasen dieses Evolutionsprozesses zum Vorsehein, den Verf. 
aueh gegenw~rtig noch nicht fiir abgeschlossen h~lt. Die beiden F~lle 
verhalten sieh also zueinander wie Weg und Ziel. 

In  den friiheren Phasen dieser Rfiekbfldung bei O b s z u t  war nun 
ein eigentfimliches, versp~,tetes, in nachgelieferte, v611ig voneinander 
raumzeitlich gesonderte Tefleindrficke zerstficktes Sehen auffallend, zu 
dessen Illustration zwei Beispiele genfigen m6gen. 

Der Kranke bekommt auf dunklem Grund eine Ordensdekoration eingestellt, 
ein goldenes Kreuz auf weiBem Felde; er sieht nur die weiBe Fl~ehe; die Exposition 
wird entzogen und durch eine dunlde Fl~che ersetzt; er macht seine forcierten 
Einstellungsbewegungen, mit denen er ein Objekt in sein peripheres Restgesichts- 
feld zu bringen traehtet und agnosziert: ,,Ein Kreuz, gelb"; dazu zeigt er panto- 
mimiseh die Form. 

Es wird ihm ein BlumenstrauB gezeigt, aus dem neben den Blumen ein auf- 
fallend langer, diinner Stamm yon Asparagus herausragt. Er fallt nut die rote 

1) a. a. O. mitgeteilt, 1912, 1913. 
2) Fall Lesniak,  a. a. O. vom Verf. demonstriert, M~rz 1917. 
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Rose heraus, entsprechend seiner besonderen Pr~dilektion fiir Rot. Der Straug 
wird entfernt; er hat nun nachzusehen, wie die Farbe der Aufsehl~ge bei einem 
anwesenden Offizier ist; er bringt es dazu, durch forcierte Einstellungsbewegungen 
den Hals der Vp. in sein Restgesichtsfeld zu bringen und sagt: ,,Eine griinc Kra- 
wattennadel." 

Sehr zahlreiche Beispiele zeigten die Gesetzm~ftigkeit des Mechanis- 
mus, nach dem bei O b s z u t  verspi~tet, wie in positiven Nachbildern, 
Formeneindriicke richtig, aber ohne Beziehung zu der frtiheren Ex- 
position nachgeliefert wurden; diese Nachentwicklungen besaBen die 
Fhhigkeit, wie die Traumbilder allerlei Verdiehtungen einzugehen. So 
ergab sich der Eindruck, daft in diesem Stadium das indirekte Sehen 
}ene Leistungen des Formensehens vorerst nur sukzessiv, versp~tet 
und zerstfickt zu treffen vermoehte ,  die es sparer simultan und zum 
Einheitskomplex verschmolzen leistete, in der Art, wie das direkte 
Sehen des Gesunden. Darin lag eine Andeutung, wie jene Evolution 
des indirekten Sehens vor sich gehen mag und wie die Zwischenstationen 
dieses Weges besehaffen sind, vor allem in bezug auf Rhythmus  und 
ZeitmaB. 

Dieses Nachliefern zerstfickter Teileindrtieke war, abgesehen yon 
dell nachtr~gliehen Ergi~nzungen bei tachistoskopischen Versuchen an 
Gesundenl), dem Veff. aus seinen Untersuchungen an Agnostikern be- 
kannt.  Bei den tachistoskopisehen Expositionen ffir gesunde Versuchs- 
personen handelt  es sich aber um Teileindrfieke, die nachtr~glieh, naeh 
Intervallen sukzessiv auftretend, doeh den Weg zur Verschmelzung 
mit  dem exponierten Komplex linden. Bei den Agnostikern finder 
diese naehtri~gliche Verschmelzung, wenigstens in den schwereren 
Fi~llen nur in der Minderzahl der Beispiele s tar t ;  die Reaktionen kom- 
men aber ,  ohne daft das direkte Sehen zerstSrt ist. Abgesehen yon 
diesem Untersehied li~ftt sich das VerhMten der Agnostiker und das 
yon O b s z u t  klinisch scharf unterscheiden, aus Zfigen, die hier uner- 
6rtert bleiben mtissen. 

Verf. konnte ferner dieselbe Umwandlung des tachistoskopisehen 
Sehens bei einer Vp. mi t  latenter  I-Iemianopsie und Alkoholhalluzinose 
unter experimentell genau regulierbaren Bestimmungen im unwissent- 
lichen Verfahren feststellen und prfifen~). Aus den damaligen Versuchs- 
reihen soll nur  das rekapituliert  werden, was unmittelbar  auf den hier 
vorliegenden Zusammenhang sich bezieht. 

Bei dieser Vp. provozierten Dauerexpositionen yon Objekten und 
Bildern keine HMluzinationen. Bei zu kurzer Dauer der Exposition, 
also unter  derselben Bedingung, unter  der gesunde Vp. agnostische 
Fehler machen, stellten sich abet  solche regelmi~ftig ein. 

1) Vgl. z. B. Schumann ,  II. Kongrelt f. exp. Psych., Leipzig 1907, S. 167. 
3) Mitgeteilt a. a. O. Dezember 1913. 
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])iese Halluzinationen waren eine streng diskontinuierliche Folge 
yon Einzelbfldern, die miteinander keinen psychiseh gegebenen Zu- 
sammenhang hatten. Sie waren durch Pausen yon mindestens mehreren 
Sekunden getrennt und kamen im Nachbildrhythmus; w~hrend der Vor- 
gang streng periodisch blieb, variierten die Zeiten der Intervalle yon der 
genannten unteren Grenze an je nach den Versuchsbedingungen, abet 
auch unter der Wirkung innerer Einfltisse. 

J e  weniger vom exponierten Komplex erfal3t worden war, desto 
reicher waren diese ttalluzinationen und umgekehrt. AIles, was bei der 
Exposition effaBt worden war, blieb, wie viele hundert  Versuche zeigten, 
aus dem Inhalt der folgenden Halluzinat ionen streng ausgeschlossen. 
Diese waren also der Erscheinung nach positive Nachbilder yon Tei|en 
der Originalerregung, ihrem Wesen nach negative ~qachbilder der Apper- 
zeption; jede einzelne ttalluzination entsprach nur einem kleinen Quan- 
tum der gegebenen optischen Gruppen. Die halluzinierten Bilder 
hat ten die Eigenschaften, die F r e u d  an den Traumbildern hervor- 
gehoben hat;  sie zeigten Verdichtungen, Verschiebungen; besonders 
fielen Spiegeldrehungen und Verlagerungen im Raume auf, die diese 
Bilder zum Tell mit Ztigen yon Metamorphopsie ausstatteten. 

Die Versuche waren zum Tell in perimetrischer Anordnung durch- 
gefiihrt worden und hat ten schon ergeben, daI3 die ttaHuzinationen 
auch Figurenteile reproduzierten, die im indirekten Sehen aufgenommen 
waren. Damit stellt sich eine Beziehung zu dem Befund bei O b sz u t 
her; es zeigt sieh, dab eine allgemeine St6rung der Abstraktion, wie sie 
bei der e1-cc~thnten Vp. bestand 1), Impressionen des indirekten Sehens 
zur vollen sinnlich gegebenen Formenklarheit  versp~tet und stfickweise 
sukzessiv nachliefern kann. 

I)amit ist der l~bergang zu einer Annahme gegeben, die vielleicht 
selbstversti~ndlich ist: dab der geschilderte Evolutionsprozeft auch beim 
Gesunden vor sich geht, dal] nur die Abstraktion dureh ihre Gegenarbeit 
unter gewShnliehen Verhi~ltnissen sein BewuBtwerden verhindert, ~ihn- 
lich wie dies bei den Sehresten des relativen Skotoms geschieht. Es 
war kaum anzunehmen, d a $  ZerstSrung yon Sehsphi~renteilen oder 
psychische, die Abstraktion (Berze)  beeintri~chtigenden StSrungen 
einen evolutionistischen Prozeft schaffen, der nicht im Organismus vor- 
gebildet ist. Es war auch sofort der Zustand gegeben, in dem die Ab- 
straktion beim Gesunden wenigstens zu einem grol3en Teil ausgeschaltet 
ist, der Traum. Verf. hat darum in den letzten Monaten an einer Reihe 
gesunder Vp. den EinfluB gepriift, den die gleiche Versuchsordnung 
wie bei der Vp. mit Halluzinose auf die Gestaltung der Traumbilder und 
Halluzinationen im Halbschlaf austibt. Die bekannten Erfahrungen 

1) Vgl. die Paranoiatheorie Berzes! Berze,  Uber das Prim~rsymptom der 
Paranoia. Halle, Marhold, 1903. 
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yon J o h a n n e s  Mt i l l e r ,  P u r k i n j e ,  H e l m h o l t z ,  sowie die Ver- 
suche yon U r b a n t s c h i t s c h  deuten bereits Ergebnisse an, die in 
dieser Richtung erhalten werden kSnnen; diese sind aber bisher nicht 
systematisch entwi~kelt und geordnet worden. Verf. hat  diese Ver- 
h~iltnisse dazu bentitzt, um wenigstens illustrativ jenen ProzeI3 zu 
erl~tutern, der bei den cerebral bedingten L~sionen des zentralen 
Sehens das indirekte Sehen nach und nach mit  den Eigenschaften des 
direkten Sehens begabt,  der also weitgehende Analogien mit  den Vor- 
ghngen bietet, die bei peripheren Augenerkrankungen eine P a r a f o v e a  
schaffen. 

2. Einige Yersuche mit visueller Trau~reakt ion.  

Experimentier t  wurde im streng unwissentli~hen Verfahren. Zur 
Exposition wurde eine Serie yon Diapositiven beniitzt, die ftir die Firma 
R e i c h e r t  1) hergestellt worden waren; sie waren der 0ffentlichkeit bis- 
her ganz unbekannt  geblieben und auch Verf. hat  sie erst bei den Ver- 
suchen kennengelernt; jedes Bild wurde im allgemeinen nur zu diesem 
einzigen Versuch verwendet;  die Vp. wurden aus mSglichst verschiede- 
hen Kreisen gew~hlt und es wurde mit jeder, eine einzige ausgenommen, 
nur ein einziger Versuch gemacht2). Die Wahl der Vp. berticksichtigte 
mlr, dal3 die Versuche Personen brauchten, die dazu disponiert sind, 
auf ihre Tr~ume gut zu achten, und willig den Schlaf unterbrechen, um 
sofort Notizen zu machen; Weckreize sollten im allgemeinen vermieden 
werden; im allgemeinen WUl'clen Personen, die sich selbst mit  Traum- 
analysen im Sinne der F r e u d s c h e n  Schule beschi~ftigten, verm~eden, 
da die Versuche Personen betreffen sollten, die mSglichst wenig in die 
Mechanismen des Traums eingeweiht sind. 

Die Versuche wurden zum Teil perimetrisch angeordnet, damit  die 
Impression gerade jene Gesichtsfeldpartien traf, die bei den beiden 
Fallen mit  L~,sion des direkten Sehens Restgesichtsfeld sind. Daftir 
gentigten wenige Versuche. Der grSl~te Teil der Versuche wurde im 
direkten Sehen angestellt. Exponiert  wurde beim Grundversuch nur 
eimnal, durchaus in der Zeit von 1/100 Sekunde; die Zeitangabe bezieht 
sich auf die Angabe des Compoundverschlusses ; es handelt sich tibrigens 
nur um die GrSBenordnung der Zeit, nicht darum, ob es gerade 10 o sind. 

Es war nicht notwendig, mehr als 12 Vp. zu nehmen, da die Er- 
scheinungen bei der Mehrzahl der Vp. sich gesetzm~t~ig in allen Einzel- 

1) Verf. dankt an dieser Stelle der Firma Reicher t ,  Wien, w~irmstens fiir 
das bewiesene gro~ Entgegenkommen. 

2) Nach AbschluB dieser Mitteilung hat Verf. noch an einer zweiten Vp., 
einem Fall mit StSrungen des Sehens nach HinterhauptschuB, einen zweiten Vet- 
such gemaeht. Dieser galt einer besonderen Fragestellung und kommt fiir das 
Weitere nicht in Betracht. 
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heiten wiederholten. Von diesen 12 Vp. zeigten 9 eine deutliche Be- 
einflussung ihrer Traumvisionen durch die taehistoskopische Exposition ; 
in einer eindeutig vom Diapositiv ablesbaren Weise erschienen gerade 
solche optische Gruppen in den Traumbildern formentreu oder gut 
kenntlich, die bei der Exposition scheinbar v511ig ungesehen blieben, 
die den Vp. auch nicht nachtr~glich eingefallen waren; bei den peri- 
metrisch angeordneten Versuehen wiederholte sich dieselbe Erscheinung 
ftir Formengruppen, die in der bezeiehneten Weise im indirekten Sehen 
aufgenommen, aber nicht erfaBt worden waren. 

Einige dieser Versuche sollen im folgenden beschrieben und kom- 
mentiert werden. Es sei bemerkt, dab jeder der Tr~ume, die in den 
Versuehen vorkommen, naeh der Freudsehen  Traumanalyse und nur 
naeh dieser vollkommen auflSsbar war: In diesem Absehnitt kommt 
es dem Veff. haupts~ehlich auf den sinnesphysiologisehen Zusammen- 
hang an; die zum Teil sehr verwickelten analytisehen Beziehungen 
dieser Tr~ume werden daher im folgenden nicht durchwegs besprochen, 
die Tr~ume und Halluzinationen zum Teil nur bruchsttickweise 
wiedergegeben werden. 

Ffir jeden der im folgenden mitgeteilten Versuche wurde ein ganz 
bestimmter ttergang eingehalten, der jede suggestive Wirkung irgend- 
einer Art aussehloB. Der Vp. wurde in 1/100 Sek. das ihr sieher unbe- 
kannte Diapositiv ein einziges Mal exponiert; das Protokoll darauf 
fixierte alles, was Vp. wahrgenommen zu haben glaubte, ohne daB der 
Vp. irgendwelche Hilfen gegeben wurden, ein zweites Protokoll fixierte 
die nachtri~glichen Einf~lle vom Tage; Vp. bekam die Anweisung, auf 
Tr~ume und hypnagoge Halluzinationen zu achten; der Auftrag gait 
nur ffir die n~chste Nacht; was naeh dieser etwa noch an Tr~umen 
kam, blieb unbertieksichtigt; diese Beschr~nkung hatte den Zweck, 
eine einfache und eng begrenzte Anordnung zu treffen, obwohl bei der 
Tr~gheit dieser Phi~nomene ein Teil der nachentwiekelten Bilder da- 
durch verlorengehen kann und der Rhythmus der etwaigen Sp~tfolgen 
eine Fragestellung ftir sich enth~lt. Ein drittes ProtokoU fixierte am 
folgenden Tag die Traumbilder und hypnagogen Halluzinationen; um 
diese m6glichst ohne Modifikationen dureh anderweitige Einfliisse zu 
bekommen, wurden Weckreize u. dgl. vermieden, soweit nieht der Zu- 
fall sie ergab; dagegen hatten die Vp. den Auftrag, sofort nach jedem 
Erwaehen ihre Tr~ume durehzudenken und wom6glieh niederzusehrei- 
ben. Auf die Gefahr, daB ein weiterer groBer Tell des Materials ver- 
gessen wird und verlorengeht, sollten Reize wi~hrend des Schlafes nieht 
in den Versuch eingefiihrt werden. Die einstellende Wirkung, die in 
der Versuehsanordnung selber liegt, bot dem Verf. die Gew~hr, daB 
genug Material iibrigbleiben werde; dazu kam es im Sinne der Frage- 
stellung nieht darauf an, bei allen Vp. positive Ergebnisse zu haben; 
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die sinnesphysiologische Gfiltigkeit der Ergebnisse ist an wenigen posi- 
riven Versuchen geniigend begriindet; da[~ fast alle Vp. auffallend 
reiche Ergebnisse miihelos geboten haben, hat den Verf. selbst bis zu 
einem gewissen Grad iiberrascht. 

So war ein Tel! des dritten Protokolles schon schriftlich fixiert, als 
die Vp. am n~chsten Tag zu Verf. kamen; zur Vollendung wurden 
wieder ohne jede Hilfe weitere Assoziationen aus den Vp. entwickelt; 
das einzige, was Verf. verlangte, war, dab die Vp. gewisse visuell be- 
sonders vortretende Traumreste durch einfaehe Zeichnungen skizzierten. 
Es bedaff eines gewissen Instinkts, herauszufiihlen, was man sieh so 
zeiehnen lassen soll; doeh ergibt diesen die ~)bung wohl bei jedermann 
sehnell. 

Das ganze Traumprotokoll war also fertig, bevor die Vp. ihr Dia- 
positiv zum Ablesen bekam, und bevor Veff. selbst abgelesen hatte. 
Wer die Versuche aufmerksam liest, wird bemerken, dab Verf. selbst 
naeh Abfassung des Traumprotokolls zumeist nicht wissen komlte, 
ob der Versuch positive Ergebnisse hatte und welche Deekungsstellen 
er bot. So war es auch in der Tat. Was die Vp. nach Besichtigung 
ihres Diapositivs fiber die Traume noch mitteflte, wird in der Sehflde- 
rung jedes Versuchs stets besonders als nachtraglich gegeben vermerkt 
werden; alles was ohne diesen Vermerk angefiihrt ist, ist ohne die M6g- 
lichkeit eines anderen Einflusses als der einmaligen Exposition yon 
1/100 Sekunde beschrieben und gezeichnet worden. 

Naeh Abfassung und Abschlug des dritten Protokolls las Verf. 
prinzipiell allein vom Diapositiv in der Anordnung ab, wie es urspriing- 
lich projiziert worden war. Erst nachdem Verf. mit seinem Ablesen 
zu Ende war, wurde ein zweites Mal mit der Vp. gemeinsam abgelesen. 

ttier sotl nun zunachst nur ein Teil der Versuche besehrieben werden, 
die a. a. O. demonstriert worden sind, in der gleichen Reihenfolge, wie 
bei der Demonstration. 

V e r s u c h  1 (18. I I .  17, abends 8 Uhr). 

Exponiert wird in 1/100 Sekunde ein Diapositiv: Tempelruinen von Theben 
bei Medinet-ttabu. Die Exposition geschieht verkehrt.  

Die scharfen, schm~len Schlagschatten der S~ulen und Pylonen fiigen sich 
zuf~llig zu verlagerten L-Strichen: _1 usw. ; eine andere Schlagsch~ttenfigur mehr 
rechts sieht etwa wie eine schwarze Fahne aus- ~. Ganz rechts imitiert ein Schatten 
zwischen engem Gem~uer zufallig die Silhouette einer langen schwarzen Menschen- 
gestalt, etwa mit krauser, dunkler Haarkrone. 

Vp. sieht'- ,,Eine Schrift. Wie Hieroglyphen.  Rechts ein groger Buch- 
stabe, oben breit und dann heruntergehend . . .  Der Hintergrund hell. Wie eine 
Schrift in der Wiiste." Nachtr~glich: ,,So ein Sonnenhintergrund." 

Nachtr~glich sei der Vp. eine Zigarettenannonce eingef~Uen, auf der im 
Hintergrund die Pyramiden zu sehen sind. Doch wisse Vp. nicht, ob das mit der 
Sache etwas zu tun babe. 
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Im Traumprotokoll: Absolut nichts davon. Ubrigens sp~t eingesehlafen und 
unruhig geschlafen. Gegen 1Korgen tri~umte Vp., dab sie X. in einem bestimmten 
Garten im Voriibergehen sah. Der Garten sah ,,gewShnlich" aus. 

(Sonst nichts ?) ,,Ja, ieh wollte Ihnen etwas sagen, habe es aber vergessen . . . .  
ja, 'es ist mir nachtrgglich eingefallen; es war dor t  e ine  l~auer  zu sehen ;  an  
d e r e n  R a n d  s t a n d  Y. Wir sprachen fiber - - "  

Mauer und Situation yon Y. soll gezeiehnet werden. Vp. zeiehnet mehr als 
verlangt wird, indem sie die Konturen yon Y. auf eine sonderbare Weise ausffihrt. 

Nun liest Verf. ab: die Zeichnung reproduziert in abso]uter Formentreue die 
]ang fiber das ganze Bild verlaufende Grundmauer der Tempelruine mit der _An. 
deutung ihres Quaderwerks. Nur die sehwarze viereekige Fli~ehe des fahnen- 
artigen Schattens, der gesehen worden war (,,Buchstabe, oben breit . . .  ") findet 
sich nicht; sie ist vom Traumbild exkludiert, schon im. Waehen entwiekelt ge- 
wesen; dafiir erscheint, dem rechts daneben liegenden Teil der Exposition ent- 
sprechend, der Schatten, der einer menschlichen Figur iihnlich ist; dieser war 
unbemerkt geblieben; jetzt erseheint er wie bei den Reaktionen Obszu t s  ver- 
sp~tet im Traumbild nachgeliefer~. 

Y., die getri~umte Person, ist hoch, schlank, briinett. Y. tri~gt eine Frisur, 
die den Eindruck vollendet, dab der Schatten in der Exposition ganz gut der 
Schatten yon Y. auf einer l~auer sein k6nnte. Die Zeichnung yon Vp. reprodu- 
ziert alle Einzelheiten dieses Schattens in einer Weise, die nur yon der Bildfigur, 
nicht yon der Vorstellung oder der Silhouette yon Y. herstammen kann. Y. ist 
eine Frau. Sie wird anders dargestellt (Fig. 4). 

Die Assoziationen ergeben eine Reihe yon Deckungsstellen, die klarlegen, 
warum die Expositionen als Schrift gesehen worden war; eine Reihe weiterer 
Deeksituationen ergibt das Geffige des Traums. Auf die Darstellung dieser Ver- 
h~ltnisse muB hier verziehtet werden; bemerkt soll nur sein, dab alle die Traum- 
bildgruppen deckenden Situationen, die sieh zwanglos ergaben, unbewuBt auf- 
genommene Tagesreste aus der jfingsten Vergangenheit waren, wie die erschienenen 
Gruppen aus der Exposition. UnbewuBt Erlebtes hatte sich hier mit unbe~naBt 
Erlebtem gedeckt; bewuBt Aufgenommenes mit bewuBt Aufgenommenem. Dies 
war durch eine besondere Konstellation hier eindeutig nachweisbar. Kongruente 
geometrische Formen vermitteln die Deckung. 

Der Versuch zeigt zuniichst  die Existenz jener  verspi~teten Nach- 
en twicklung  von Ante i len  des Gesehenen, wie bei O b s z u t ,  es erfo]gt 
eine nachtr~gliche E n t f a l t u n g  vorbewuBt aufgenommener  optischer 
Keime bei einer gesunden Vp. Es f indet  sich dieselbe Exklus ion  im 
Verh~ltnis zwischen den  bewul]t  er lebten u n d  unbewuBt  im T r a u m  
emporgetauchten  optischen En twick lungen  wie bei der Vp. mi t  Hal lu-  
zinose. 

V e r s u c h  2 (16. I I I .  17, abends 8 Uhr).  

Vp. ist ein verwundeter Offizier mit leichter Asthenopie nach Hirnerschfitte- 
rung yore Hinterhaupt aus. Er hat keine segmentale Sehst5rung. Die optisehe 
Erfassung ist etwas verlangsamt; es besteht eine Tendenz der positiven I~ach- 
bilder, aufdringlieh und l~stig zu steigen, zumal wiihrend des Einschlafens. 

Exponiert wurde ein Diapositiv, das die Klage der Juden an der Mauer dar- 
stellt. Mauern und der gepflasterte Hof schimmern stark well]. Im Hintergrund 
hebt sich seharf die viereekige schwarze Silhouette einer Pforte ab; links an der 
langen Mauer steht eine Reihe yon Personen in Gew~ndern yon verschiedener 
Farbe; alle sind an die Mauer gelehnt; viele halten die Arme erhoben. 
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Entsprechend der tachistoskopisch schon gepriiften Tr~gheit der optischen 
Erfassung, nimmt Pat. in 1/100 Sekunde ganz besonders wenig aus, noch weniger, 
als die iibrigen, tachistoskopisch durchwegs ungeiibten Vp. 

,,Ich habe etwas gesehen; es ist unmSglich zu sagen, was. Oberhaupt nur 
Schwarz und Weft]." Nach einer Pause: ,.Schatten; l~ngliche Streifen . . . "  Nach- 
tri~glich: ,,Wie B~ume." 

Diese sind auch tats/~chlich im oberen Tell des Hintergrundes vorhanden. 
DaB sie griin sind, kann nicht wahrgenommen werden; die Expositionszeit ist 
zehnmal so kurz wie die Schwellenwerte fiir die Zeit der Wahrnehmung fiir diese 
Farbe. ]m Getr/~umten erscheint dieser Anteil des Hintergrundes nicht. Er gibt 
aber den Bereich zu erkennen, yon dem aus in die Nachbarschaft sich verbreitend 
die T r a u m e n t w i c k l u n g  unbewuBt aufgenommener Anteile der Exposition 
bcginnt und fortschreitet. 

Das Traumprotokoll ergibt, wie vorauszusehen war, eine reiche Menge yon 
hypnagogen Halluzinationen~ nicht eigentlich yon Tri~umen. Eine lange Reihe, 
die er zuerst erwi~hnt, sind aus nachgewiesenen Tagesresten vollst~ndig zu ver- 
stehen. Dann erst, wie als ein Zeichen, dal] die Traumentwicklung der Exposition 
auch w~hrend dieses Halbschlafes Zeit gebraucht hat, oder etwa, dab sie einer 
tieferen Stufe des Halbschlafs entsprechen mag, kommt eine deckende Stelle 
im Protokoll: 

,,Ein Meer mit einem groBen Dampfer. Das ist mir unerkl/~rt, woher ich es 
habe. Das hat n&mlich auch gewechselt. Zuerst war ziemlich hohe See; eigentlich 
ein sehr schSnes Bild; das  Wasser ,  die  W e l l e n  ganz  weiB gl&nzend;  das  
Schif f  war ganz  schwarz ;  nu r  der  V o r d e r t e i l ,  K ie l  u n d  K a m i n e  zu 
sehen  . . .  es i s t  s e n k r e c h t  d a z u  g e k o m m e n  . . .  

Aber  es w a r e n  ke ine  L e u t e  d a r a u f  . . .  
Sp~tter ha t  es gewechse l t .  D a s S c h i f f w a r  b e d e u t e n d  gr61ler und 

yon  der  Se i te  (zu sehen) ganz  weiB; ke ine  L e u t e  da rauf .  
D a n n  ha t  d a s B i l d g e w e c h s e l t .  Sehr  v i e l e M e n s c h e n d a r a u f ,  g a n z  

k le in  wie die P u n k t e ;  in  l e b h a f t e r  Bewegung .  Die A r m e  habe  ich 
gesehen ;  in B e w e g u n g ;  wie w e n n  sie e twas  g e s c h w e n k t  h i i t t en ,  
Ti icher  oder  d e r g l e i c h e n ;  die A r m e  waren  im V e r h ~ l t n i s  zu deri 
F i g u r e n  zu groB." 

Zu zeichnen wurden die beiden Positionen des auftauchenden Schiffes gegeben, 
die Vp. bereits geschildert hatte. 

Vp. z e i c h n e t  e rs t  die  schwarze  v i e r e c k i g e  K i e l f i g u r  mi t  R a u e h -  
fang.  Diese  wird sp~ te r  im Ab lesen  miihelos  als der  S c h a t t e n r i B  
der  P f o r t e  w i e d e r e r k a n n t  (yon Verf.), ge rade  als j e n e r  F i g u r e n t e i l ,  
der  neben  dem bewuBt  g e s e h e n e n  Schwarz  u n d  WeiB l i eg t ,  und der 
zusammen mit den bewuBt, aber nachtr~glich und schattenhaft auftauchenden 
Baumkonturen den Hintergrund des Bildes ausmacht. Die R i c h t u n g  d ieses  
H i n t e r g r u n d e s  e n t s p r i c h t  d e m F l u c h t p u n k t  der p e r s p e k t i v e n P a r -  
a l l e l e n  auf  dem Bild. 

D a r a u f  z e i c h n e t  Vp. das  Schif f ,  wie es ihm hernach, wie er jetzt sagt, 
, ,beim N i ~ h e r k o m m e n "  erschienen ist, weifl, in  r o l l e r  F r o n t a n s i c h t ,  
aber  m e n s c h e n l e e r .  

Auch diese Skizze l~Bt sich an der Exposition ablesen, .a.ber ihre Beziehungen 
sind vexi~rbildartig versteckt; es gehSrt eine besondere Ubung im L6sen yon 
Vexierbildern dazu, um die Beziehung zu finden. Folgt man dieser Beziehung 
mit dem Bliek, so wandert dieser nach einer Leitlinie, die sich aus zwei ineinander 
iibergehenden perspektiven Horizontalen verschiedener r~umlicher Richtung zu- 
sammensetzt, vom Distanzpunkt weg nach dem Vordergrund des Brides. Es 

Z. f. d. g. Neur. u. Psych. O. X X X V I L  19  



288 O. P6~l: 

ist zu bemerken, dab im Traum das Schiff n~herkommt, daI3 hier also eine Art 
yon Relativit~t zwisehen einer virtuellen Blickbewegung und der Bewegung des 
Traumbilds zu obwalten seheint. 

Das eben besehriebene Beispiel wgre nieht so genau vermerkt worden, wenn 
es nieht eine dem Verf. ans seinen vielen hundert Versuehen bei H. wohlbekannte 
gesetzm~gige Erseheinung w~re, dab die einzelne Halluzination geometriseh 
getreue, aber zun~ehst verborgene DeckungssteUen im exponierten optischen 
Komplex hat. Man mu$ beim Ablesen naeh ihnen suehen, genau wie naeh der 
Auflfsung eines Vexierbildes. Wie bei diesem, ist auch hier die einmal gefundene 
]Constellation aber dann so aufdringlieh, dab man sie beim fortgesetzten Beschauen 
des Brides zun~ehst nieht los wirdl). 

DaB die erw/ihnte virtuelle Augenbewegung, in diesem Falle also eine in der 
Bildperspektive vorgesehene virtuelle Konvergenz, w~hrend der Exposition nicht 
wirldich st~ttgefunden hat, sondern nur angeregt worden sein kann, braucht 
kaum hervorgehoben zu werden. Die Minimalzeit ffir Augenbewegungen betragt 
mehr ats das Zehnfaehe der hier verwendeten Expositionszeit schon ffir den 
Gesunden. 

Die dritte Phase des Tramnbildes ist wieder leieht und ohne Kommentar 
aus dem Diapositiv ablesbar; sie reproduziert die Reihe yon Personen, die an 
der Mauer stehen und die Arme emporhalten. Die virtuelle Blickbewegung stellt 
auf den Vordergrund ein. Im Traum hat sich das Schiff gen~hert, gefffnet und 
Personen ersehienen auf dem Verdeck. 

Die Armbewegung repr~isentiert wieder eine in der Haltung der exponierten, 
unerkannt gebliebenen Mensehenfiguren als naheliegend vorgebildete Bewegungs- 
mSglichkeit. Selbst der Umstand, dai] die Arme im Vergleich zur Gesamtgestalt 
als zu gro$ ersehienen sind, finder seine Deckung in der Exposition, da streifige, 
arm~hnlich gestaltete Schatten auf der Mauer liegen. 

Es ist yon Interesse, wie sieh Pat. selbst n~ehtr~glieh verh~lt, als man das 
zweitema], diesmal mit ihm gemeinsam, abliest. 

Die sehwarze Schiffskontur, die in der Pforte gegeben ist, agnosziert er ohne 
besonderes Interesse: ,,Woh], mit Beniitzung davon . . . "  Sein Interesse wendet 
sich sofort den Personen an der Mauer zu, die er als die getr~umten Personen im 
Schiff wiedererkennt. 

,,])as stimmt besonders, dab sie im Schi f f  sind. Sie s ind  a l le  so an  die  
B r f i s t u n g  g e l e h n t . "  

Nun erst faBt aueh Verf. die Briistung auf; es handelt sieh um einen horizon- 
talen, wenig ausgepr~gten, abet hinterher doch gut kenntlichten Mauerabsatz, der 
sofort zur Briistung wird, wenn man den oberen Teil der Mauer (naeh Auffassung 
des Verf. die linke H~lfte des weiflen SchiffskSrpers in der zweiten Phase) ge- 
wissermai3en subtrahiert. 

Dies entsprieht genau der bei der Halluzinose und bei den Agnostikern als 
regelm~Big bezeiehneten, bei O b s z u t  in der Riickbildung vorkommenden Er- 
scheinung, dab die einzelnen optisch-halluzinatorisehen Teileindriicke g e t r e n n t e  
Quanten des optischen Komplexes sukzessiv und ohne Verschmelzung miteinander 
bringen. 

1) Vgl. W e r t h e i m e r ,  Experimentelle Studien fiber das Sehen yon Bewegun- 
gen. Leipzig, Barth, 1912. S. 92. - -  Gelegentlieh der Demonstration der Ver- 
suehe in der Wiener psyehoanalytisehen Vereinigung (Mitte Mai 1917) wurde 
Verf. auf eine Arbeit yon P f i s t e r  (Jahrbuch fiir Psyehoanalyse) aufmerksam 
gemaeht, die unbewuBt gegebene Vexierbilder in GemElden yon Kfinstlern be- 
handelt~ 
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,,Auch die Armstellung stimmt" (Vp. maeht sie pantomimiseh nach). ,,Sie 
haben alle die Arme so naeh vorne gehalten, wie die Figuren im Bild. Wie wenn 
sie etwas schwenken wiirden, ein Taschentueh zum Beispiel." 

,,Ieh habe  das Schiff  so offen gesehen u n d  h a u p t s ~ e h l i e h  hier"  
(er z e i chne t  den  H o f i m  B i ldwie  e i n o f f e n e s  Schi f fsverdeek)  ,,die L e u t e  
a n  der" Bri is t  ung ."  

Er wiederholt, dab er sie in Bewegung sah und dab sie ihm ohne Farben, 
als dunkel in Erinnerung sind. 

Bei H., der Vp. mit Halluzinose, waren immer die letzten, wie sehw~eheren 
halluzinatorischen Folgen einer Einzelexposition in Bewegung; das letzte, was 
kam, war iiberhaupt nur mehr eine rasche gesehene Bewegung, ein I-Iuschen, 
ein Ruck. Sinnesphysiologisch wiirde das Verhalten dieses Traumbilds also mit 
einer tachistoskopischen Impression yon sehr kurzer Dauer im Charakter wohl 
iibereinstimmen. Alle weiBen Flaehen erscheinen bei der Projektion hell schim- 
mernd; das weft]e, wild bewegte Meer wird begreiflich, wenn man dies beachtet. 

Als deekenden Tagesrest fiir die Entwieklung der Exposition im Traum ver- 
muter Pat. Bilder vom U-Bootkrieg in den illustrierten Zeitsehriften. Diese 
werden sp/~ter fiir einen angemessenen Zeitraum durchgesehen, ohne dab sich 
geometrisch-optisehe Deckungsstellen linden wie in der im Versuch gegebenen 
Exposition. 

D e r  V e r s u c h  z e i g t ,  a b g e s e h e n  v o n  d e n  g l e i c h e n  T a t s a c h e n ,  
d i e  a u c h  d e r  e r s t e  V e r s u c h  e r g e b e n  h a t ,  n o c h  d a s  s u k z e s s i v e  
E r s c h e i n e n  v o n  d r e i  T e i l p h a s e n ,  e n t s p r e c h e n d  d e n  d r e i  
G r u p p e n  e i n e s  g l e i c h z e i t i g  g e g e b e n e n  K o m p l e x e s .  S i m u l -  
t a n e s  w i r d  a l s o  i n  S u k z e s s i v e s  v e r w a n d e l t ;  d a s  B i n d e n d e ,  
d e r  U b e r b l i c k ,  e r s c h e i n t  t r a n s f o r m i e r t  a l s  B e w e g u n g  i m  
T r a  u m .  Ffir  die hier sich ergebende Reversibiliti~t zwischen Bewegung, 
Raum,  F o r m  werden die folgenden Versuche noch viele Beispiele bringen.  

V e r s u c h  3 (26. I I I .  17, vormit tags  11 Uhr).  

Exponiert wird die Aufnahme des Bahnhofs yon Assuan; das Bild ist wie 
aUe verwendeten Diapositive farbig. 

Links yon der Vp. aus war bei der Exposition das niedrige langgestreckte 
Bahnhofsgebiiude zu sehen; dieses schien sich durch seine ftolzs~ulen in ~uiiden zu 
teilen, wie eine Geseh~tshalle. 

Davor tinden sich viele Leute. 
Anschliel]end fiillt der breite Perron den Vordergrund; mehr im }tintergrund 

dri~ngt sich eine 1~Ienschenmenge zum Zug. 
Im Hintergrund sieht man eine Briieke, i~hnlich etwa wie auf vielen West- 

bahnstationen, ihrer ganzen Lfinge nach; sie iiberquert das Schienengeleise, dessen 
perspektive Parallelen ganz im rechten Teil des Bildes zu sehen sind. Dieht unter 
der Briieke schlieflt die Lokomotive des Zuges, um den sieh die Leute dr~tngen, 
den Prospekt der Sehienenparallelen ab; die Lokomotive zeigt sich mit Rauch- 
fang und roter Laterne deutlich in Frontansieht. Vorne neben den Sehienen, 
auf dem leeren Teil des Perrons, sind einige Gep~ekstiicke zu sehen. 

Vp. sieht: ,,Viele I~den. Gesehi~ite. Viele Leute davor. Dazwisehen ein 
Durchbruch." Vp. macht pantomimisch eine Bewegung, die ausdriickt, dab rechts 
und links ihr Geb/~ude zu sein scheinen und irgend etwas dazwischen ist. So inter- 
pretiert Vp. die Geb~rde auch. 

N. !~I. glaubt Vp. sieh zu erinnern, dab sie zwei hohe Hi,user rechts und links 

19" 
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gesehen hat;  dies ist vielleicht "nur eine Angleichung der Erinnerung an die ihr 
bekannten StraBenbilder. ,,Und der Durchbruch f~llt mir immer wieder ein."  
Aueh seien nicht viele Personen auf dem Bilde gewesen, sondern nur 3 oder 4~ 
mehr vorne." Die zweite Erinnerungsf~lschung diirfte sich dureh eine Nueh- 
entwieklung der vordersten Gruppe der einsteigenden Personen erkl~ren. 

Am n~chsten Morgen, vor dem Traumprotokoll, hat  Vp. nochmuls alle An- 
kniipfungen an die Exposition herzugeben. 

,,Zuerst die beiden E r h i i h u n g e n .  L i n k s  war es wie eine lunge Gasse" 
(der Perron). ,,Vorne wuren drei Personen; reehts und links zwei grSl~ere, die 
vordere kleiner." 

Zum Traumprotokoll gibt Vp. an: ,,Gegen Morgen . . . .  aber das hat  damit  
niehts zu tun"  (Vp. l~chelt), ,,bin ich in dieser Gasse gegangen in ein Geschitft." 

Da kommt mir vor: diese drei Personen (aus dem Bild?). , ,E in  k l e i n e r  
M a n n ;  w i l l m i r  e i n M e s s c r i n d i e  B r u s t  s toBen .  I n  d e r  N i ~ h e i s t  a b e t  
e i n  Bach .  Ich reil3' ihm das i~Iesser aus der Hand und werf' es hinein . . .  Dann 
hat  sich's so gestaltet, dal~ zu dem Bach ein Kind kommt, nimmt das N[esser 
heraus, das aber viel grSl~er war als friiher; der Mann war sehr echauffiert . . . "  

Diese Stelle, die psychoanalytisch mehr als durchsichtig isr ist in der Ex- 
position allem ArLschein nach ohne Deckungsstellel). 

,,Dann bin ich noch in ein Haus gefliichtet und so weir, von einer Dame, auf- 
genommen und bewirtet . . . "  

Damit  schlieBt die Traumerz~hlung yon Vp., die hier wSrtlich wiedergegeben 
ist, wie sie ohne Hilfe gebrucht worden war. Es ist ein leicht analysierbarer Messer- 
traum, ein h~ufiger Typus. Es wird sich zcigen, wie seine Deckstellen in der 
tachistoskopischen Exposition zu linden sind. 

Vp. hat  zuni~chst ihren Eindruck v o n d e r  Gasse im Truum zu zeichnen. Sie 
zeichnet perspektive Parallelen, die sofort ihre Identi tkt  mit  dem unbewu~t 
aufgenommenen Schienenweg dartun. An das Ende der Gasse (bzw. des Schienen- 
wegs) zeichnet sie ohne jede Anregung das kleine Haus aus dem Truum; sie deutet  
eine Tiir vorne an und will einen Rauchfang zeiehnen; man erkennt die Loko- 
motive, die im exponierten Bild am Ende der Schienenparallelen steht. 

Die Symbolik, die nach F r e u d s c h e n  Analysen hier anzunehmen ist, braueht 
nicht angedeutet zu werden. Die visueile Gestaltung aber hat  dieses Traumbild 
zweifellos aus der t~chistoskopischen Exposition empfangen. 

Vp. wird nunmehr nur befragt, was die Zeichnung zu bedeuten hut; sonst 
wird keine Fruge gestellt. Vp. spricht nach dem Zeichnen: 

,,Die Gasse war breit und hat  sich versehmi~lert; es war so, wie wenn sie 
kein Ende nehmen wollte." 

Die Beziehung zu den perspektiven Parallelen und zum Distanzpunkt des 
Bildes ist klar, wie in Versuch II.  Hier ist der Distanzpunkt des Traumbildes 
auch der Distanzpunkt der Exposition. Der im Keime angeregte ~berblick wiirde, 
wie man sich vorstellen kann, diesmal vom Vordergrund des Bildes gegen den 
Distanzpunkt zielen. Im Truume geht Vp. selbst die gleiche Richtung. Zur Unter- 
stiitzung dieser neuen Relation zwischen t~berblick und Truumbewegung mul~ 
es dienen, dab uuch die einsteigenden Personen des Bildes ihre figural ungedeutete 
Bewegung in der gleichen Richtung nehmen. Traumbewegung und ~berblick 
wiirden so gewissermaflen den Hintergrund des Prospekts dieses Bildes gewinnen; 
gerade dort findet sich die Lokomotive auf dem Bild, das konform gestaltete 
kleine Haus in der Traumvision. 

Es ist aber noch der Bach zu linden. Wenn man will, kunn man ihn sofort 

1) Eine mSgliche Deekungsstelle finder sich allerdings spi~ter, bei der Illu- 
stration des Versuchs (vgl. Abschnitt 3, Versuch 3). 
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im Bahndamm wiedersehen. Zur Priifung der Beziehung, die zur Zeit noeh nieht 
vorlag, da sie Verf. noch nicht abgelesen hatte, dienen die Antworten auf einige 
Fragen, die nun erst gestellt worden sind. 

(Erinnern Sie sich an die Traumsimation am Bach ?) ,,Ja . . . .  wie eine Briicke 
hat das uusgesehen . . . .  es war erhSht und ich habe es in die Tiefe geworfen . . . .  
etwas Wasser mag unten gewesen sein." 

(Eine Briicke?) ,,Ja . . . .  lang . . .  und sehr breit war sie." 
Es wird noch gefragt, ob Farben auf dem Bild waren, was Vp. verneint. Nun 

fragt Verf. speziell nach Rot; Vp. bekommt den Ausdruek der Betroffenheit 
und sagt ungewifl: ,,Ja das Bajonett ? . . .  Ich habe kein Blut gesehen . . . .  weil 
ich das Messer sofort herausgerissen und in den Bach geworfen habe." 

Die Ablesung ergibt sparer, daB die roten Fl~ehen, an die Verf. sieh selbst 
beil~ufig yon der Exposition her erinnert hatte, auf dem Bild wirklieh vorhanden 
sind. Verf. kannte sie yon der m6glichst kurzen und fliichtigen Vorbesiehtigung 
des Diapositivs; die Expositionszeit war viel zu kurz gew~hlt, als daB aueh Vp. 
die Farbe w~hrend des Versuchs h~tte erkennen kSnnen. Der eine rote Fleck 
erweist sieh als zu der Figur einer Dame in blutrotem Mantel gehSrig, die in der 
Riehtung der iibrigen Personen gegen den Zug, dessen Lokomotive man sieht, 
hinzueilen seheint; der zweite kreisrunde rote Fleck betrifft das Signallieht an der 
Front der Lokomotive. 

In der Personenmenge befindet sich mit vexierbildm~Biger Genauigkeit die 
Kontur eines Mannes mit Messer, das gegen die Brust einer weiBgekleideten 
Frauengestalt gerichtet seheint. Von diesen Beziehungen soll indessen fiir die 
Verwertung dieses Versuchs vorl~ufig noch abgesehen werden; im AnsehluB 
sollen nur jene Deckungsstellen hervorgehoben werden, die zwingend wirken 
und yon keinem objektiven Besehauer verkannt werden k6nnen. Es sind dies: 
Schienenweg ~- Gasse ; Lokomotive ~- Haus; Briicke. 

Sie werden selbstverst~ndlich auch von  u  beim nachtrggl ichen 
Ablesen sofort verifiziert;  sie 16sen die in diesen Versuchen gewShnliche 
Ergriffenhei t  aus, wie sie auch bei den  F r e u d s c h e n  Traumana lysen  
erscheint,  wenn die r ichtigen e lementaren  Beziehungen einfallen. Diese 
e indeut igen Deckungsstel len geniigen, um die Rela t ion  zwischen ge- 
gebenen optischen Gruppen,  vir tuellen,  im Keime angeregten Uber-  
bl icksbewegungen und  der gerichteten Bewegung im T r a u m  an  die- 
sem zweiten Beispiel sicherzustellen;  dazu wiederholt  der Versuch die 
Exklus ion  zwischen bewuflt  ErfaBtem und  unbewul3t Ertr i~umtem. 
Nur  die Er innerungsf~lschungen bie ten einen Ubergang zwischen den 
beiden scharf gesonder ten Gruppen,  indem sie Elemente  von  beiden 
zu en tha l t en  scheinen, wie dies mi t  der alltiiglichen psychologischen 
Er fahrung  i ibere ins t immt.  

Der Vergleich des 2. und  3. Versuches zeigt, dab  der im Wachen  er- 
faBte, yon der T raumen twick lung  ausgeschlossene Tell der Exposi t ion  
in beiden Fi~llen *dem Ausgangspunk t  der  hier supponier ten  Blickbe- 
wegung entspr icht .  Die Erfassung im Versuch 1 er inner t  d a r a n ,  dab  
es sich hier selbstversti~ndlich n ich t  immer  um zufi~llige Eins te l lungen  
und  um ein zuf~lliges Haf t en  des F ix ie rpunktes  handel t ,  sondern  dab  
wenigstens zuweilen das Herausfassen von Teileindrt icken der  Expo- 
sit ion zu e inem individuel l  verschiedenen neuen  Ganzen auf Grund  der 
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Vorgeschichte und durch Kons te l la t ion  seitens fr t iherer Decks i tua t ionen  

erfolgt,  zuweilen auch in der  Bi ldperspekt ive  in Bf ldgruppen begrtin- 

de t  ist. 

V e r s u c h  4 (4. IV. 17, abends 7 Uhr).  

Der Versuch betrifft die gleiche Vp. wie Versuch 3. Es ist das einzige Mal, 
dab mit derselben Versuchsperson ein zweiter Versueh gemacht wurde; die Aus- 
nahme dient dem besonderen Zweck, bei einer Vp., die gut reagiert hat, neben 
der Minimalzeit der Exposition auch noch das indirekte Sehen einzufiihren. Damit 
wird die Untersuchung noch mehr auf die Bedingungen jener zentralen Umwand- 
lung des indirekten Sehens eingestellt. Dieser Versuch f~llt in eine Zeit, in dcr 
das Bestehen und die Einzelheiten dieser Reaktion schon mit Sicherheit festgeste.llt 
waren. Diese Ausnahme enth~lt somit keinen VerstoB gegen das von Anfang an 
eingehaltene Prinzip des unwissentlichen Verfahrens. 

Der Versuch wird perimetrisch angeordnet. Vp. hat binokular eine Fixation 
inne, der zufolge die inneren 20 ~ des binokularen Sehfeldes yon der Exposition 
nicht getroffen werden; exponiert wird rechts im indirekten Sehen, so da6 dcr 
Blick die ~ulleren 50--60 ~ des Gesichtsfeldes im Aufblitzen gewissermaBen erfiillt. 

Einmal exponiert in 1/100 Sekunde wird ein farbiges Diapositiv, das eincn 
Cookschen Nildampfer und den Flul~ nahe von Assuan darstellt. Die Wirkung 
desselben Objekts bei dauernder Exposition im indirekten Sehen war vorher bei 
anderen Personen kontrolliert worden, die s~mtlich der Vp. unbekannt sind. Es 
ergab sich iibereinstimmend, dal3 die beiden weil~en Segel und das Verdeck mit 
seiner Reihe yon Fensterluken zusammen sehr h~ufig den ungef~hren Eindruck 
eines Hauses mit einem dreieckig abgestutzten Dach machten. 

So reagiert auch Vp. bei der 1/100 Sekunden-Exposition: 
,,Ein kleines Haus. Zwei Reihen Fenster; viele nebeneinander. Sonst . . .  

nichts." Es kamen keine nachtr~tgliehen Einf~tlle. 
=Ms Traum in der folgenden Nacht, gegen den Morgen hin getr~umt, erz~hlt Vp. : 
, ,E inen  sehr  w e i t e n  W a l d w e g  g e g a n g e n  zu dritt, mit zwei Frauleins. 

A m E nde des Wa ldwegs  war  v i e l  Ges t r i i pp ,  ein ])urcheinander yon Dornen. 
E i n e  der  B e g l e i t e r i n n e n  v e r l o r  s ieh im Wald ,  g ing  e i n e n  Weg l i n k s ;  
das cine Fraulein, das mit mir noch war, die andere hab' ich iiberhaupt verloren." 

, ,Ich se lbs t  war  d a n n  au f  e i n e r  A n h f h e  d r o b e n ;  das Fritulein, das 
mit mir noch war, wurde dann yon mlr befragt, ob sie in das I-Iaus mit den vielen 
Fenstern, das in der Ferne zu sehen war, gehen will oder nicht." 

(Vp. lacht:) ,,Hat sie die Absicht gehabt, im Walde zu bleiben und Holz zu 
s a n l m e l n  . . .  ~ 

(Dann?) ,,Ist nur das eine, daI~ ich in das Haus hinein bin und mich dol~ 
nicdergesetzt in eine kleine Nische beim Fenster . . .  ". 

(Das Haus?)  ,,])as ha t  a b e t  a n d e r s  a u s g e s e h e n  als in W i r k l i c h k e i t  
au f  dem Bi ld;  es war  v i e l  l~tnger, ha t  e ine  Mansa rde  g e h a b t ,  aber  
ke in  Dach ."  

Skizzen, die sie macht, illustrieren, wie das im Wachen gesehene Hausdach 
sich aus den zwei dreieekigen Segeln (yon denen nur das dem Fixierbereieh nahere 
gezeichnet wird) und dem dazwischen befindlichen Teil des Schiffsk6rpers zusam- 
mengefiigt hat. Dieses Daeh habe gefehlt; dafiir sei eine ~ansarde dagewesen; 
auch waren ,,die Fenster mehr nebeneinander". 

(Der Waldweg?)  , ,Ein schSner  g e r a d e r  Waldweg ,  eher  s chma l ,  
da~ zwei P e r s o n e n  gehen  k o n n t e n .  S e i t w ~ r t s w a r  nu r  Gebilsch. Al les  
g r i in  wie im F r i i h j a h r . "  

Die analytischen Beziehungen des Traums sollen wieder iibergangen werden. 
Abzulesen yon der Platte ist er hSchst einfach; denn das  N i l u f e r ,  g e r a d e  die  
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S t recke  des Bi ldes ,  die bei der E x p o s i t i o n  in  den  r e c h t e n  H o r i z o n t a l -  
m e r i d i a n  des Ges ich t s fe lds  gefaHen war,  e n t h i t l t  i n  K o n f i g u r a t i o n  
u n d  R i c h t u n g  zur  E v i d e n z  g e t r e u  alle E i n z e l h e i t e n  des T r a u m b i l d s  
und  die i n  r ~ u m l i e h e  A n o r d n u n g  v e r w a n d e l t e B e w e g u n g  d e s T r a u m s .  

Neben dem Uferteil ist ein sehmaler Streifen siehtbar, yon Gebiischen um- 
siiumt, die jenes wie iibertrieben erscheinende Griin der Lumiereplatten haben; 
so illustriert sich der Waldweg. Gerade im Bereich, we das zweite dreieekige 
Segel planimetrisch betrachtet, die Uferkonfiguration sehneidet, markier~ eine 
Gestaltung am Ufer vexierbildartig das Dorngestriipp. Diese Stelle fiel bei der 
perimetrisehen Anordnung des Versuehs etwa auf die Gegend zwischen Parallel- 
kreis 35--40 ~ 

Alles dies ist sofort und eindeutig ablesbar. Will man Deutungskiinste an- 
wenden, so kann man sieh vorstellen, dal3 eine Z~sur in der Naehentwieklung 
des Figurenteils an  der Stelle sieh gebildet hat, we das im Waehen gesehene drei- 
eckige, in der vermeintliehen Daehkonfiguration zeichneriseh abreagierte erste 
Segel die Uferkontur schneidet. Transformiert man die Riehtung der Traum- 
bewegung in die Richtung, die die Nachentwieklung genommen hat, so wird fiir 
den Weg der tr~umenden Person die Kongruenz mit der Streekenrichtung der Naeh- 
entwicklung auf dem Bild und im Gesichtsfeld ersiehtlieh; die in der Figur ent- 
haltene Bewegungsrichtung und die Riehtung eines Gesiehtsfeldmeridians stimmen 
hier iiberein; sie kSnnen gleiehsinnig wirken, dann aber zeigt die Z~sur des Segels 
relativ zur Wegrichtung naeh links, der Riehtung, naeh der hin die Begleitperson 
im Traume sich verloren hat. Zwei Segelz~suren kSnnten zwei Begleitpersonen 
korrelat sein usw. 

Yon solehen kontroversen einzelnen Beziehungen sell fSr den hier angestrebten 
Zusammenhang abgesehen werden; die Betraehtung bleibt eingesehrankt auf das, 
was jedermann veto Diapositiv eindeutig als kongruent mit Anteilen des Traum- 
bildes abzulesen vermag; eine weitere solche Beziehung enth~lt die AnhShe, die 
groB und breit fiir das Auge des Beschauers sieh fiber diesem Ufer erhebt. 

Beim bequemen (~berblicken des dauernd gebotenen Bildes fiihrt leieht ein 
kleiner Ruck nach aufw~rts den Bliek vom Waldgebiiseh hinauf auf die 'Hi)he; 
im Traum war die Vp. hernaeh auf der HShe; der Intervall dieser Sukzession, 
die der Traum an die Stelle eines gleiehzeitigen ~berblieks setzt, enth~lt explizite 
nichts yon einer Traumbewegung. Aber wie mittlerweile hat sieh in der Fort- 
setzung des reehten Horizontalmeridians peripherwarts eine neue Bildgruppe im 
Traum nachentwiekelt: das im Traum gesehene Haus mit der Mansarde ohne 
Dach ist geometrisch ~hnlieh dem Haus, das das exponierte Diapositiv ganz rechts 
am ~ferkap zeigt. 

Das tIaus zeigt sieh von  fe rne  wie auf dem Bilde. Der Richtung dieser 
Weiterentwieklung naeh reehts peripherw~rts in einem virtnellen Gesiehtsfeld, 
entspricht wieder eine geriehtete Traumbewegung der Vp. 

Zugleieh zeigt sich, dab die scheinbare Ausnahme yon der gesetzm~13igen 
Exklusion zwischen ErfaBtem und Getri~umtem, das Erseheinen des Hauses in 
beiden F~llen, einer n~heren Untersuchung nieht standhRlt. Den beiden Hausern 
entsprechen verschiedene, streng gegeneinander in der Entwieklung exklusive 
optische Gruppen der Exposition. 

Nach Feststellung dieser Beziehungen l~Bt man nun aueh die Vp. ablesen. 
Sie agnosziert sofort den ganzen Horizontalstreif konform der friiher gegebenen 
Schilderung. Dan ertr~umte Haus fiel beim Versuch ungef~hr auf Parallelkreis 
60 o und Umgebung. 

Gebiisch, Dornendickicht, Gestalt des Waldwegs, AnhShe, Haus erscheinen 
der Vp. identisch mit den entspreehenden Elementen des Traumvision. Der ganze 
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rechts unten befindliche Tell des Brides, auch der blaue FluB, erscheinen der Vp. 
als vollkommen fremd. Sie bemerkt dazu: ,,Der Wecker hat mich geweckt; ich 
war ~rgerlieh und wollte welter tr~umen." 

Als das Haus, das Vp. bei der Exposition zu sehen vermeint hat, wird kon- 
form den Vorversuchen der zwischen den beiden dreieckigen Segeln befindliche 
Tell des SchiffskSrpers angegeben. Man kann sofort im indirekten Sehen sich das 
Bild clieses Hauses selbst konstruieren und sieht dann, dab schon bei Dauerexpo- 
sition andere Einzelheiten daneben nicht sichtbar sind, noch weniger natiirlich 
bei einer Exposition yon 1/100 Sekunde. 

Damit ist auch festgestellt, daB der im Traum nachentwickelte Horizontal- 
streifen des Bildes an die relativ am besten gesehene Bildpartie angrenzt. Nicht 
gleiehgiiltig war fiir Anordnung des Versuchs, daB der Figurenstreif mit der in ihm 
enthaltenen Bewegungstendenz gerade auf den rechten Horizontalmeridian fiel. 
Hier sind die Verhitltnisse fiir die Umwandlung yon Sehpunkten in Blickpunkte 
durch den Fixationsreflex beim Reehtsh~nder besonders gfinstig; dieser EinfluB 
war aueh fiir Verf. zu erwarten; es handelt sich um die Erscheinungen, die bei 
einem gebl~msten optisch-motorischen Akt bildhaft emporsteigen. 

Es ist hier wahrseheinlich nicht nur die Folge individuelter oder analytischer 
Konstellationen der Vp., sondern von optischen Verh~ltnissen der Exposition, 
dab gerade diese Pattie nachentwickelt worden ist. Natiirlich wirken alle diese 
Momente zusammen. Der Traum zeigt z. B. eine identische pers6n]iche Note 
mit dem Traum yon Versuch 3. 

Der  Versuch b r ing t  alle aus  den  fr t iheren Versuehen b e k a n n t e n  
Beziehungen ge t reu  wieder.  A u B e r d e m  a b e r  s c h a f f t  e r  d i e  f t i r  
F r a g e s t e l l u n g  w i c h t i g e n  B e z i e h u n g e n  z u m  i n d i r e k t e n  S e h e n  
d e s  G e s u n d e n  u n d  w e i s t  f i i r  d i e s e s  d a s  p r i n z i p i e I | e  B e s t e h e n  
d e r  g l e i c h e n  e v o l u t i o n i s t i s e h e n ,  z u  o p t i s c h e n  N a c h e n t -  
w i c k l u n g e n  v e r s p ~ t e t e r  u n d  z e r s t t i c k t e r  A r t  f t i h r e n d e n  
T e n d e n z  n a c h ,  d i e  i n  d e r  B i l d u n g  e i n e r  P a r a f o v e a  b e i  O b s z u t  
d u r c h e i n e n z e n t r a l e n  P r o z e B h e r v o r g e t r e t e n i s t .  Die Iden t i -  
ti~t de r  beiden Prozesse in al len besprochenen  P u n k t e n  b r a uc h t  wohl  
k a u m  besonders  erli~utert zu werden.  

Es  is t  dabe i  zu bedenken ,  daB der  Versuch n ich t  nu r  das  ind i rek te  
Sehen,  sondern  auch  die  Minimalze i t  de r  Expos i t ion  enthi~lt. Diese 
is t  aueh  hier  be ibeha l ten  worden,  um die  S ieherhei t  n i ch t  zu schmalern ,  
dab  m a n  es mi t  unbewuBt  au fgenommenem Mater ia l  zu t u n  ha t .  

Bei O b s z u t  und bei  den  Verh~l tnissen des  ind i rek ten  Sehens im 
gew6hnliehen Leben  scha l te t  sich dieser  Ze i t f ak to r  von selbst  aus ;  f(ir 
den  Vergleich mi t  d e m  Versuch b ie te t  er  kein  Hindern i s ;  wenn die 
Nachen twiek lung  des  Formensehens  von per ipheren  Bez i rken  des Ge- 
sichtsfeldes aus  naeh  e iner  so k u r z d a u e r n d e n  Anregung  geschieht ,  i s t  
wohl  anzunehmen,  d a b  sie im gew6hnl ichen ind i r ek ten  Sehen gesehehen 
k a n n  und  hi~ufig gesch ieh t ;  a l le rd ings  i s t  zu ve rmuten ,  d a b  b e s t i m m t e  
Veri~nderungen dabe i  w i rksam sein miissen, /~hnlich wie es Schwan-  
kungen  der  Schlaft iefe sind, die das  Tri~umen begt inst igen.  

I n  d e r  T a t  zeigt  die  Ana lyse  de r  Tagesres te  vieler  T raumvis ionen ,  
d ie  Verf.  in den  le tz ten  2 J a h r e n  vorgenommen  hat ,  dal] Verhal tn isse  
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des indirekten Sehens sowohl, wie das Sinken oder die Zerstreuung der 
Aufmerksamkeit fiir die optische Nachentwicklung im Traume in be- 
stimmten Augenblicken von besonderer Wichtigkeit sind. Der obige 
Versuch illustriert diese dem Verf. lange bekannten Verh~ltnisse und 
schaltet Fehlerquellen aus. Er  illustriert damit auch die Tatsaehe, dab 
die Umwandlung des direkten und des indirekten Sehens ineinander 
einem physiologischen Vorgang entsprieht, der jeden Sehakt begleitet 
oder mindestens zu begleiten vermag. 

3. Illustration der Yersuche. Ergebnisse des darstellenden Veriahrens. 
Die geometrisch-optische Treue vieler Deckungsstellen zwischen 

Traumbild und Exposition, die in den besprochenen wie in fast allen 
fibrigen Versuchen festgestellt worden ist, liel3 es als verhaltnism~13ig 
leicht erscheinen, die Versuche auf rein photographischem Weg zu 
illustrieren. Dieses Verfahren liel~ auch noch eine weitere Kontrolle 
daftir erwarten, wie weir die optisehe Treue der visuellen Traumreaktion 
geht. Tats~chlich gestatten die photographischen Darstellungen eine 
viel weiter gehende Analyse und Interpretation der Versuche, als sie 
im vorstehenden aus der blol3en Beschreibung gegeben werden konnte. 
Verf. will sich somit nicht darauf beschr~nken, eine kurze Figurener- 
kli~rung zu geben; er glaubt, in der Besprechung der Bi lder jeden Ver- 
such einer neuerlichen eingehenden Betrachtung unterziehen zu mtissen. 
Vielleicht h~tte naehtr~glieh die im vorigen Abschnitt gegebene Kom- 
mentierung mit dieser Analyse zusammengezogen werden kSnnen; 
Verf. zog es aber vor, diese Darstellung unveri~ndert zu belassen, da 
er meint, dab bei einer experimentellen Arbeit nicht nur Ergebnisse 
mitgeteilt und besprochen werden sollen, sondem dab auch der Weg 
einigermaflen ersichtlich bleiben daft, auf dem die Ergebnisse sich ein- 
gestellt haben. 

Die Epikrise der Illustrationen wird zeigen, dal~ die photographisch 
dargestellten Traumbilder einen Anspruch darauf maehen dtirfen, dab 
man sie als treu gelten l i~t ;  vielleieht wird sich ergeben, dab dieser 
Anspruch auf Treue nicht so wesentlich hinter den Anforderungen 
zuriiekbleibt, die man in dieser Beziehung an die Photographie eines 
Gehirnsehnittes stellt. Uberdies wird sich ersichtlich maehen lassen, 
dal3 die einzelnen Vorg~nge beim photographisehen Verfahren selber ein 
ganz gutes Gleichnis ffir manehe erkennbare Eigenschaften der hier 
spielenden sinnesphysiologischen und psychischen Prozesse bieten; da~ 
dieses Gleichnis ira allgemeinen niehts weniger als neu ist, hindert 
nicht, dab man ihm im einzelnen nachgehen daft. DaB das Gleichnis 
auch in Einzelheiten standhi~lt, kann nicht verwunderlieh sein; auch 
in den morphologischen Darstellungen der Neurofibrillen haben photo- 
graphische Methoden eine groi3e Rolle gespielt; gerade die Modifi- 
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kationen, deren sie bedurften, haben eine physikaliseh-chemisehe Be- 
deutung, der in jfingster Zeit mit Recht immer mehr Beaehtung ge- 
sehenkt worden ist [LiesegangZ)] .  Die Modifikation eines photogra- 
10hisehen Positivprozesses gibt die Neurofibrillen mit hinreiehender 
Sieherheit als morphologisehe Konstanten; will man sieh an die der 
Morphologie entrfiekten Ver~nderlieheri halten, so ist es nicht aussiehts- 
los, auf einem Umweg das psyehiseh Cvegebene mit einer photographischen 
Methode festzuhalten, freilieh erst dann, wenn man es znvor experi- 
mentell eingeffihrt hat. Die Analogie, auf die hier hingewiesen worden 
ist, erseheint um so weniger bedenklich, als sie zu keinerlei kausalen 
Rfieksehlfissen verffihreaa kann, zu denen gerade die anatomisehe Be- 
trachtungsweise, mehr often oder mehr versteckt, immer noeh fiber 
Gebfihr hinneigt; hier zeigt sieh lediglieh, dab zwei in der Ansehauung 
voneinander streng getrennte Seiten eines Naturvorganges dutch eine 
sehr analoge Methode dargestellt werden k6nnen; damit wird der Ein- 
druek verst~rkt, dab die eine $eit~ nur ein Bild und ein Gleiehnis der 
anderen ist, und dab die beiden Seiten sich zueinander ~hnlich ver- 
halten wie ein analytischer Ansatz zu einem geometrisehen Gebflde. 

Die naheliegenden Beziehungen zwisehen dem in den Versuehen 
erseheinenden modifizierten Erfassungsvorgang und zwisehen den 
]~inzelheiten des photographisehen Verfahrens reebtfertigen es, wenn 
der bildm~13igen Analyse der Versuche noch eine kurze Ubersicht fiber 
die angewendete Teehnik vorausgesehiekt wird, obWohl diese nlehts 
enthMt, Ms das Allergebr~uch]iehste des photographischen Verfahrens; 
es s o l l t e  auch nichts anderes in der Darstellung enthalten sein. 

Die Illustrationen wurden nach den Angaben des Verf. von dem 
Wiener l~hotographen K a r l  G ra i l  ausgeffihrt; Verf. ist dem Illustrator 
ffir sein feines Verst~ndnis und seine aul3erordentliehe Geduld und Sorg- 
samkeit zu gr613tem Dank verpfliehtet. Das Prinzip wurde festgehalten, 
keine andere als die photograpbisehe Teehnik zuzulassen; d. h. es wurde 
von niehts Gebraueh gemacht als yon Unterexpositionen, gelegentlieh 
von t~berexpositionen, von teilweisen Beliehtungen ffir Variationen der 
Grundierung; die Retusche wurde nur in besehr~nktem l~Ial3 angewendet, 
so welt, dab sie unter Umst~nden vorhandene Konturen auf den expo- 
nierten Bildern verschwinden oder verschwimmen liel3, andere Kon- 
turen zum sch~rferen Vortroten brachte, nicht a b e r  so, dab sie etwa 
Konturen geschaffen h~tte, die auf dem Diapositiv des Versuchs nieht 
vorhanden waren. Wo yon dem zuletzt genannten Prinzip eine Aus- 
nahme gemacht ist, wird dies immer ausdrficklich vermerkt und be- 
sonders kommentiert  werden. Bei den Versuchen der hier reprodu- 

x) Kolloid-chemische Beihefte 3, Heft 1. Dresden, Steinkopff, Vgl. aueh Liese- 
gang, Zur Kenntnis der kolloidalen Eigensehaften des Gehirns. Zeitsehr. f. allg. 
Physiol. 1910. 
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zier ten Serie is t  es nur  e inmal  (Versuch 2, Fig .  7a ,  un te re  I~ontur  des 
schwarzen Schiffsprofils) de r  Fa l l  gewesen. Es wurde  auch s te t s  s t reng  
kont ro l l ie r t ,  ob eine durch  die  Re tusche  schi~rfer vo r t r e t ende  K o n t u r  
bei  de r  P ro j ek t i on  des Diapos i t ivs  t a t sach l i ch  in de r  darges te l l t en  
scharfen Weise zur  Anschauung  gelangt .  Die geometr i sch  opt ische  
Treue der  Abb i ldungen  m i t  den darges te l l t en  F iguren te i l en  de r  Ex-  
posi t ion k a n n  verbf i rg t  werden.  

Wie  sich im einzelnen die pho tograph ische  Dars te l lung  ges ta l t e t  
hat ,  zeigt  eine kurze  Ubers ich t  f iber die  Abb i ldungen  zu diesen v ier  
Versuchen.  

V e r s u c h  1. Fig. 1 ist eine gewShnliche photographisehe Aufnahme des 
exponierten Oiapositivs. 

Fig. 2. ])as nicht Dargestellte des ])iapositivs ist nach Art der gewShnliehen 
Negativretusehe dureh die mit dem Pinsel auf das Negativ aufgetragene I)eekfarbe 
(Carmin) abgedeekt worden. 

Fig. 3. Wie Fig. 2. I)er graue Grund ist dutch Oberlichtung der Kopie beim 
PositivprozeB hergestellt. 

Fig. 4 ist die getreue Abbildung einer Zeichnung der Vp. 
V e r s u c h  2. Fig. 5 ist wieder die gewShnliehe Aufnahme des Diapositivs. 
Fig. 6. Das Niehtvorhandene ist wieder mit I)eekfarbe auf dem Negativ 

abgedeekt. Das Verschwimmen aller Formen ist nur durch die unscharfe Ein- 
stellung bei der Aufnahme erzielt worden. 

Fig. 7 a. Der untere Teil der Fig. 5 ist auf dem Negativ abgedeckt, der obere 
Tei] (Himmel) auf dem Positiv nachtr~glieh beliehtet worden. Die sehwarze 
Figur des Schiffes entsteht durch Kombination zweier Aufnahmen. 

Die erste Aufnahme deckt die untere H~lfte des Negativs und l~Bt die obere 
Ha]fte heil, so dab diese im Positiv ganz sehwarz erseheint. 

Die zweite Aufnahme wird so bewerkstelligt, dab ein zweites ~egativ die 
obere helle H~lfte des ersten Negativs deckt. Die obere H~lfte des deekenden 
:Negativs ist gleichmi~l~ig mit Carmin bestriehen; nur iiber dem Areal, das der 
Schiffskontur entspricht, ist keine Decldarbe. 

b) ist die getreue Reproduktion einer Zeiehnung von Vp. 
Fig. 8. a) ist hergestellt wie die Fig. 2 und 3 des ersten Versuchs; b) reprodu- 

ziert wieder genau eine Zeichnung; die dargestellten Zeichnungen sind hier und 
im folgenden aus Vergleiehsgriinden durch VergrSl~erung resp. Verkleinerung 
auf das Ausmal~ des Areals der ])eckungsstelle im Diapositiv reduziert, wie 
dieses in der hier gegebenen Darstellung erscheint. ])iese Ver~nderung der Di- 
mensionen ist als vSllig belanglos zu betrachten, da die Zeichnungen der Vp., 
wie so ziemlich alle primitiven Zeiehnungen, ersiehtlich in keinem festen GrSBen- 
verhMtnis zu den Dimensionen der exponiexten optisehen Gruppen stehen. 

Fig. 9, 10, 11, wie Fig. 8a. 
V e r s u c h  3. Fig. 12 reprodaziert das exponierte Diapositiv. 
Fig. 13 zeigt einen der Mitte dieses Diapositivs entsprechenden hellen Fleck, 

der in der gew6hnlichen Weise durch Abdeeken erzielt worden ist. Die partielle 
Unseh~rfe ist erst beim Kopieren erzielt worden, dadurch, dal~ das Kopierpapier 
hier hohl lag. 

Fig. 14. ])as nicht Dargesteltte ist durch Deekfarbe auf dem Negativ, der 
graue Grund dureh naehtr~gliehe partielle Belichtung des Positivs erzielt worden. 

Fig. 15 ist hergestellt wie Fig. 14, nur dab das Positiv total belichtet worden ist; 
b) ist die Zeiehnung der Vp. 
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Versuch  4. Fig. 16 gibt das exponierte Diapositiv wieder. 
Fig. 17a ist nach einem vergrSflerten Negativ mit entsprechender Deckung 

und Bleistiftretusche am Negativ kopiert worden. 
~ig. 18 wie Fig. 17; der eincm Wiesengrund ~hnliche Boden ist durch (~Tber- 

lichtung des Positivs und I)berwisehcn mit Kreide hergestellt. 
Fig. 19a wie Fig. 17a. 
Die iibrigen Figuren reproduziercn Zeichnungen dcr Vp. 

Die vors tehenden Er- 
li~uterungen geben (lie 
Technik der Abbi ldungen .  
Ihr  Inha l t  wird im folgen- 
den einzeln erkl~rt werden ; 
im AnschluB da r a n  wird 
n u n  eine genaue Analyse 
jedes einzelnen Versuchs 
gegeben werden. 

Fig. I. 

Fig. 2. 

V e r s u c h  1. 

Fig. 1 zeigt die Exposition, 
die der Vp. 1 in 1/lo0 Sekunde 
tachistoskopisch gegeben wor- 
den war, in der Lage, die hier 
dargestellt ist. 

Fig. 2 zeigt, was Vp. ta- 
chistoskopisch aufgefaflt hat: 
,,Eine Schrift, wie Hierogly- 
phen." Ein heller Hintergrund. 
,,Wie cine Schrift in der Wiist~." 

Zu sehen sind die verlager- 
ten Striche, die von Vp. bemerkt 
worden sind; die Figur zeigt, 
daI~ neben den verlagerten 
/-Strichen auch richtig ge- 
lagerte l -Str iche vorhanden 
sind, die vielleicht konstellie- 
rend mitgewirkt haben. Als 
Residuum einer friiheren Situa- 
tion, die hier mitgewirkt hat, 

war folgendes konstatierbar. Verf. hatte etwa einen Monat friiher in Gegenwart 
der Vp. yon den Verlagerungen bei optischen Wahrnehmungen tachistoskopischer 
Expositionen gesprochen, ebenso yon den mnemischen Vcrlagerungsfehlern ge- 
sunder Personen. Als Beispiel wurde damals yore Verf. angefiihrt und gezeich- 
net, dab er ein Initial aus den Illustrationen zum Don Qui jo te  yon T o n y  
J o h a n n o t  1) einmal, ohnc es zu wissen, verlagert gezeichnet hat; das Initial 
stellt den Ritter dar, der kopfiiber yon einem Felsen stiirzt; sein Schatten wirft 
das L. Fiir die Fehlreaktion des Verf. waren Felsen und Ritter so postiert, dab 
der Felsen rechts, angelehnt an das Zeilenareal des Blattes, erschien und der 

1) Z. B. in der bekannten deutschen Ausgabe mit der Einleitung yon Hei n- 
r ich Heine.  Stuttgart 1837. Verlag der Klassiker. I. Bd., S. 162. 
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L-Schatten des Ritters demgem~l] so gezeichnet wurde I .  Verf. benutzt dieses 
Beispiel oft zur Erli~uterung einer Verlagerung durch Verdichtung. Vp. hatte sich 
fiir diese Reaktion interessiert. 

Der ,,gro~e Buchstabe, oben breit, nach unten verlaufend", ist cbenfalls 
zu sehen. 

Fig. 3 zeigt den visuellen Anteil des Traums, der unverkennbar der Ex- 
position entstammt. Das Areal des ,,groBen breiten Buchstaben" ist nun leer, 
~ e  durch eine Kontur angedeutet ist. 

Fig. 4 stellt dies klar. Sie ist die ll/2fach vergrSBerte Photographie der Zeich- 
hung, die Vp. fiber Aufforderung des Verf. fiber die Situation ,,an der Garten- 
mauer" gemacht hat, bevor 
Vp, die Exposition wieder- 
gesehen hatte. Abgesehen yon 
der Analogie der Lage ist be- 
sonders beach~nswert, wie 
(lie Traumfigur, eine Frau, 
unbewul3t konforme Striche 
der Schattenfigur aufweist, 
die ohne die Annahme eines 
direkt wirkenden unbewuBten 
Einflusses der Schattenfigur 
unerkli~rlich sind, aus den 
Konturendieser Schattenfigur 
sich aber leicht ablesen lassen. 

Es is t  zu bemerken ,  
da[~ die Pos i t ion  (Mauer rig. 8. 

- -  F i g u r  d. Y.), d ie  yon  
der  Pos i t ion  im ent-  
wickel ten t ach i s toskop i -  
schen R e s i d u u m  etwas 
abweicht ,  s ich sofort  er- 
kl~rt ,  wenn m a n  eine 
Verd ich tung  der  Lage-  
beziehung be ider  Mauern  Fig. ~. 
in de r  Expos i t i on  in Be- 
t r a c h t  zieht ,  und  aus  de r  re la t iven  Lage  der  be iden  Mauern  zur  Scha t t en -  
f igur  e inen Mi t t e lwer t  b i Ide t .  Die S c h i l d e r u n g  des  T raumbi ld s  und 
die  sie beg le i tende  P a n t o m i m e  en t sp rachen  abe r  de r  Pos i t ion  yon Fig.  3. 

Tr i f f t  dies zu, so i s t  auch  das  le tz te  St t ick de r  Expos i t ion ,  das  obere 
Mauers t f ick  l inks,  in de r  Nachen twick lung  gegenwar t ig  gewesen. Dieser  
im i ibr igen fehlende  Teil  de r  Expos i t i on  k6nn te  t ibrigens auch in dem 
nacht r~gl ichen  E infa l l  , ,Z igare t t en-Annonce"  en tha l t en  sein. t3ber 
diese konn te  Vp. abe r  n ichts  Bes t immtes  aussagen,  als dai~ sie s ie , , i rgend-  
wo gesehen h a t " ,  und  d a b  sie glaube,  die  Sph inx  sei im Vorderg rund  ge- 
wesen.  Es  h a n d e l t  sich also wahrscheinl ich  um die Annonce  des Ziga- 

r e t t enpap ie r s  , ,Samum" .  
Der  Gar ten ,  yon d e m  Vp. ge t r~umt  ha t ,  i s t  d e m  Verf.  wohl  b e k a n n t ;  
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in diesem Garten findet sich eine l~ngliche Gartenmauer,  die geome- 
trisch-optisch mit  der Mauer im Bild und Traum leieht eine Deckungs- 
stelle bilden kannl).  

X., von dem Vp. triturate, ging, wie Verf. selbst beobachtet  hat ,  
einige Woehen vor dem Versueh links an Vp. vorbei, wurde aber yon 
Vp., die etwas kurzsiehtig ist, damals tibersehen; Verf. hat  durch Frage 
festgestellt, dal3 Vp. yon dieser Begegnung, deren Zeuge Verf. war, 
nichts wuBte. X. und diese Gar tenmauer  befanden sich damals  links 
im indirekten Sehen der Vp. 

Der Traum rekapituliert diese Szene mit  einer stehenden Redewen- 
dung yon X., die damals nattirlich unterblieben war. Er  fiigt aber die 
Schattenfigur ein und deckt  sie mit  einer drit ten Person, die dem ge- 
meinsamen Milieu von Vp. und X. angehSrt, in der damaligen Situation 
im Garten aber nicht vorkam. 

Die Konstellation ergab also bei diesem Versuch jene Deekung yon 
Vorbewul~tem mit Vorbewul~tem, wachbewul~t Entwickeltem mit  wach- 
bewuf3tem nachtr~tglichem Einfall, deren im vorigen Abschnitt  gedacht 

worden ist. 
In  diesem Versuch klingt 

der wahre Sinn und Inhal t  
der Exposition in allem waeh- 
bewu~t Entwickelten stark 
an; das Getr~umte ist yon 
ihm vSllig losgelSst. Dies ist 
h~Lufig, aber nicht immer so, 
bei Versuch 12 z .B .  ist es 
gerade umgekehl~. Nur  die 
ausschliel~ende Beziehung, 
die Trennung der beiden Be- 
reiehe war in allen Versuchen 
des Verf. konstant .  

~ig. 5. 

Fig. 6. 

V e r s u c h  2. 

Fig. 5 stel]t die Exposi. 
tion dar. 

Fig. 6 versucht, das tachisto- 
skopisch Gesehene nach der Be- 
schreibung zu rekonstruieren: 
,,Uberhaupt nur Schwarz und 
Weill . .. Schatten, 1/inghche 
Streifen." Als nachtrhglicher 
Einfall: ,,Wie Bfiume." 

1) Auch yon dieser wuBte Vp. 
beim sp~teren Befragen nichts. 
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Fig. 7 a. 

: ; 2  

Fig. 7b. 

Fig. 8a. Fig. Sb. 

Fig. 9. 

Diese Beschreibung kann aus dem Bild abgelesen werden. Auf den futuri- 
stischen Charakter des Bildes mag nebenbei hingewiesen sein. Daft es mit  dem 
Horizontalstreifen absehneidet, erscheint fiir sich betraehtet als willkiirlieh, 
ergibt sich aber als gesetzmi~$ig aus dem Zusammenhang mit  den weiteren Bildern 
der Serie. 

Fig. 7. a) stellt die erste Phase des Traumbildes dar: ,,Zuerst war ziemlieh 
hohe See, das Wasser, die Wellen weiB gl~nzend; das Sehiff war ganz sehwarz; 
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nur der Vorderteil, Kiel und Kamine zu sehen . . . .  es ist senkreeht dazu gekommen." 
Die Konturen der Pforte yon Fig. 5 sind kenntlieh auf dem Bild. Die hier 

dargestellte Wellenkontur entsteht, wenn man die Umrisse der mensehliehen 
Figuren aus dem Gesamtbild herausschneidet. ,, Aber es waren keine Leute darauf." 

Dies s e hei  n t zungchst ebenfails willkiirlieh; wiilkiirlieh i st  die Art, wie die 
dunlde Kontur der Pforte naeh unten abgesehnitten ist, urn sie der Fig. 7 b, der 
Zeiehnung der Vp., zu assimilieren. DaB diese Konstruktion mehr enthalt, als 
ein kiinstliehes Gleiehsetzen, soll Fig. 10 dartun. 

b) ist die Zeiehnung der Vp. yon dieser Traumphase. Auffailend ist wieder 
z. B., dal~ Vp. links einen Kamin, reeht~ zwei Kamine angedeutet hat. Die zur 

Deekung herangezogenen Stellen 
des Gesamtbildes zeigen ent- 
spreehende Gestaltung. 

Fig. 8. a) gibt das Vexier- 
bild wieder, das Fi R. 1 als mut- 
mal~liehe Deekung fiir die zweite 
Traumphase enth~lt: ,,Spiiter 
hat  es gewechselt; das Schiff 
war bedeutend grtiBer und yon 
der Seite; ganz weil~, keine Leuta. 
darauL" 

,,Ganz weiB" kann natiirlieh 
hier nieht wiedergegeben werden; 
es entsprieht dem blendend wei- 
Ben Sehimmer, den die Mauern 

Fig. 10. auf dem Diapositiv bei der Pro- 
jektion mit kiinstlichem Lieht 
durch die Mattscheibe geben. 
Das gleiche gilt fiir den ,,Sonnen- 
hintergrund", den die Vp. des 
ersten Versuchs gesehen hat. 

b) ist die Zeichnung, die Vp. 
yon dieser Traumphase gegeben 
hat. Zu beachten ist wieder, dab 
an beiden Kielen zwei iiberfliis- 
sire , sonst bei derartigen primi- 
t iven Zeichnungen nicht in dieser 
Art  iibliche Konturen sieh linden, 
die, wenn man will, sofort auf die 

Fig. 11. beiden Schiffsschn~beldesVexier- 
bildes bezogen werden kSnnen. 

Die Gleiehsinnigkeit der Lage f~llt yon selbst auf. Die Weilenkontur ist in 
Vexierbild und Zeiehnung konvex gebogen. 

Fig. 9 gibt jene Deekungsstelle zwischen Traum und Exposition, die ein- 
deutig fiir jedermann abzulesen ist, die drit te Phase des Traumbildes. ,,Dann hat  
das Bild geweehselt; sehr viele l~ensehen darauf, ganz ldein wie die Punkte, in 
lebhafter Bewegung; die Arme hab' ich gesehen, in BewegunR, wie wenn sie etwas 
geschwenkt h~tten, Tiicher oder dergleiehen. Die Arme waren im Verh~ltnis zu 
den Figuren zu groiL" 

Sparer, nach dem Ablesen mit Vp. : ,,Aueh die Armstellung stimmt. Sie haben 
aile die Arme so naeh vorne gehalten wie (lie Figuren im Bild." 

,,Das stimmt besonders: dab sie i m  Schiff sind; sie sind alle so an die Briistung 
gelehnt." 
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Es ist klar, dab die Briistung dann, aber auch nur dann, ganz ungezwungen 
herauskommt, wenn man alle oberhalb der Wellenkon~ur auf Fig. 8 liegenden, 
im Traumversuch bereits visuell entwickelten Teile des Bildes ausschliel~t und durch 
etwas ersetzt, das einem photographischen Hintergrund vergleichbar ist. Damit 
rechtfertigt sich zun~chst die Wellenkontur der Fig. 8, sodann die A_r~, wie die 
Fig. 6, 7, 8 das Originalbild zerlegen. Dazu sei nochmals darauf hingewiesen, 
dab diese voile Exklusion aUer im Traumbild und Wachen bereits gestaltlich ent- 
wickelten Quanten nicht nur in allen Traumversuchen, sondern aueh in den sehr 
zahlreiehen Versuchen im l~alle mit Hemianopsie und Halluzinose stets streng 
wiedergekehrt ist. 

Die Mauerschatten geben die ins Grol]e verzerrten Arme getreu. Der iibrige 
Teil des nunmehr geSffneten Schiffsverdecks (vgl. dazu Fig. 8 b) saint den Per- 
sonen darauf verschwimmt ins Weil]e, entsprechend dem Meet, dessen Wellen 
,,ganz weiBgl~nzend waren"; dieses weiBg]i~nzende Meer hat gewissermaBen in 
den friiheren Traumphasen die gleiche Bildstelle bedeckt. 

Fig. 10 versuch~ die Elemente, die sich im :Naeheinander yon wachbewuBter 
tachistoskopischer Erfassung und Traumphasen an dieser Bfldstelle befunden 
haben, in Sonderung begriffen, sich aus dem Komplex entmischend dar- 
znstellen. 

Die in Fig. 6 gew~hlte horizontale Grenzlinie der tachistoskopischen Im- 
pression erscheint als ttorizont einer weil]gli~nzenden Fli~che. Der dunkle Hinter- 
grund bei der Pforte ist als bereits entmischt dargestellt; es ist angedeutet, wie 
der erste Vorkeim der Umrisse der Personengruppen geeignet ist, diesem weil3- 
gl~nzenden Meer die Wellenbewegung zu geben. Das Sehen yon Bewegung war 
ja in allen diesen Versuchen stets das erste u wie der letzte Nachhall 
einer halluzinatorisch nachentwickelten optisehen Gruppierung. Die spateste 
Phase dieser Traumentwicklung wird vorweggenommen, indem bier alas zukiinftige 
Sehiffsverdeck bereits aus den Wellen auftauchend sich formiert, w~hrend die 
Konturen der sturmbewegten See den Personen, die auf dem Verdeck erscheinen 
sollen, bereits die auf dem Originalbild vorgesehene Lage anweisen. 

Es  is t  nun  zu erweisen, d a b  der  hier  darges te l l t e  s t a tus  nascendi  
s t reng  den  s innesphysiologischen Bedingungen  des Versuchs en t spr ich t .  
Die Ef fassung  de r  Ges t a l t  wa r  be i  de r  x/100 Sek. Expos i t i on  nachge-  
wiesenermaBen (vgl. F ig .  6 und  das  zu ihr  geh6rende Z i ta t )  alff d ie  
obere  I-IKlfte des  Brides ge r ich te t ;  d ie  un te ren  Ante i le  des Bfldes waren  
also mindes tens  ffir d ie  Aufmerksamkei~  per ipher .  

Diese un te ren  Bi ldan te i le  grcnzen an  den  oberen TeiI des Bfldes 
m i t  e inem weft] s ch immernden  K o n t i n u u m ,  das  im Bfld dureh  die  be iden  
Mauern  rech t s  und  im t I i n t e r g r u n d  gebi lde t  wird .  Die Grenzl inie  i s t  
eben  jene t to r i zon t l in ie ,  d ie  hier  da rges te l l t  worden  i s t ;  d a b  diese h ier  
im Vexierb i ld  des  Schiffs (Fig. 8) wie p lan imet r i sch  gesehen,  also in 
H o r i z o n t a l r i e h t u n g  au f t auchen  soll, en t sp r i eh t  e iner  Ver t auschung  
zwischen p l an ime t r i s chem und  s te r i sehem Sehen, das  als hi~ufiger F e h l e r  
be i  den  W a h r n e h m u n g e n  gesunder  u  a m  Taehis toskop ,  ebenso  abe r  
auch  (Verf.) be i  den  :Fehlreakt ionen yon  K r a n k e n  m i t  geomet r i seh-  
op t i sche r  Agnosie,  endl ieh  (Verf.) in de r  zer legenden U n te r suc hung  
visuel ler  T r a u m r e s i d u e n  de r  gew6hnl ichen A r t  sehr  of t  und  t yp i s c h  
wiederkehr t .  

Z. f. d. ges. Neur, u. PsyclL O. x ~ x V I I .  2 0  
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Die Bildung eines weiB gl~nzenden Kontinuum als des ersten vor- 
bewuBten Sehwelleneindruekes yon der unteren H~lfte des Brides wird 
unterstiitzt und erleichtert durch den breiten Raum, den der gepflasterte 
Hof bei der Projektion mit Mattseheibe und kiinstliehem Licht mit einer 
ganz gleichartigen Wirkung erffillt. Man hat  nun noch das Irradiieren 
zu bedenken, zu dem gerade dieses sehimmernde WeiB der relativ 
groBen Fliichen bei der taehistoskopisehen Exposition besonders dis- 
ponieren muB, dem iiberdies gerade diese Vp. vermSge ihrer dutch 
HinterhauptschuB bedingten Asthenopie nachweisbar besonders unter- 
liegt. Damit ist das weiBe Kontinuum der Fig. 10 hergestellt; erst die 
sp~teren Traumphasen zeigen, dab in ihm bereits die Vorkeime aller 
Konturen entwickelt sind, die es, die Bfldstelle bedeckend, in sich 
enthMt. 

Der Vorkeim dieser Konturen verr~t sich zuerst in der stiirmischen 
Bewegung der weiBgl~nzenden See. Dies hat  wieder zahlreiehe sinnes- 
physiologische Parallelen. Wenn in der dri t ten Phase der Rfickbfldung 
einer allgemeinen Blindheit naeh HinterhauptsehuB, nach dem dunklen 
Kontinuum und naeh dem gleiehmi~Bigen Grau die Entmischung der 
beiden H e r i n g s e h e n  Valenzen des Helligkeitssehens beginnt, erz~hlen 
alle diese Kranken von Bewegung, Wallen, Ziehen in den Hebelmassen, 
die sie sehen, die zum Tell grau sind, zum Tell aber yon einer unange- 
nehm blendenden Helle; daneben und spi~ter stellt sich das bekannte 
Sehwarz-WeiB-Flimmern wie im Kinematographen ein; dieses fiber- 
dauert  die ganze Restitution oft besonders lange. Zuweilen (Fall H i  n- 
c i ea  des Verf. u. a.) kommen wolkige oder spiralige positive Skotome; 
diese hiillen die bereits erschienene, schwarze und schattenhafte Kontur  
yon gr6Beren Objekten, yon B~umen, menschlichen Figuren usw. wieder 
ein; andererseits tauehen aber aus diesem bewegten Hebelmeer die 
ersten Formenkonturen sehwarz und schattenhaft,  nur ffir Augenblicke 
auf und versehwinden wieder, zumeist fibrigens, ohne Seheinbewegung 
zu zeigen. Es kommt vor, dab ein derartiger Kranker ( H i n e i e a )  
selbst in der Retrospektive erzi~hlt, dab jene Wolkenspirale, das posi- 
tive Skotom, sich immer enger zusammenzog und schlieBlieh den Fixier- 
punkt  verhiiUte, wie ein positiv gewordenes Ermtidungsgesichtsfeld; 
dann sei es pl6tzlieh explodiert und die eben verhiillte Kontur  sei wieder 
da gewesen. Ganz das gleiehe ,,Explodieren" finder sich als bereits 
eingebfirgerter Ausdruck ftir eine taehistoskopisehe Sensation yon ge- 
sunden Vp., deren Analogie mit dem Vorstehenden sich yon selbst er- 
gibt; endlieh sei darauf hingewiesen, dab jeder, der gewohnt ist, auf 
die visuellen Residuen seiner eigenen Tr~ume zu achten, sowohl den 
dunkel d~mmerigen Hebel kennt, wie den hell sehimmernden Untergrund, 
der, manchmal einer im Schlaf empfangenen Belichtung entspreehend, 
den dimensionslosen Raum erftillt, in dem die Traumbilder aufsteigen. 
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Diesem Hergang gem~B ist es auch, dab hier die schwarze Kontur  
der Pforte als erste feste Form aus jener Umwandlung von Bewegung 
in Gestalt sich enthiillt, ebenso, dal3 die Personen, die sieh aus der 
Wellenbewegung transformieren, zuerst ,,ganz klein" als wimmeinde 
Punkte erscheinen; das letztere erinnert an das Flimmern der cere- 
bralen Asthenopie, an das Flimmerskotom der Migr~ne und an die 
Grundierung der Halluzinationen vom Typus des Alkoholdeliriums. 
Hier beriihrt sich Hergang und bfldliehe Darstellung des Versuchs mit 
der Bedeutung, die W u n d t ,  nach Ansieht des Verf. mit Recht,  ,,dem 
Liehtchaos des dunklen Gesiehtsfelds" ffir die Formierung der Traum- 
bilder zuschreibt. 

Man sieht also, dab in allen diesen Illustrationen des Versuchs, nur 
eine einzige der ge w~hlten Konturen willkiirlieh ist: die wellige ann~hernd 
horizontale Linie, in der (Fig. 7 a) das sehwarze Sehiff nach unten gegen 
das Meer abschneidet. Nur dieses Linienstiiek ist vom Illustrator in 
bewuBter Angleichung an die Zeiehnung der Fig. 7b gew~hlt worden; 
im Vergleich dieser SteRe mit der gleiehen Stelle in den Fig. 5 und 10 er- 
gibt sich das, da der Mantel der mittleren mensehlichen Figur (Fig. 10) 
aueh im farbigen Diapositiv schwarz ist. 

Allein diese wfllktirliche Angleiehung ist falsch, wie jeder Besehauer, 
der fahig ist, ein Vexierbild aufzul6sen, sofort nachweisen kann. Man 
denke sieh nunmehr yon der sehwarzen Figur der Pforte und iJarer Um- 
gebung alles exkludiert, was bei der Projektion nieht schwarz wirkt, 
sondern hell. Damit gelangt man zu dem richtigen Bfld des sehwarzen 
Sehiffes im Traum; sichtbar wird der Vorderteil des Schiffes mit dem 
Kiel, der die Wogen senkrecht durchschneidet; damit  ist Fig. 7a (in 
Fig. 11)korrigiert. ,,Nur der Vorderteil, Kiel und Kamine zu sehen . . .  
es is~ senkrecht dazu gekommen." 

Der Kiel des Schiffes spaltet das weiBe Meer und l~13t das Verdeek 
aus ihm emporsteigen (Fig. 10). Damit sind alle Konturen dieser bild- 
lichen Darstellung des Versuchs kommentiert ;  ihre sinnesphysiotogische 
Herleitung b~rgt dem Verf. ffir die angestrebte Exakthei t  der Illustra- 
tionen. Es sollte an diesem einen Beispiel aueh der Weg dargestellt 
werden, auf dem versucht worden ist, diese Exakthei t  zu erreichen. 
So ist es wohl einleuchtend, dab nieht nur der Vp. sondern aueh dem 
Verf. die optisehen Deckungsstellen yon Traum und Exposition nur 
allm~hlich, zum Tell erst in den sp~testen Epikrisen der Versuche zur 
vollen Klarheit  gelangen konnten. 

Uberblickt man die Fig. 7b und 8b noeh einmal, so bemerkt man, 
dal3 die Zeiehnung der Vp. auf Fig. 7 b die b e id  e n Sehiffsgestalten an- 
deutet,  wie sie die Besehreibung der ersten zwei Traumphasen ge- 
braeht hat. Fig. 8b enthMt bereits etwas yon der dri t ten Traumphase, 
da das Verdeck ge6ffnet ist. In der darstellenden Reaktion binden Vet- 

20* 
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d ich tungen,  was sonst  der (J~berblick gebunden  h~tte  oder eine Bewegung 
der Traumbi lde r  in  R a u m  oder Zeit  gebunden  hat .  

Hier  ist es yon  sinnesphysiologischem Interesse,  wie Vp. sich zu 
diesen Abbi ldungen  seiner Eindri icke,  Zeichnungen und  Traumbf lde r  
verha l ten  hat .  Die Abb i ldungen  werden ihm verh~ltnism~Big spat  ge- 
zeigt, nachdem sie l~ngst  fertiggestellt  worden waren (10. J u n i  1917). 
Vorher wird Vp. zum ers tenmal  seit AbschluB des Versuchs befragt ,  
ob er sich noch an  den  Versuch und  an  den T r a u m  erinnert .  

Vp. bejaht: ,,Ieh habe ein Bild gesehen. Ich weiB noeh, dab viele Menschen 
an einer Mauer gestanden sind; aber an die Tracht ~ler Menschen kann ich mieh 
nieht genau erinnern." 

Vom Traum weiB er noeh: ,,Es war ein Schiff; jetzt weiB ich aber nieht mehr, 
ob sehwarz oder weiB." 

Nun werden ihm die Bilder gezeig$. Die Exposition erkennt er sofort wieder. 
Dann f~llt skin Bliek sogleich auf Fig. 7a, die das weiBe Sehiff des Traumes dar- 
stellen soll. Er akzeptiert sie spontan bedingungstos: ,,Geradeso war kS. Da sind 
auch die Sehiffsschn~bel." Er weis~ auf die frfiher bezeichneten, an Schiffsschn~bel 
erinnernden Stellen seiner Zeichnung hin: ,,Deshalb habe ich es auch so gezeichnet." 

fJber die Sehiffsschn~bel im Traumbild und Zeiehnung war vorher mit Vp. 
niemals gesprochen worden, schon deshalb nieht, weil Vkrf. erst viel sp~ter, bei 
der Vorbereitung zur photographischen Illustration des Versuchs~ auf diese Dek- 
kungsstelle gekommen war. Die Zeiehnung war abgedeckt, konnte also yon Vp. 
zur Identifizierung beniitzt werden. 

Vp. wird nun aufgefordert, das Vexierbi]d des Schiffs im Bild der Exposition 
zu suehen. Nach kurzem Suchen f~hrt er mit dem Finger fiber die deckende 
Horizontale hin; den Rauchfang finder er aber nicht; er zeigt links daneben, gerade 
zwisehen die beiden in der Exposition vorhandknen vexierbfldartigen Gruppen, 
die fiir den Illusionsfahigen leicht Rauchf~nge und Rauch darstellen kSnnen. 
In  der Darstellung ist die rechte der beiden Gruppenkonturen gew~hlt; es bleibt 
also die Frage bestehen, ob nicht die linke die richtige ist, oder ob es sich um eine 
Verdichtung beider Gruppen handelt. 

Er wird befragt, ob er diesks Vexierbild sehon frfiher gesehen hat; Vp. bejaht: 
,,Herr Doktor haben es mir damals gezeigt." 

Dies ist nicht riehtig, aus dem sehon erw~hnten Grund. Gezeigt wurde ihm 
damals die schwarze Pfortenfigur. Es handelt sich um die Erscheinung, die F r e u d  
als ,,D6js racont6" in der Psychoanalyse besehrieben hat1). 

Vp. stellt sie abet selber richtig: ,,Ah nein; das haben mir Herr Doktor 
gezeigt." Vp. weist auf lWig. 9, die er nunmehr mit dem Traum vo]lkommen 
identifiziert. 

,,Das stimmt auch, dab im Hintergrund so verschwimmende Personen warkm 
Ich habe dkshalb das Verdeek so gezeiehnet." (Vp. maeht kine Pantomime, die 
das Viereekige des Verdecks ausdrfickt.) ,,Aueh die Arme . . . "  sag~ er dann. 

Nun erst muB Vp. befragt werden. Man verweis~ ihn zun~ehst auf Fig. 7 a. 
Vp. finder das weiBe Meer richtig abgebildet; auch das sehwarze Schiff akzeptiert 
er; kbenso die Stimmung des Hintergrundes. Er l~Bt sich dabei sichtlieh vom 
Vergleieh mit seiner eigenen Zeiehnung leiten; diese ist unverdeckt. 

1) F r e u d ,  ]~ber fausse reconnaissance (,,d~j~ racont6") w~hrend der 
psyehoanalytisehen Arbei~. Intern. Zeitsehr. f. Psychoanalyse, I. Jahrg., 1913. 
Wien, Hugo Heller. 
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Yp. wird nun auf Fig. 11 aufmerksam gemacht und hefragt, ob diese das 
getr~umte Schiff nicht besser darstellt. Vp. entseheidet sich aber fiir Fig. 7 a. 
,,Es ist nieht so weir heruntergegangen." 

Man macht Vp. d~rauf aufmerksam, da~ er seinerzeit laut Protokoll gesagt 
hat, das Sehiff babe die Wellen senkrecht durchschnitten und es sei ein Kiel (,,und 
Kamine") zu sehen gewesen. Vp. vergleicht nun die Schiffsfiguren der beiden 
Bilder aufmerksamer und sagt: ,,Ja, es war etwas unten, so wie das" (der Kiel 
auf Fig. l l ) ,  ,,was hier fehlt" (auf Fig. 7a); ,,aber es hat nicht so weir herunter- 
gereicht." ~aeh einer Pause setzt er hinzu: ,,Aber das Schiff war in Bewegung 
und die Bewegung (er weist auf Fig. 11) ist wieder hier richtig." 

Noehmals befragt, fiir welches der beiden Bilder er sich entseheide~, vermag 
Yp. diese Entscheidung nicht zu treffen: ,,Es war ein Mittelding zwischen beiden." 

Sein Blick haftet wieder an Fig. 11 : ,,Das ist hier besonders gut, da ]  die Wellen 
schwarz ger~ndert sind; denn die Wellen w a r e n  schwarz ger~ndert." 

Es ist allerdings mSglieh, dab es sich hier um ein Zuriickillusionieren handelt; 
immerhin blcibt zu bedenken, daI] die Umrandung der mensehliehen Figuren 
~uf der Exposition, die bier in der Darstellung als Wellenkontur verwendet worden 
ist, diese schwarze Ri~nderung tatsi~ehlich aufweist; yon dieser Einzelheit der 
Deckungsstelle hat Vp. auf dem Bild des Diapositivs allem Anschein nach nichts 
bemerkt. Die AuBerung daft daher immerhin als ein wei~eres Argument dafiir 
betrachtet werden, dal] die Wellenkontur yon den Umrissen der menschliehen 
Figuren im Bild herstammt. 

Fig. 10, die die Entmischung der Traumbilder darstellen soll, ist Vp. vSllig 
fremd und trifft keine verwandte Saite. Dies stimmt mit der Absicht des Bildes, 
das den ~echanismus des Hergangs darstellen will, nicht das Manifeste der Vision. 

Uber Fig. 6, das Bild des tachistoskopischen Eindruekes, befragt, sagt Vp. : 
,,Ieh mSchte eher meinen, dal~ es so war" (wie das Bild es zeigt). Damit schliel~t 
die Bespreehung. 

Verf.  is t  b ier  auf  einen E i n w a n d  gefa~ t ,  de r  sehr  nahe l ieg t ,  abe r  
n ich t  s t i chha l t ig  ist .  Bei  de r  b e k a n n t e n  F l f ich t igke i t  de r  T ra umbi lde r ,  
bei  de r  u  de r  Traumremin i szenzen ,  d ie  so raseh  d e m  
u  unter l iegen,  soll in de r  sp~ten,  mi t t le rwei le  n ieh t  aufgefr iseh-  
t en  Rt icker innerung  an  den  T r a u m  noch so viel an  minuziSsen opt i sehen 
Einze lhe i ten  aus den  T r a u m b i l d e r n  zu tage  kommen ,  da[~ eine der-  
a r t ige  D e b a t t e  fiber die  Gt i l t igkei t  der  Abb i ldungen  eine ob i ek t i ve  Be- 
d e u t u n g  h~ t t e  ? 

Demgegent iber  is t  da rau f  hinzuweisen,  dal~ ein T raum,  de r  durch  
R e k a p i t u l a t i o n  u n m i t t e l b a r  nach  d e m  Erwachen  gedi~ehtnisreif ent-  
wickel t ,  sodann  besprochen  und  p ro toko l l i e r t  worden  ist ,  im  allge- 
me inen  diese F l t i ch t igke i t  n i ch t  mehr  bes i t z t ;  er  is t  gewisserma~en 
nachf ix ie r t  worden.  DaB Tri~ume, die  in dieser  A r t  nachen twieke l t  
worden  sind,  an  sich viel  weniger  d e m  Vergessen unter l iegen,  wird  j ede r  
aus  e igener  E r f a h r u n g  besti~tigen kSnnen,  de r  sich mi t  seinen eigenen 
Tri~umen in de r  angedeu t e t en  Weise  besehi~ftigt h a t ;  Tri~ume, die  d ieser  
B e h a n d l u n g  un te rzogen  worden  sind, lassen sich gewShnlich noeh naeh  
langen Ze i t r~umen  ziemlich ge t reu  wiedererz~hlen und  15sen be i  de r  
Wiede re rz~h lung  in de r  Regel  Anknf ipfungen  aus,  d ie  zuweilen sogar  
zu r  A n a l y s e  des T r a u m s  noch ein neues,  verspi~tet erschienenes St i iek  
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hinzuffigen. Traume, die gern und haufig als wichtig und bedeutsam 
erzahlt werden, zumal im vertrauten Gesprach, gehSren oft zu dieser 
Kategorie; es laBt sich an ihnen oft beobachten, dab ihre optisehen 
Residuen ziemlieh treu erhalten in jeder Schflderung wiederkehren, 
wahrend die Darstellung der Traumbegebenheit immer mehr novelli- 
stiseh auskrystallisiert. 

In dieser Art ist aber auch der Traum der Vp. entwickelt und fixiert 
worden; was Vp. zu Beginn der Bespreehung ~iber den Versueh und den 
Traum aussagt, ist das, was ohne aul3eren AnstoB kommt, was sich 
abet naturgemaB erheblich vermehren kann, wenn ein auBerer AnstoB, 
etwa die partielle Wiederherstellung der Situation in Versueh oder 
Traum wirksam wird. 

Dieser AnstoB wird dutch die Abbfldungen, wie es seheint, in einer 
wirksamen Weise gegeben. Denn nun kommen, ganz. ahnlich wie bei 
den Anknfipfungen in der Analyse eines rezenten Traumes, ziemlich 
reiehliche Einfalle, die vergessene optische Einzelheiten naehliefern, 
aber an die jeweflig optiseh wirkende Anregung sich festheften. 

DaB auch im allgemeinen selbst bei sehr sehweren StSrungen der 
Merkfahigkeit eine wiederhergestellte optische Situation den Anstol~ 
zu der Wiederherstellung einer Erinnerung bildet, ist aus den Erfah- 
rungen bei der Presbyophrenie bekannt genug; es zeigt sieh dies be- 
sonders schSn an den P ickschen  Fallen mit Herderscheinungen in- 
folge yon lokalisierter Hirnatrophie. Verf. konnte z. B. an einem der 
Falle mit Seelenblindheit auf dieser Basis, die er kliniseh und anato- 
misch genau untersucht hat1), diese Reaktion feststellen; die Pat .  
mit Seelenblindheit bei erhaltenem Farbensehen, die fast nie eine 
Figur irgendeiner Art erkannte, reagierte haufig, wenn man ihr ein 
Bild wieder zeigte, das sie am Vor~ag gesehen haste, mit den Worten:  
,,Das hab'  ich schon gesehen." FMle leichterer StSrung analoger Ar t  
bringen dann, angeregt dutch das Wiedergesehene, hi~ufig diese oder 
jene optischen Einzelheiten, die sie vergessen hatten und die ihnen nun 
naehtr~glich einfallen. Sie reagieren also ganz Ahnlich wie Vp. in bezug 
auf seine visuellen Traumreste, angeregt durch die vorgelegten Abbfl- 
dungen reagiert. 

Man kSnnte also in dem Verhalten der Vp. eher ein Argument daftir 
sehen, dab die Situation des Traums von den Bildern riehtig getroffen 
worden ist, ahnlioh etwa, wie in der F r e  udsehen Analyse die scheinbar 
heterogensten Ankniipfungen an d ie  Traumbruehstiieke sehr hi~ufig 
ihren engen Zusammenhang mit den latenten Traumgedanken verraten. 
Doch kalm hier auf dieses Argument verzichtet werden, da Veff. zur  
sinnesphysiologisehen Verwertung der Ergebnisse nur Befunde ver- 

1) Verein f. Psyehiatrie u. Neurologie 1911. Autoreferat z. ]3. Wiener klin. 
Wochenschr. 1911, Nr. 14/15; Sitzungsbericht. 
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wenden will, die objektiv, unabhi~ngig von Hingabe oder Widerstand 
der Vp. sieh ablesen lassen und bei denen die MSglichkeit eines Rfick- 
fllusionierens sich aussehliel3en li~13t. 

Wenn also die Reaktion der Yp. auf die Bilder besprochen wird, so 
handelt es sich dem Verf. welt mehr um den erkennbaren sinnesphysio- 
logischen Typus der einzelnen Reaktionen, die Vp. bietet, als um seine 
Zustimmung zu den Bildern der Traumreaktion. An dieser Beziehung 
ist aber einiges yon dem, was Vp. gei~uflert hat, verwertbar und dient 
zur definitiven Klarstellung des Verh~ltnisses zwischen Abbildung und 
Reaktion. 

Bemerkenswert ist z. B., dab gerade die Fig. 8a das Bild ist, dessen 
Identit~t mit dem Traum ihm spontan zuerst auff~llt; es ist das an- 
greifbarste yon allen, dasjenige, dessen Konturen vexierbildhaft in die 
Exposition hineingelegt s'ind. Eine Beachtung verdient auch der Urn- 
stand, dab er das Vexierbild darauf selbst nur mangelhaft finder, ob- 
wohl er einer Erinnerungst~uschung zufolge meint, es schon einmal ge- 
sehen zu haben. 

Im Gegensatz dazu stellen die beiden Bilder des schwarzen Sehiffes Vp. 
nicht vSllig zufrieden; aus seinen J~ul~erungen l~Bt sieh nun ein sinnes- 
physiologiseher Grund herauslesen, dessen Typus in diesen Versuchen 
oft wiederkehrt. Der auftauehende Kiel in Fig. 11 ist richtig getroffen; 
aber der SchiffskSrper reieht nieht so weit i n  die Wellen hinein; daffir 
ist das Schiff in Bewegung, deren Charakter das Bild seiner Angabe 
nach richtig darstellt. Die Reversibiliti~t zwischen Gestalt und Bewegung 
ist in diesen Versuchen so oft zutage getreten, dab hier die Deutung 
naheliegt; in der Entmischung der schwarzen Form aus dem Kon- 
tinuum der Fig. 10, in dem Vorgang, der dem Auftauchen der ersten 
Konturen aus dem Nebelmeer bei der Rfickbildung der Blindheit 
nach Hinterhauptschul3 entsprieht, ist ein Tell der Gestalt in Be- 
wegung Ms psychiseh gegebene Qualiti~t umgewandelt, wie bei den 
experimentellen ttalluzinationen die letzte ttalluzination nur  ein Be- 
wegungssehen als Inhalt  hat  und wie das Sehen yon Bewegung, die 
Ver~tnderung schlechtweg, phylogenetisch und ontogenetisch die unterste 
Stufe der optischen Wahrnehmung ist [ E x n e r l ) ] .  

Endlieh ist seine Bemerkung fiber die schwarzger~nderten Wellen- 
figuren des getr~umten Meeres zu vermerken. Das Meer hat  sich allem 
Anschein nach also tats~chlich als Randkontur  von der dunklen grauen 
Fl~che entmischt, wie die Bilder es darstellen; die dunklen KSpfe der 
Personen erscheinen wie Wellenk~mme. Damit ist die Exakthei t  des 
dargestellten Hintergrunds noch besser gesttitzt; zugleieh ist, ganz im 

1) E xner,  Uber das Sehen yon Bewegungen und die Theorie des zusammen- 
gesetzten Auges. Sitzungsberichte der math.-naturwiss. Klasse der Wiener Aka- 
demie der Wissenseh. 7~, Abt. III, S. 156ff. Wien, Gerold. 
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Sinne der friiheren Ausftihrungen, auf seine sinnesphysiologische Her-  
kunf t  hingewiesen. Diese li~Bt sich nun unter Beniitzung bekannter  
einfaeher Beispiele tiberblicken. Eine fltiehtige fti~ehenhafte Beliehtung 
in der Expositibnszeit von 1/100 Sek. wird die bekannte oszillierende 
Phase liefern, die im Wechsel yon Hell- und Dunkelwahrnehmung in 
periodischen Intervallen mit  mehreren Umschli~gen bestehtZ). Es ist 
offenbar anzunehmen, dab dieser Vorgang, vielleieht wieder gerade 
dann, wenn er yon der wachbewul~ten Wahrnehmung ausgeschaltet 
geblieben ist, in die Zeit des Ansehwellens der optischen Traument-  
wieklungen hineinspielt; er liefert die Matrix, aus der die Traumbilder  
sich entmischen. Die Matrix ist ftir die obere Hi~lfte ein dunkles, ftir 
die untere Hi~lfte ein helles Kont inuum;  im Augenblick der Exposit ion 
waren ftir die obere H~lfte wei•-schwarze Flecken, ftir die untere tIi~lfte 
wahrscheinlich die vision nulle gegeben. Dies s t immt mit den bekannten 
Gesetzm~13igkeiten tiberein, die sich in den wechselnden Folgen der 
]qaehbilder einstellen. 

Diese Matrix vermag dann alle Umschlagsstellen und Verdichtungen 
tier t t e r i n g s c h e n  Empfindungen D und A zu zeigen, gerade so, wie 
diese, durch zwei antagonistische zentrale Prozesse bedingt, in den ersten 
Rtickbfldungsphasen der cerebralen Blindheit abwechseln und inein- 
anderspielen. 

Die Beziehungen der H e r i n g s c h e n  A-Phase zu den in diesen Ver- 
suchen, bei der Untersuehung der eerebralen Metamorphopsie, der Seh- 
reste des relativen Skotoms u. a. zutage tretenden optiseh-motorischen 
Transformationen, zu dem Sehen yon Bewegung, Kontrast ,  Gestalts- 
qualit~t erscheinen dem Verf. ziemlich offenkundig, ebenso die Be- 
ziehungen der t t e r i n g s e h e n  D-Phase zu der Irradiation der Helligkeit. 
Ftir die zitierte Bemerkung der Vp. braucht  darum nur angenommen 
zu werden, dab die grau wogende Matrix einer dieser Umschlagstellen 
in der oszfllierenden Nachentwicklung, im sog. Eigenlicht der Retina 
[W u n d t  2)] zur Zeit dieser Traumentwicklung zufiillig, d .h .  aus nicht 
sicher best immbaren Grtinden dominiert hat, v i e l l e i c h t  iibrigens ge- 
rade darum, weft Vp. beim Versuch im oberen Areal des Bildes viel 
Well3 und Schwarz gesehen hat.  Dal3 die schwarze Pfortenkontur nun 
das erste ist, was sich aus diesem wallenden Grau entmischt, s t immt  
ganz mit  den Sensationen der cerebral Blinden tiberein, die zuerst nur 

1) Vgl. z . B . R .  Stigler, Chronophotische Studien fiber den Umgebungs- 
kontrast. Archly f. d. ges. Physiol. 134, 384 u. 385. 1910. :Bonn, Hager. 

2) Die rein retinule, yon zentralen Prozessen unabh~ngige Natur des Eigen- 
lichts der Retina ist niemals naehgewiesen worden, ebensowenig wie die rein 
retinale Na~ur der Naehbilder. Zentrale und periphere Prozesse spielen hier so 
ineinander, wie bei der T~tigkeit des optisehen Apparates iiberhaupt. Der Streit 
fiber die zentrale oder  periphere Natur der genannten Erseheinungen ist vielleieht 
mfil3ig. 
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u c h a t t e n h a f t  schwarze  K o n t u r e n  aus  d e m  Grau  au f t auchen  und  ver-  
schwinden  sehen.  E ine  wei tere  Umschlagss te l le  li~l~t die  en tmisch te  
Hel le  yon  den  fe ineren dunk l en  K o n t u r e n  begrenz t  erscheinen usw. 

I ) a m i t  is t  d ie  V e r m u t u n g  auch  im einzelnen gest t i tz t ,  d a b  die  Grun-  
d i e rung  der  T r a u m b i l d e r  jene Phasen  wiederbr ing t ,  in  denen  be im  er- 
wi~hnten Beispiel  de r  L ich t s inn  sich gegen eine op t i sch-motor i sche  
Spe r r e  du rcha rbe i t e t .  I ) iese lbe  Sper re  b e s t e h t  im T r a u m ;  die  Ident i f ier  
.der G r u n d b e d i n g u n g e n  i s t  ohne  wei teres  vers t~ndl ich ;  d ie  I d e n t i t ~ t  
d e s  psychischen  Ef fek t s  is t  p laus ibel .  :l)a de r  Vergle ich m i t  den  E n t -  
wick lungsphasen  des Lich ts inns  in de r  Wi rbe l t i e r r e ihe  [ E x n e r l ) ,  
H e l ~ ) ]  zeigt,  dal~ diese Phasen  bis  zu e inem gewissen Grad  phylogene-  
t i schen  Verh~l tn issen konfo rm sind, is t  d a m i t  die  empir i sche  Gt i l t igkei t  
e iner  Idee  yon  L a v k a d i o  H e a r n  wahrsche in l ich  gemach t ,  die das  
Empor s t e igen  phy logene t i sche r  Er lebnisse  fiir  den  T raum,  ffir die 
T r a u m a n g s t  und  das  Gespens te r sehen  im T r a u m  be ha up t e t .  Jedenfa l l s  
s ind  die  Verhi~ltnisse des wiede rkehrenden  Lich ts inns  be i  de r  cerebra len  
a l lgemeinen  Sehs tSrung  d a m i t  auf  den  a l lgemeinen R e a k t i o n s t y p u s  
t ier  op t i schen  Agnosie  r eduz i e rba r ;  d ie  Agnos t ike r  reagieren  in de r  
] ) aue rwi rkung  und  in de r  d i r e k t e n  B e t r a c h t u n g  wie gesunde Vp. auf 
t ach i s toskopisehe  Reize  oder  auf  das  i n d i r e k t  Gesehene.  Man k a n n  
d ie  cerebrale  B l indhe i t  yon  d iesem S t a n d p u n k t  aus  eine Agnosie  ffir 
d ie  be iden  H e r i  n gschen  Qualiti~ten des L ich ts inns  nennen  und  f inde t  
sie in  gewissen Phasen  der  visuel len T r a u m r e a k t i o n  auf  t ach i s tosko-  
p ische  Reize  wieder .  

V e r s u c h  3. 

Fig. 12 stellt die Exposition dar. Die Stelle, wo die Hauptfiguren des Messer- 
traums als Vexierbild in der Exposition enth~lten sind, ist mit x bezeiehnet. 
Aueh ohne Lupe ist d~s Vexierbild aus dieser Reproduktion ziemlich ]eicht lSs- 
bar, wenn man Fig. 14 zum Vergleich heranzieht. Hat  man es einma], so zeigt es 
die bekannte Aufdringlichkeit. In der Projektion des vergrSl~erten Brides auf die 
!VIattscheibe bei kiinstlichem Licht t r i t t  es nicht wesentlich deutlicher heraus 
als hier, wie Verf. an sich selbst und an anderen Personen gepriift hat. Es ist von 
tier Vp. nur wi~hrend der Expositionszeit yon 1/100 Sekunde gesehen und auch 
nicht andeutungsweise jemals vermerkt worden. Verf. selbst hat diese Deckungs- 
stelle erst bei der endgiiltigen Bearbeitung der Versuche, sechs Woehen nach dem 
Experiment zum erstenmal bemerkt (s. Text). Die Illustrationen waren damals 
noch nicht in Angriff genommen worden. 

Wegen der Tracht der Traumfigur im Vexierbild ist zum Versti~ndnis wesent- 
lich, dal~ Vp'. Krankenschwester ist. 

Fig. 13 bildet die Beschreibung nach, dieVp, yon dem gibt, was sie in 1/10o Sek. 
yon der Exposition gesehen hat: ,,Viele Hi, user; Geseh~fte; viele Leute davor; 
dazwischen ein D u r e h b r u c h . "  Die Stelle des Durchbruchs verschwimmt ins 

1) 1. e. 
2) Vgl. z. B. Hess ,  {)ber die Entwicklung yon Lichtsinn und Farbensinn in 

tier Tierreihe. Verhandlungen der Gesellsch. deutscher Naturforscher u. ~rzte 
(85. Vers: in Wien) 1913, S. 127ff. Leipzig, Vogel. 
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Weil3e, da er der Vp. ihrer Aussage naeh eher hell ersehienen ist. I)er Grund 
dafiir liegt wieder in den Beleuchtungsverhiiltnissen (s. die einsehli~gigen Bemer- 
kungen zu den ersten zwei Versuehen). 

Wer, wie Verf., auf dem Boden der Freudschen Traumanalyse steht, wird 
erwagen, ob in dem Wort ,,Durehbruch" nicht schon eine Anspielung liegt, die auf 
den Inhalt des kiinftigen Traumes abzielt. Sollte dies zutreffen, so wiirde der 

:Fig. 12. 

Fig. 13. 

Inhalt dieses Traumes schon wahrend der Expositionszeit implizit, im u 
gegeben gewesen sein. Hier ist das allenfalls eine MSgliehkeit; den Beweis fiir 
das Zutreffen dieser Beziehung fiir einen Fall liefert ein bier nieht behandelter 
Versuch 8 dieser Serie. 

Fig. 14 gibt die Hauptszene des Messertraums. ,,Ein ldeiner Mann" (lfleiner 
als die vorsehwebende weil3gekleidete Frauengestalt auf dem Bild) ,,will mir ein 
Messer in die Brust stol3en." ])as Messer auf dem Vexierbild gleitet wie an der 
Brust der Frauengestalt vorbei. , I n  der l~ahe ist aber ein B a c h . . . "  
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I)er Bach ist in der Figur arts der hellen Fl~che der Gegend des Durchbruchs 
entwickclt; dabei ist zu bedenken, dab Fig. 14 gegen Fig; 12 vergrSBert ist; die 
helle Fl~che, die den Bach des Traums andeuten soil, fallt ganz in den Bereich 
des groBen weiBen Flecks auf Fig. 13 . . . . . .  ich hab' es" (das Messer) ,,in die Tiefe 
geworfen; es war erh6ht. Etwas Wasser mag drinnen gewesen sein." 

Fig. 13. 

Fig. 15a. Fig. 15b. 

Zur geometrischen Deckung fiir die vorschwebende Bachkontur stehen auf 
der Exposition zwei helle Fli~chen zu Gebote, beide yon perspektiven Parallelen 
begrenzt; die eine ist der Rand des Perrons; die andere ist die Fli~che zwischen 
den Schicnen. 

Auf die Fragen nach der Traumsituation am Bach hatte Vp. geguBert: ,,Wie 
eine Briicke hat das ausgesehen . . . " ,  sp~ter: ,,Ja . . . .  lang und sehr breit war 
sie . . . "  Die Briicke in der Exposition ist dementsprechend unver~ndert fiir das 
Traumbild wiedergegeben, nur verschwimmend. Sie bildet eine geometrisch- 
optisch eindeutige Deckungsstelle. 
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SehlieBlich ist noch die VergrSBerung zu beriicksichtigen. Sie rechtfertigt 
sioh sehon dadureh, daJ~ die Exposition vergriiBert in der Projektion beim Ver- 
such gegeben worden ist. Aber auch die bier gew~hlte Darstellung, die relative 
VergrSBerung zu Fig. 12, bildet einen der Mechanismen nach, der sich im experi- 
menteU erregten Traumbild ausgedriiekt hat; dieselbe VergrSBerung hat der 
Traum vollzogen; er hat die Dimensionen des Vexierbildes auf die Dimensionen 
lebender menschlicher Figuren relativ zur GrSBe der Vp. reduziel~. 

Fig. 15a gibt das Bild, in dem sich der Fortgang der Traumerz~hlung dar- 
gestellt hat: ,,Dann bin ich noch in ein Haus gefliichtet" usw. 

Ohne weiteres Fragen hatte Vp. die Situation der Gasse zu zeichnen. 
b) reproduziert diese Zeichnung der Vp.; dab die konvergierenden Striche, 

die den Verlauf der Gasse darstellen sollen, den perspektiven Parallelen des Schienen- 
gleises sehr angen~hert sind, ist leicht zu sehen. Am Ende der konvergierenden 
Striche hatte Vp. das kleine Haus hingezeichnet, in da~ sic im Traum gefliichtet 
ist. Das Viereek der Kontur, der Strich, der naeh Aussage der Vp. den Raueh- 
fang anzudeuten hat, vor allem die analoge geometrisch-optische Situation, weist 
als Deckungsstelle fiir das Haus des Traums auf die Lokomotive der Fig. 12 hin; 
daraus resultiert die Darstellung in a). 

,,Die Gasse war breit und hat sich verschm~lert. Es war, als ob sie kein Ende 
nehmen wollte." 

Um dies anzudeuten, ist in Fig. a die Streeke der Schienenpara]lelen konform 
tier Zeichnung in Fig. b naeh dem Vordergrund hin verl~ngert; es ist dies die 
einzige seheinbare Willkiir, die die Illustrationen dieses Versuehs enthalten. Verf. 
h~lt dies aber ffir keine Willkiir; seiner Ansicht naeh hat sich die Bewegungs- 
richtung der Figur, die Wirkung des Fluchtpunkts perspektiver P~rallelen in der 
Traumgestaltung ansgedriickt; es hat sich eine Beziehung zur Geometrie der 
Lage yon selbst hier verwertet. Verf. wollte dies im Bild ausgedriiekt wissen. 
Uberdies ist der Durehbruch durch die intentionelle Sperre geeignet, die Strecken- 
dimension zu vergrSBern. 

Es ist aber auf b) noch eine unregelm/~Bige Kontur; Vp. hat sie ,,im Gedanken 
hingezeiehnet" und bot Widerstand, als man ihre Interpretation herauszubekom- 
men suehte. 

Auf der Exposition entsprieht dieser Kontur in Umrissen und relativer Lage 
zu (Lokomotive - -  Hans) und zu (Schienenparallelen - -  Gasse) angen~hert die 
Figur eines Mannes; er grenzt unmittelbar an die weil]gekleidete Frau, der ira 
Vexierbild und im Traum das Messer in die Brust gestoBen werden so]l. Die Figur 
dieses Mannes (in Fig. 12 yon dem weiBen Pfeil durchsehnitten) verdeekt die weiBe 
Frauengestalt zum Tell. Ben/itzt man das fiir die Traumphotographie, so ergibt 
sich dureh Anwendung der konst~nten exkludierenden Beziehung (s. die Illu- 
stration der ersten zwei Versuche) jenes schattenhafte Vorschweben der Frauen- 
gestalt im Traumbild, wie Fig. 14 es darstellt; wer stark visuell tr~umt und sieh 
an die Gestaltungen erinnert, unter denen zuweilen das eigene Ieh im Traumbild 
erseheint, wird diese Art des sehattenhaften Vorsehwebens und ihre Beziehung 
zum Trauminhalt kennen. 

a) zeigt demgem/il] die Kontur dieses Mannes; die Analogie der Lage braucht 
nicht kommentiert zu werden; die Zeichnung in b) zeigt gegeniiber a) nur eine jener 
Verlagerungen, wie sic in den Iqachwirkungen taehistoskopischer Expositionen 
ganz gewShrdieh sind. DaB auch diese Verlagerung sieh aus einer Verdichtung 
der Richtungen der verschiedenen perspektiven Parallelen auf der Exposition 
yon selbst herstellt, zeigt der Vergleieh der Fig. 15a und 15b mit Fig. 12; dieser 
Vergleich. ergibt auch, dab alle Richtungen der perspektiven Parallelen, die fiir 
diese Verdiehtung in Betracht kommen, in das Gebiet des ,,Durehbruehs" fallen. 
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I )ami t  ist die Erkli~rung der Illustration nach der sinnesphysiolo- 
gischen Seite hin gegeben. Verf. h~lt diese aber ftir einseitig und unvoll- 
st~ndig, wenn nicht die psychoanalytische Seite dieses Traumversuchs 
auf die Zeichungen der Vp. angewendet wird. Darin durfte den Verf. 
auch nicht beirren, dab diese Seite der Kommentierung im vorliegenden 
Fall nichts weniger als sympathisch ist und in unliebsamer Weise an 
die Technik der Zeichnungen auf den W~nden yon Bedtirfnisanstalten 
erinnert. 

Vp. hat  die t temmung,  die auf Widerstand hinweist, als man sie 
dig Ket te  ihrer Einf~lle nach der Bedeutung dieser Kontur  an der rechten 
Konvergierenden ihrer Zeietmung fortspinnen lassen will. Die S c h e r n e r- 
sche Traumsymbol ik  1) wie die F r e u d s c h e  Traumdeutung weisen bei 
diesem Traum typischen Inhalts  auf die Beziehung Haus-Genitale hin; 
die Vollendung der Analyse des Traums nach dieser Richtung hin ist 
von Verf. absiehtlich unterlassen worden. Das affektive Verhalten der 
Vp., einige in der Beschreibung des Versuchs hervorgehobene J~uBe- 
rungen, endlich die Stelle, wo der Widerstand einsetzt, deuten indessen 
an, dab auch dieser Traum den ftir seinen Typus gewShnliehen sexuellen 
Untergrund hat.  

Veff. will sich ftir einen Augenblick auf den Standpunkt  stellen, 
dab dies wirklich so sei, nicht nur, daI~ es so sein kSnnte; dann aber  
li~l~t sich aus der Kombinat ion der Fig. 15a und b viel Sexualsymbolik 
einer sehr gewShnlichen Art herauslesen. 

Die konvergierenden Linien der Zeichnung auf Fig. 15 b entsprechen 
nicht nur den Schienenparallelen; sie passen auch zur Kontur  der  
Femora,  die sich 5ffnen, in einer Art, wie sie sich auf jenen primitiven 
obszSnen Zeichnungen oft genug finder ; die schwarze Lokomotive des 
Traumbilds erinnert an die gleiche obszSne Darstellung der Vulva, wie 
jene Kontur  an die Darstellung des erigierten Phallus gemahnt.  Die 
Beziehungen Durchbruch - -  Mann - -  Phallus - -  Messer - -  Bach (inter 
femora), die in der manifesten Dars~ellung des Traumes ohne Deutung 
sich ablesen lassen, fiigen sich yon selbst zu diesem Zusammenhang.  

Wenn sich das so verh~lt, d a n n i s t  auch in den Illustrationen die 
Sexualsymbolik der Traumarbei t  an einem sehr trivialen Beispiel zu 
erkennen, gewissermaBen experimentell dargestellt. Vp. weiB von 
diesen Beziehungen nichts; sie betrachte$ den Traum des Versuchs als 
einen Traum, yon dem sie ganz unbefangen spricht und hat  aus den 
Bildern, die sie sich zur bleibenden Erinnerung erbeten haG, nichts Ver- 
fi~ngliehes herausgelesen. 

Bei dieser Gelegenheit mag bemerkt  sein, dal] auch die fibrigen Vp. 
die durchwegs erst die fertiggestellten Bilder zu Gesicht bekommen,  

1) Freud,  Traumdeutung. 3. Aufl. Wien 1911. S. 59ff. u. 215ff. 
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diese vollinhaltlich und in einer gewissen Betroffenheit verifiziert haben; 
ihren Aussagen nach seien die Bilder bis in die kleinsten Ztige mit ihrer 
Erinnerung an EffaBtes und Traumvisionen identiseh. Verf. m6chte 
aber, wie schon bemerkt, gerade auf dieses Zeugnis der Vp. verhi~ltnis- 
m~Big wenig Gewicht legen. Der Verlauf der Versuche, die hier noch 
nicht beschrieben sind, hat dem Verfasser gezeigt, dab ein Zurfick- 
illusionieren vom wiedergesehenen Bild auf das Traumbfld h~ufig yon 
selbst stattfindet; diese beiden Komplexe tauschen in einer Art yon 
Diffusion fortwahrend Bestandtefle aus und trachten, einander zu 
durehdringen. Verf. verwendet daher als experimentell exakt nur solehe 
])eckungsstellen, die sich in Schilderungen oder Zeichnung der Vp. yon 
selbst ergeben haben, bevor die Vp. ihr Diapositiv wiedergesehen hat. 

Nur mit dieser Verwahrung, also haupts~chlich der Vollsti~ndigkeit 
halber, sei erw~hnt, dal3 diese Vp. in Fig. 14 sofort die Hauptszene des 
Messertraums getreu wieder erkannt hat. ,,Genau so war es. Hier ist 
aueh die Treppe, die ich hinaufgeeilt bin." Ebenso hat Vp. in einer ge- 
wissen Ergriffenheit das Bild der Fig. 15a verifiziert, ohne ihre Zeich- 
hung zu beaehten: ,, J a . . .  die lange Gasse, die kein Ende nehmen 
wo l l t e . . . "  waren die Worte der Vp., als sie das Bild erbliekte. 

Alle Vp. der bisher in den Illustrationen dargesteIlten Versuche 
verhielten sich zu der Wiedergabe ihrer eigenen Zeichnungen fremd 
und uninteressiert, was sich allerdings aueh dadurch erkl~rt, dab diese 
primitiven Darstellungen etwas sind, auf das man gemeiniglieh nieht 
stolz zu sein pflegt; so wirft ja auch das Kind wie der Erwachsene ein 
derartiges Gekritzel sofort indigniert weg, wenn jemand dazu kommt 
und dem Zeiehner fiber die Aehsel sehaut. Vp. des ersten Versuehs, bei 
de rnur  geometrisch-optisehe Deekungsstellen ohne Symbolik vorlagen, 
verifizierte die Darstellung des Traumbflds sofort; zu ihrer Zeichnung 
sagte sie erstaunt: ,,])as sol] ich gezeiehnet haben ?" Bei einer weiteren 
Besprechung verlangte diese Vp., das Original ihrer Zeiehnung zu sehen, 
,,um die Erinnerung wieder wachzurufen". Sie habe geglaubt, sie h~tte 
die Figur der Y. (Versueh 1, Fig. 4) nur mit einem Strich hingezeichnet. 

Abgesehen yon der erw~hnten naheliegenden Erkl~rung ffir diese 
Befremdung den eigenen Zeiehnungen gegenfiber zeigt sieh damit, wie 
fremd diese Zeiehnungen der Aufmerksamkeit geblieben sind; einer- 
seits sind sie motorisch abreagiert; andererseits seheint die Photographie 
die Stimmung des Traumes zu treffen, die armselige Zeichnung nieht. 
Dazu kommt, da$ (siehe Versuch 2) diese Zeiehnungen Verbindungen 
und (Tberg~nge enthalten, die die Besehreibung des Traumbflds und 
seine Deckungsstellen in der Exposition nicht zu bringen scheinen; in 
diesem Punkt lassen sie sich der Traumerz~hlung vergleichen, wenn 
sie auch sonst unbewul3te Ankli~nge an die latent aufgenommenen 
Formen der Exposition enthalten. 
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Verf. h~tte die SexuMsymbolik d e s  Traums dieser V1 a. vielleieht 
uus der Kommentierung dieser Bilder ausgeschMtet, wenn nicht ein 
Prinziia damit  unbesprochen geblieben wi~re, dessen Gesetzm~Bigkeit 
sia~tere Versuehe der Serie zeigen. Die Sexualsymbolik beeinfluBt 
augenscheinlich die B e g e b e n h e i t ,  die der Traum enth~lt, den Gang 
tier Binge im Traum; yon einem der hier mSgliehen Standiaunkte aus 
gesehen, hat  sie gewissermaBen das TraummateriM ausgew~hlt; M1- 
gemeiner giiltig ist es vielleicht, wenn man sagt, dal3 sie in die leeren 
Htillen gesehltiiaft ist, die sie vorgefunden hat. Doch ist damit nieht 
ausgedriickt, dab die Sexualsymbolik sich hier aus dem aufgenommenen 
oiatischen Material wie selbstt~tig ein Vexierbfld herausgegriffen, es 
gesehaffen nnd zugleieh aufgel6st ha t ;  sie faBt dem ersten Ansehein 
nach bier in der Traumbildung heraus wie im Wachen die Abstraktion; 
selbst aus Mien GestMten und aus der Bedeutung des manifesten Traum- 
inhalts verdr~ngt, wirkt sie doeh Ms ein erfassendes Prinziia; die Raseh- 
heir dieser Erfassung scheint zuni~chst hier im Experiment mit einer 
Wirkungszeit yon hSchstens 1/100 Sek. bestimmt worden zu sein. 

Es bedaffs keines Kommentars,  wenn man darauf hinweist, wie 
alles das den Ausfiihrungen F r e u d s  bis in die kleinsten Einzelheiten 
entsiarichtl). Das Vexierbild gemahnt an eine Beziehung, die P f i s t e r  
aus dem FMtenwuff in einem Gem~tlde L e o n a r d o  da  V i n c i s  heraus- 
gelesen hatS); dieser Versuch bringt gewissermaBen das sensorische 
~quivalent  zu der motorischen Reaktion, die P f i s t e r  ftir L e o n a r d o  
sniaiaoniert. ~brigens ist die Konjektur  P f i s t e r s  gerade fiir L e o n a r d o  
dadureh besonders unterstfitzt, dab L e o n a r  do selbst in einer bekannten 
~uBerung auf die reiehe Quelle ftir Iahantastisehe Visionen hingewiesen 
hat,  die er im Hinsehen auf die unregelm~Bige Mannigfaltigkeit yon 
Mauerfleeken ffir sieh gefunden hat ;  ferner siaricht ftir die Auffassung 
P f i s t e r s  der Umstand, dab die Deckungsstelle jenes Vexierbilds im 
FMtenwurf einer Kindheitserinnerung f o r ma l  o 1~ t is c h entstammt, die 
L e o  n a r d o  selbst tiberliefert hat,  und die nur das M a t e r i a l  der F r e  u d -  
sehen Analyse ist. 

Andererseits ist das Vexierbild und seine bekannte Aufdringlieh- 
keit naeh dem endlichen Erfassen wiederholt ein Gegenstand ftir die 
Beaehtung yon Experimentaliasychologen gewesena). Es ist also durch- 
aus nieht erstannlich, wenn hier in diesen Versuehen gerade in der Be- 
deutung des Vexierbilds ein Ankntiiafungsiaunkt zwischen Sinnes- 
Iahysiologie und Psychoanalyse gefunden worden ist. Diese Ankniiia- 
lung ffihrt einerseits zu den Iahantastischen Gesiehtst~uschungen 
[ J o h a n n e s  Mii l ler ]  hin, ebenso zu den hypnagogen Nachentwiek- 

1) Freud ,  Traumdeutung. Abschnitt V: Traummaterial und Traumquellen. 
2) 1. c.  
a) Wer the imer  1. c. 
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lungen vorbewuBt empfangener Situationen im Einschlafen, die P u r -  
k i n j  e an sieh beobachtet  hat ;  er zielt in letzter Linie auf jene Eigen- 
schaft der positiven ~qachbilder, die H e l m h o l t z  in seinem bekannten 
Versuch nachgewiesen hat ;  im positiven Nachbild erscheinen regel- 
m~t~ig Einzelheiten, die im fltichtigen, vorhergegangenen Hinblicken 
nicht effaBt worden sindl). Analytisch abet dehnt die hier demonstriert~ 
]~edeutung des blitzschnellen Herausfassens eines Vexierbildes im Sinne 
einer zukiinftigen Traumarbeit  die F r e u d s c h e n  Feststellungen fiber 
das darstellende Prinzip im Traum von den Traumgedanken auf das 
Traummaterial  aus und verlegt scheinbar ihre Wirkungszeit auf den 
Augenblick der Originalerregung; wenigstens in diesem Beispiel scheint 
zun~chst der Traum eigentlieh mit der Erfassung zugleich entstanden 
zu sein; es ist, wie wenn er sich erst in der Nachentwicklung v o n d e r  
Erfassung r~umlich und zeitlich getrennt h~tte. Wie der Traum in 
unz~hligen Beispielen, dem Illustrator des Don Quijote vergleiehbar, 
gerade das bildlich darstellt, was in den Gedanken und Reden des 
Wachens nur als Gleichnis und Allegorie erscheint, so sichtet sich im 
Traum aus dem optischen Material gerade ein Vexierbild heraus, das 
im Wachen nur ein sinnloses Formengewirr ist, aus dem sich klar er- 
faBte Gestalten der Exposition, das Gewirr zerstSrend, lest umrissen 
herausgehoben hatten. 

Die psychoanalytisehe Betrachtung der Bilder zu diesem Versueh 
hebt  aber nicht nur diese Relationen hervor; sie bringt fiir die schein- 
bare oder wirkliche zeitliche Aufeinanderfolge in diesem Traum eirL 
neues dirigierendes Moment, den dureh die Symbolik seheinbar be- 
stimmten Gang der t tandlung im Traum, der die Sukzession der Traum- 
bilder anscheinend wie selbst~ndig regelt. I-Iier ist aber nicht z~ 
vergessen, dab friiher, bei der B e s c h r e i b u n g  des Versuchs, ein an- 
deres, diese Sukzession anscheinend mit der gleichen notwendigen und 
hinreichenden Gesetzm~l~igkeit regelndes Moment aufgefunden worden 
ist, die Vorkeime von Blickbewegungen; diese sind aus der Blickein- 
stellung der Vp. und aus den figuralen Verh~ltnissen der Exposition: 
ihrer Natur  nach bestimmbar, ~hnlich wie Eigenschaften der Gene im 
Keimplasma. Nun aber erst mug bedacht werden, dab in den Illustra- 
tionen des Versuchs noch ein drittes Moment sichtbar wird, das an- 
scheinend wie die beiden ersten Momente mit voller, konsequenter 
RegelmaBigkeit die Aufeinanderfolge des Traums dirigiert; dieses 
Moment scheint zuni~ehst rein optisch, nicht nachgewiesen motorischer 
Natur  zu sein; es betrifft das ZeitmaB und die Art der optischen 
/qachentwicklung, wie sie mit den einzelnen Gruppen der Exposit ion 
vor sich geht, je nachdem diese ftir das Gesichtsfeld o d e r  ftir die Auf- 

1) Vgh z. B. Ebbinghaus,  Grundziige der Psychologie 3. Aufl. Bearbeitel~ 
yon Diirr. Leipzig 1911. I, 263. 
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merksamkei t  o d e r  naeh ihrer Gestal tquali t~t  leichter oder schwerer, 
in kfirzerer oder in l~ngerer Zeit zur  vollen gestaltl ichen Ausreifung 
gebracht  werden konnten.  

Es l inden sich also drei vSllig dffferente Momente, die die Sukzession 
der  Traumentwick lung  zu best immen scheinen, ein sensorisehes, ein 
motorisches und ein symbolisches Moment.  Die nahere Be t rach tung  
des Hergangs  zeigt aber, dal3 keines der drei Momente  fiir sieh allein 
diese Sukzession bes t immt  hat ,  sondern dab  jedes den beiden andern  
seine Periode aufzwingt,  so da$ etwas resultiert, das mit  Koppelschwin- 
gungen verglichen werden kann.  

Die Vp. ha t t e  den Blick auf die Mitre der Mattscheibe eingestellt, 
ohne s tar t  zu fixieren; die Exposi t ion war zufi~llig so gegeben, dab der 
Augenpunk t  des Bflds und der Bl ickpunkt  der Vp. nahezu zusammen-  
fallen muBten.  Die Durchbruchsstet le  war  somit  im perizentraten Sehen, 
ha t t e  also gtinstige Bedingungen fiir die Entwicklung der Gestalt- 
qualit~t.  Was  dieVp,  aber bei der Momentexposi t ion effaBt ha t  (Fig. 13), 
zeigt, dab die Durchbruchsstel le  nieht  im Zent rum der Aufmerksamkei t  
war,  u . a .  wohl der Wirkung  wegen, die das StraBenbild des Alltags 
bier auszufiben vermochte .  Jedenfalls zeigt der Inha l t  des ErfaBten, 
dab  Vp. das  Bild in seiner ganzen Ausdehnung  von reehts naeh links 
in die Erfassung bekommen  hat .  

Die nachtr~glichen Einf~lle im Wachen  lassen feststellen, dab diese 
Naehentwieklung des wachbewuBt  EffaBten,  auf das Gesichtsfeld zur  
Zeit der  Or ig ina ler regung bezogen, wie konzentr isch gegen die Mitte 
zu yon  der  linken Peripherie nach rechts vor  sich gegangen ist. 

Vp. erinnert sich zun~chst, reehts und links zwei hohe H~user gesehen zu 
haben. In der Beschreibung des Versuehs war dies nur als eine Aalgleichung an 
das StraBenbild des Alltags bezeichnet worden; angesichts der Illustrationen 
und im Vergleiche mit vielen Versuchen an der Vp. mit Halluzinose muB die 
M6glichkeit erwi~hnt werden, dab die Qualiti~t ,,Hoch" der ]3~ume auf dem Bilde 
bier vielleicht mitgewirkt hat und dab die Bi~ume dabei gewissermaBen verbraucht 
worden sind. 

,,Auch sind nicht viele Personen auf dem Bild gewesen, sondern nur drei 
oder vier, mehr vorne." SchlieBt man, etwa in blinzelndem Betrachten des Brides, 
die illusionierte Hiiuserfassade wirklieh mit der Baumreihe links ab, so kommt 
man leicht zu dem unbestimmten Eindruek, dal3 nur wenige Personen auf der 
StraBe sieh befinden und dal] eine Gruppierung der Personen mehr naeh vorne 
zu sichtbar ist. 

Am n~ehsten Morgen: ,,Zuerst die beiden ErhShungen. Links war es wie 
eine lange Gasse." 

Die Entwieklung geht konzentriseh weiter, bezogen auf das Gesiehtsfeld 
in der Zeit der Originalerregung, exzentriseh, wenn man sie auf das Feld der Auf- 
merksamkeitsverteilung zur selben Zeit bezieht. Die Durchbruehsstelle, bisher 
eine kontinuierliche Helligkeit (Fig. 13), beginnt sich zu entmisehen. 

Auch fiir die Darstellung dieser hellen Fli~che auf Fig. 13 gilt, was friiher 
(Versueh 2) bemerkt worden ist; zun~ehst erschien streng wahrend der Original- 
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erregung sicher ein mehr dunkler, ann~hernd kontinuierlieher Eindruck; in der 
Nachwirkung, wEhrend der Periode des OsziUierens, diirfte die ,,Helligkeit" dieses 
Kontinuums psychisch gegeben worden sein. DaB dies in zahlreichen Beispiclen 
so vor sieh geht, zeigen Versuche des Verf., die bei geeigneten F~llen dureh solcho 
tachistoskopische Bildwirkungen die ,,vision nulle" einer Hemianopsie in ein posi. 
tives Skotom verwandelt haben; die verschiedenen Stufen der ers~en Wahrneh- 
mungen zeigen in der Tat den hier bcsehriebenen Entwicklungsgang. 

,,Vorne waren drei Personen. Rechts und finks zwei grSBere; die mittlere 
kleiner." 

Die Entwieklung hat endlich das Zentrum yon Bild und BIiekfeld erreieht. 
Sucht man auf der Exposition nach einer ])eckungsstelle, in der die yon der 

Vp. angegebenen GrSBenverhaltnisse der menschlichen Figurcn zur Ansehauung 
kommen, so finden sich deren zwei zur Auswahl: die Gruppe der drei Mi~nner 
im Vordergrund mehr links, da der mittlere Mann der kleinste ist; sodann aber 
eine Gruppe, die yon den beiden Figuren des Vexierbildes und Traums (Fig. 14) 
gebildet wird, saint der weiBgekleideten Frau zwischen den beiden; diese mittlere 
Frauenfigur erschein$ aber nur dann kleiner als die beiden, wenn man sich der 
LSsung des Vexierbildes hingibt, das der Traum sparer entwickelt ha t ;  dann 
bleibt der Kopf dieser Frau aus, der Rest der Figur scheint klein; bei blinzelndem 
Sehen l~tBt sieh das alles leicht yon jedermann nachempfinden. Wer die gewShn- 
liche Art, figurenreiche Gruppen ~uf Gem~lden fliichtig zu betrachten, ein wenig 
beobachtet hat, wer die vielen agnostischen Fchler kennt, die jeder Mensch dabei 
macht, wird diesen ganzen Vorgang, so lange es sich um die gewShnlichen Be- 
dingungen einer Bildbctrachtung handelt, allti~glich finden; derartiges ereignet 
sich bei jedem Menschen mehr als einmal, wenn er eine Gem~ldegalerie besueht. 

Es ist nun die Frage, welche dieser beiden Triadengruppen im nachtr~g- 
lichen Einfall der Vp. entwickelt worden ist; Verf. meint, dal~ es beide sind, oder, 
wenn man will, keine yon beiden, das heillt, dab beide in Interferenzwirkung mit- 
einander waren, sich miteinander verdichtet haben und dadurch eine bremscnde 
Wirkung auf den Impuls zur Weiterentwicklung ausgeiibt habenl), ohne sich 
indessen, wie sich dies an zahlreichen anderen Beispielen beobachten l~Bt, gegen- 
seitig gestaltlich vollkommen auszulSschen. 

I)enn gerade bier hemmt sich die Weiterentwicklung des Eindrucks im Waehen; 
es kommt zu keinen weiteren iiberlieferten Einf~llen im Waehen mehr; hier scheint 
etwas zu stocken. Dafiir setzt gerade hier, am selben Punkt, die Traumentwick- 
lung ein; mit ihr erscheint das Vexierbild, das die erste Szene des Traumes fiillt. 

t i l e r  ist ein Verzweigungspunkt ,  etwa wie im Bild einer ana ly t i schen  
F u n k t i o n .  

Es ergibt  sich also zun~chst ,  dab  jene Eigenschaft  des bei der  x/10o-Sek.- 
Exposi t ion  gesetzten Vorkeims der optisch-gestal t l ichen En twick lung  
ftir die Stelle des Vexierbilds in  nichts  anderem zu bes tehen b rauch t ,  
als in  einer t t e m m u n g  durch  Interferenz~). Es handel t  sich auch dabei  
gewissermaf~en auch n u r  u m  den  Ke im einer solchen t I e m m u n g ,  u m  
eine Disposition; bei  der Wei te ren twicklung gerade an  dieser Stelle ge- 
h e m m t  zu werden. 

1) Dafiir aber haben sie den Impuls an diese Stelle fixiert; vgl. Verf.: (~ber 
Wechselwirkungen hysteriformer und eerebraler Mechanismen. Jahrbiicher f. 
Psychiatric 37. Gemeint ist hier das Bruehstiiek der Apraxieuntersuehung S. 342. 

3) Vgl. Verf.: ~ber optische Hemmungserseheinungen usw. Wiener med. 
Wochenschr. 1916, Nr. 36 (Red l i ch -  Fesk~chrift). 
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Die Bedingungen ffir diese Disposition lassen sich zum Tefl iiber- 
sehen. Zu erkennen ist jedenfalls, dal3 alle drei im Eingang herange- 
zogenen Vorg~nge fiir sie in Betraeht  kommen, aber, wie es scheint, in 
verschiedener Weise. 

Eine Bedingung der Interferenz liegt bereits in der Art des vorbe- 
wuBt gegebenen optischen Formenmaterials,  in der gewShnlichen 
Schwierigkeit des klaren Herausfassens der einzelnen Figuren einer 
dichtgedr~ngten Menschengruppe. Es erscheint plausibel, dab diese 
Bedingung von psychoanalytischen Faktoren relativ unabh~ngig ist. 

Die motorische Bedingung ist jedenfalls zum Teil eine einfaehe 
Folge der optisch-gestaltlichen Bedingung; in dieser Disposition des 
Keims ist offenbar schon wirksam enthalten, was bei der gewShnlichen 
Betrachtung eines Gem~ldes den Blick stocken lal~t und ihn zum Ver- 
weilen zwingt, etwas, das haufig gerade an dieser Stelle die feste Fixation 
verlieren l~l~t, ihr keine Haf tpunkte  gibt und zum Verschwimmen der 
Formen, zur Scheinbewegung f~hrt;  vorgebildet ist also eine zukiinftige 
Sperrung des Uberblicks. 

Auch diese Bedingung kann von den analytischen Beziehungen als 
relativ unabh~ngig betrachtet  werden. 

Doch ist sofort ersichtlich, dab diese Unabh~ngigkeit nur  ftir einen 
Tell der F~lle gelten wird; mischen sich, wenigstens in der Dauerbe- 
t rachtung des Alltags, bereits w~hrend der Wirkung der Originaler- 
regung Momente ein, die einen Widerstand durch Verdr~ngung zu 
geben geeignet sind, so wird dies die optisch-motorischen Bedingungen 
regieren kSnnen. 

So ist es im Sinne einer Reaktion, die yon zwei Seiten her erreicht 
werden kann, zu fassen, wenn im hier illustrierten Versuch eine optisch- 
motorisch, durch Interferenz gehemmte Stelle des keimenden Erregungs- 
komplexes von der wachen Iqachentwicklung sich absperrt  und dafiir 
eine Attrakt ionskraf t  fiir verdr~ngtes psychisches Material bekommt.  

Damit  ist eine der F r e u d s c h e n  t tauptbedingungen zur Traum- 
entwicklung gegeben und es setzt auch im Versuch diese Traument-  
wicklung hier ein, in schaffer Sonderung v o n d e r  Entwicklung des 
Wachens, scheinbar nur ihren eigenen Gesetzen folgend. Doch h~ngt 
sie trotz der sonst scharfen Sonderung mit  der wachen Entwicklung in 
jenem Verzweigungspunkt zusammen; dieser erscheint wie ein mehr- 
facher Punkt ,  in dem mehrere Phasen koexistent sind. 

Der Traum bildet zun~chst eine der gehemmten, nur im Keim angeregten 
Int~ntionen ab, wie sie fiir den Traum ganz gewShnlich sind: ,,Gegen Morgen . . .  
bin ich in dieter Gasse gegangen in ein Gesch~ft." 

])as erste Traumbild enth~lt bereits die Identit~ der Stelle, die als Ver- 
zweigungspunk~ betrachtet worden is~, dasselbe, was wie ein gewShnlicher Tages- 
rest aussieht: ,,])a kommt mir vor, diese drei Personen . . . "  

21" 
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Es lieB sich ermitteln, dab diese Personen nut  vorgeschwebt, nichV 
klar erschienen sind, was damit  iibereinstimmt, dab sie im Wachen 
relativ weitgebend gestaltlich entwickelt worden waren. Das erste, 
was der Traum stark bfldlich emporsteigen l~Bt, ist die Attitiide des 
Arms mit dem Messer; er forint das Vexierbild. 

Dieses bfldet sich abet eigentlich ganz yon selbst aus dem Negativ 
des wachbewuBt ErfaBten; optisch einem positiven Nachbild vergleich- 
bar, ist es ein negatives Naehbild des Apperzipierten. Damit zeigt sick 
wieder das Exklusionsgesetz in seiner voilen Seh~rfe; es ist nun er- 
sicht]ieh, dab das Entstehen des Vexierbflds fiir diesen Fall nicht in 
die Zeit der Momentexposition verlegt zu werden braucht;  es l~Bt sieh, 
ganz den F r e u d s c h e n  Anschauungen gem,S, in die Zeit der Traum- 
arbeit verlegen. Gegeben war zur zei t  der Momentexposition nur die 
Gesamtheit des Formenmaterials in einer Disposition, die verschiedene 
Abstufungen yon zukiinftiger Bahnung und Hemmung enthielt; aus 
diesem Rohmaterial hat  sich das Vexierbild gewissermaBen heraus- 
geschnitten, dadurch, dab die umgebenden Formen sukzessive in den 
gestaltliehen Nachentwicklungen der wachen Einfalle verbraucht und 
fix verankert worden sind. So ist es als fortwirkungsf~higes Residuum 
zuriickgeblieben; in der Traumarbeit  besetzt es sich mit verdr~ingtem 
psychischem Material, das als Aktivator wirkt und es in der urspriing- 
lichen Gestalt in Erseheinung bringt; dafiir zwingt es ihm aber seinen 
Sinn atff, dem die gauze weitere Traumbegebenheit zu folgen seheint. 
Selbst gestaltlos, an der optisch-motorischen Reaktion nicht teilnehmend~ 
wirkt das verdr~ngte psychische Material wie ein Katalysator.  

Dies schrankt ftir dieses eine Beispiel die friiher gemachte Behaup- 
tung, dab das Vexierbfld zur Zeit der Momentexposition gebildet worden 
sei, stark ein; es zeigt zugleich die Natur  dessen, was zur Zeit der 1/10o-Sek.- 
Exposition jedenfalls gegeben gewesen sein muB: an der Stelle der t tem- 
mung durch Intefferenz hat  sich schon zu dieser Zeit eine Spaltung des 
originalen Erregungskomplexes vorbereitet, dessen Teile nun nach ver- 
schiedenen Richtungen auseinandergezogen werden; die eine Gruppen- 
schar findet, wenn auch zum Tell erst in nachtr~glichen Einf~llen, doeh 
immer noch den Weg zur erinnerten Gesamtheit der Ausgangssituation 
zurtick; der andere Tefl wird wie durch eine repulsive Kraf t  von ihm 
abgestoBen, wie durch eine neue Attraktion zu psychischem Material 
yon einer analogen Stufe der Unf~higkeit fiir das Wachbewu~tsein hin- 
gezogen; nur im Verzweigungspunkt bleiben alle Phasen koexistenb 
wie Wasser, Wasserdampf und Eis im vielfaehen Punkt  des Wassers. 

Die weitere Traumentwicklung seheint zwar zun~chst nur  dem Gang 
der Begebenheit im Sinne der latenten Traumgedanken zu folgen; es 
bleibt aber noch zu untersuchen, wie die ursprtingliche Richtung der 
optischen Nachentwicklung sieh dazu verh~lt, wenn man sie weiterhin 
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in  ihrer  Bez iehung zu d e m  bei  d e r  Or ig ina ler regung gegebenen Ges ichts -  
feld verfolgt .  DaB Vorke ime  yon  Bl ickbewegungen,  also op t i sch-  
motor i sche  R ich tungsqua l i t~ t en  in de r  T raumbe w e gung  wieder  er- 
scheinen,  is t  schon aus  de r  Beschre ibung  des  Versuchs  im fr t iheren Ab-  
~chn i t t  kenn t l i ch  geworden.  

Die Traumerz~hlung ergibt als ngchste Traumsituation, dab Vp. sich auf einer 
Briicke befindet und das entrissene Messer in den Bach wirft. Es ware n0eh zu 
bemerken, dab ein blasses Vorschweben der nach den friiheren Voraussetzungen 
im Wachen gestaltlich bereits zum Teil entwickelten Frauengestalt in Pflegerinnen- 
%racht wieder jene Deckung begiinstigt, in der das Ich der Trgumenden in der 
Begebenheit des Traums erscheint; hier wirkt das Optische katalytisch. 

Die Traumbewegung reiSt das Ieh der Vp. von der Stelle der ttemmung 
(lurch Interferenz los, wie durch einen aktiven, gewaltsamen Ruck, ihre weitere 
Richtung ist parallel der Riehtung der iiberblickenden Augenbewegung, die wir 
maehen miil3ten, um die Briicke in unseren Blickpunkt zu bckommen. Der Blick 
auf die Exposition zeigt aber aueh, dab die Briicke der Kemmungsstelle benach- 
bart, konzentriseh einw~rts yon links nach rechts im Bild gelegen ist; mithin bleibt 
die Hauptrichtung der optisehen Entwicklung aueh wahrend der Traumfolge 
gewahrt, so wic sie in den nachtraglichen Einf~llen der wachen Fortentwicklung 
vor sich ging. 

,,Dann hat sich's so gestaltet, dal~ zu dem Bach ein Kind kommt, nimmt das 
Messer heraus, das aber viel grSBer war als f r i i h e r . . . "  

Geht man konzentrisch gegen das Innerste des Bildes weiter, so finder sieh 
auch fiir diese Traumsituation eine m6gliche Deckungsstelle; ganz nahe der Loko- 
motive ist eine fern, d. h. klein erscheinende menschliehe Figur und die Schatten 
am Bahnsteig ergeben vielleicht Weiteres. Wer stark illusionsfghig ist, wird, ent- 
spreehend der Uberbestimwtheit des Traumes, noch manche mSgliche Deckungs- 
stelle fiir ,,Messer in dem Bach" linden. 

Die Richtung der optischen Entwicklung wi~re also bereits ganz nahe der 
:Lokomotive angelangt. Die n~chste Traumsituation bringt in der Tat die Loko- 
motive, kenntlich als Deekungsstelle im Verglcich der Fig. 15a und 15b. 

,,Dann bin ieh in ein ttaus gefliichtet und so weir, yon einer Dame aufgenom- 
men und bewirtet . . . "  

Die E n t w i c k l u n g  der  Durchbruchss te l l e  is t  vo l lende t  und  der  T r a u m  
schlieBt.  

Die Re in t eg ra t i on  de r  Ausgangss i tua t ion  is t  d a m i t  abe r  n i ch t  voll-  
ende t ,  wie de r  n~chste  Versuch mi t  de r  Vp. zeigen wird,  de r  noch eine 
u m  Wochen  versp~te te  Nachen tw ick lung  br ing t .  

K e h r t  m a n  noch  ein le tz tes  Mal  zur  Sexua l symbo l ik  dieses T r a u m s  
v, urt ick,  so f inder  sich gerade  ftir  die Hemmungss t e l l e  de r  op t i sch -moto -  
r i schen  R i c h t u n g  der  gehemmte  Sexua lak t ,  ft ir  die LSsungsstel le  d ieser  
E n t w i c k l u n g  ein SchluB mi t  r e l a t ive r  Befr iedigung und  Abreak t ion ,  
d e r e n  Deu tung  auf  die  sexuelle  Ambiva lenz  h inweis t ,  d ie  sich in  d iesem 
T r a u m  widerspiegel t .  

Die  Begebenhe i t  h a t  also das  Ze i tma~  der  op t i sch-motor i schen  E n t -  
w ick lung  wie im T a k t  beg le i t e t  und  die  l a t en t en  Impu l se  de r  Verdr~n-  
g u n g  ha rmonie ren  im Zei tmaB. Vol lendete  Nachen twick lung  de r  ge-  
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hemmten Innervation und Wunscherffillung fallen zusammen. Die 
Herstellung der Ausgangssituation meldet sich im Trauminhalt  wie eine 
Rfiekkehr in die Kindheit, oder, fiber die Kindheit  hinaus, in den 
MutterschoB zurfick. 

Der Traum hat  also Bewegung und Formen vom optischen Ver- 
such her empfangen, Sinn und Begebenheit vom verdr~ngten psychisehen 
Material. Das ZeitmaB, in dem die Gleichzeitigkeit des Gegebenen in 
Sukzession des Entwiekelten sieh verwandelt, gibt den Zusammenklang 
und die Bewegung der Traummelodie. 

Die optische Richtung des gestaltenden Prozesscs, die Entwicklung 
der motorischen Keime und die Folge der Traumbegebenheit sind auf- 
einander abgestimmt und bilden eine einheitliche raumzeitliche Trans- 
formation. 

Im Schlaf, im Zustand der gehemmten motorischen Impulse trans- 
formieren sich die Augenbewegungen zu Bewegungsempfindungen, die 
das Ieh und das Getr~umte betreffen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dall 
die motorisehe Sperre auch an der VergrSl~erung, der die Traumge- 
stalten unterliegen, ihren Anteil hat. Die bindende Einheit des wach- 
bewuBten Komplexes ist hier Bewegung und Begebenheit geworden. 

Uberblickt man das Ergebnis, so finder sich, daI3 die Eigenschaften 
des Komplexkeims sehr einfache sind und dab ihre Entstehung in einer 
Minimalzeit alles Unbegreifliche verliert. Es handelt sich nur um eine 
Skala von Abstufungen angeregter Bahnung und Hemmung, die ein 
in Wirklichkeit voll, abet vorbewuBt aufgenommenes optisches Material 
betrifft ;  dieses ist keimf~hig, harr t  aber zum grol~en Teil erst der Ent-  
wicklung. Sucht man aber nach einer Analogie fiir den Vorgang, so 
dr~ngt sich die n~ehstliegende auf, die latente Lichtwirkung auf die 
Silbersa]ze bei der Photographie. Auch hier sind dureh die Belichtung 
nur  Keime zu einem kfinftig erst nachweisbaren chemischen ProzeB 
gesetzt, erst der Vorgang der Entwicklung bringt diescn in Erscheinung ; 
nach der Entwicklung gibt es kein Fortwirken der Keime mehr. Das 
Bild der K o r s a k o w s c h e n  Psychose rundet  diesen bekannten Ver- 
gleich; man mag sie eine StSrung des Fixationsvcrfahrens nennen, die 
das bereits Fixierte nicht oder weniger in Angriff zu nehmen vermag. 
Hier soil aber nur dargetan werden, dab auch der GrundprozeB der ffir 
diese Tr~ume angewendeten Illustrationstechnik, das photographisehe 
Verfahren, die Bedingungen dieses psychischen Geschehens gut versinn- 
bildet und daB es, wenn man so sagen daft, psychische unterexpdnier~e 
wie fiberexponierte Films gibt. Das Verhal~en von Kontrast  und Irra- 
diation beim Sehakt hat te  langst schon darauf hingewiesen, wenn neben 
den retinalen Verhaltnissen auch die mitwirkenden zentralen Vorgange 
dabei mehr in Betracht gezogen worden waren; es scheint wohl, dab so 
ziemlich jedes optische Phanomen zentral u n d  peripher bedingt ist, 
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n ich t  zentral  o d o r  peril)her; es k a n n  d a r u m  wohl, je nach den Versuchs- 
bedingungen,  un t e r  Ums t~nden  wie als rein re t inal  oder als re in inner-  
vatorisch be t rach te t  werden. 

Fi i r  die ganze ol)tische Ti~tigkeit zeig t sich jenes gegenseitige Auf- 
zwingen der Periode, das ffir das gegenseitige Verhi~ltnis der drei  rich- 
tnnggebenden  Momente in diesem Versuch ersichtlich gewesen ist. Nach 
der  Analogie mi t  der erzwungenen Schwingung werden sie ihr O p t i mum 
ftir die ol)tische Naehen twick lung  geben, wenn  ihre Periode u n d  Rich- 
t ung  t ibere ins t immt.  Der ni~chste Versuch vermag dieses Verhal ten 
zu illustrieren. 

V e r s u c h  4. 

Fig. 16 gibt das exponierte" Diapositiv wieder. Es ist nioht zu vergessen, 
dab dieses der Vp. im indirekten Sehen gegeben war, derart, dab die anni~hernd 
geradlinige Kontur des oberon Randes des Nildampfers mit dem rechten Horizontal- 
meridian des binokularen Gesiehtsfetds zusammenfiel. Man kann sieh den Eindruck 
halbwegs vergegenw~rtigen, wenn man in der gewShnlichen Leseweite etwas links 
vom linken Rand der Buchseite auf die P~pierebene blickt, hat aber zu bedenken, 
dab der lichtsti~rkere Eindruek bei der Projektion des Diapositivs giinstige Bedin- 
gungen fiir das indirekte Sehen bietet. Dafiir war das Bild nur 1/100 Sek. exponiert. 
DaB in dieser Expositionszeit jede Augenbewegung ausgesehlossen ist, kommt 
ffir diesen Yersuch besonders in Betraeht. 

Fig. 17a rekonstruiert, was Vp. unter diesen Bedingungen in 1/100 Sek. erfaBt 
hat: ,,Ein ldeines Haus. Zwei Reihen l%nster." 

Hier ist das Bild zu scharf, die Formen sind zu klar. Verf. hi~lt es aber fiir 
unmSglich, photographisch das eigentiimliche Verschwimmen des indirekt gesehenen 
komplexen Bildes, sein unsieheres Vor- und Zuriiektreten im Raum, das Vorklingen 
und Zuriicksinken einzelner Figurenteile auch nur ann~hernd wiederzugeben. 
So stellt das Bild nur die Zusammenfassung dessen dar, was Vp. gesehen hat; 
es veranschaulieht die Beschreibung der Vp., nieht ihren Eindruek. 

Bringt man Fig. 16 ins indirekte Sehen, so wird jedem ziemlich ausnahmslos 
die weiBe Dreieckfii~che der beiden Segel besonders aufdringlieh und immer wieder 
vorschweben. Es li~Bt sich so leicht beobachten, dab in der Dauerfixation mit 
indirektem Sehen auf Fig. 16 bald das linke, bald das rechte Segel vortritt und 
zuriicktritt; dazwisehen dri~ngen sich die Fensterreihen vor; sehlieBlich wird 
dieses Spielen yon Teileindriieken in einen gewissen Zusammenhang gebracht, 
der sich leicht zu dem Schweizerhaus der Fig. 17a gestalten liiBt, wenigstens mit 
einigem guten Willen zur Illusion. Eine assimilierende Verlagerung der Segel- 
fli~chen naeh oben ist bei Vp. sigher eingetreten (b). 

b) Die Zeichnung der Vp. vom empfangenen Eindruek erweist~ dies, indem 
die Dreieckfl~che bier als Daehgiebel ganz oben paradiert. Dafiir schwebt aber 
das Gerundete, Wehende des geschwellten Segels doeh noeh vor, mil]bildet die 
vordere Manor und bringt das gezeichnete Haus zum Einstiirzen. Es ist zu bemer- 
ken, dal3 Vp. immerhin noch ein Haus mit geraden Strichen zeiehnen kann; es 
ist vielleieht nicht zu gewagt, wenn man diese besonders sehlechte Qualiti~t der 
Zeichnung auf einen fortwirkenden Eindruek des im indirekten Sehen Ersehauten 
zuriicldiihrt. 

Dieses Vor- und Zuriicktreten yon Teileindriieken komplexer Bilder im in- 
direkten Sehen maeht es sehr gut versti~ndlich, wie leicht bier aus Simultanem 
eine Sukzession werden kann; Seheinbewegungen, selbst Wahmehmungen mehrerer 
Objekte fiir eines, fast simultan, rasch naeheinander, ineinander verschwimmend 
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Fig. 16. 

Fig. 17a. Fig. lTb. 

Fig. 18. 

usw., kommen in der Tat  bei tachistoskopischen Expositionen im indirekten Sehen 
hi~ufig vor. 

Hier, bei der 1/loo-Sek.-Exposition entsprechen diese Erscheinungen wohl 
ciner Zeit, in der die Originalerregung nicht mehr wirkt; dann aber kSnnen sie 
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~rotz der kurzen :Expositionszeit ohne weiteres vorhanden sein. Verf. hat  dies 
v o r u n d  naeh diesem Versueh mi~ elementaren taehistoskopischen Expositionen 
an anderen gesunden Vp. leicht feststellen kSnnen. Der intervallii.re Charakter 
soleher Teileindriicke, die nach der Originalerregung kommen, entsprieht dem 
Rhythmus der Naehbilder; diese ganzen Erseheinungen fallen in das Gebiet des 
E x n e r s c h e n  Naehbildes bzw. des metaphotisehen Brides im Sinne yon S t ig l e r l ) .  
Sie sind es auch, die die leieht verstandliche Briicke und den ~bergang zur visuellen 
Traumreaktion geben (konform den Ansehauungen W u n d t s ) .  

Man daft also anneh- 
men, dal3 auch bei Vp. 
trotz der '/100-Sek.-Expo- 
sition ein i~hnliches o., zillie- 
rendes Spiel von Teilein- 
driicken einzelner erfal3ter 
optischer Gruppen statt- 
gefunden hat, wie die Dauer- 
exposition im indirekten 
Sehen sie bringt, Is t  dies 
der Fall, so wird die MSg- 
liehkeit, die vorhin im be- 
schreibenden Text  zu die- 
sem Versuch angedeutr 
worden ist, vielleicht nicht Fig. 19a. 
mehr ganz so gewagt erscheinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Es ware denkbar, daft das Auf- 
r und Verschwinden der zwei 
~veiBen Segel sich in der Traum- 
bewegung der zwei Begleitpersonen 
widerspiegelt.. ,,Ich gehe einen Wald- 
weg mit  zwei Frauleins" (Kranken- 
sehwestern, wie eine ihrer Ankniip- 
fungen besagt). ,,Eine der Beglei- 
r verlor sich im Walde; ging 
einen Weg links, das eine Fraulein, 
<las noch mit  mir war; die andere 
hab' ich iiberhaupt verloren." In- 
konsequent spricht die sps 
Traumerzahlung noeh einmal yon 
jener Begleiterin: , ,Hat sie gesagt, Fig. 19b. 
sie will lieber im Wald bleiben." Es 
scheint so, dab auch die Traumerzahlung diese beiden Personen miteinander ver- 
mengt, wie der Eindruck im indirekten Sehen die beiden Segel, deren eines oder 
alas andere auftaueht und wieder verschwindet. Es ergab sich, dab die beiden 
Begleiterinnen aus Traum visuell nicht erinnert worden sind; die Personen ent- 
s tammen einem gewiihnlichen Tagesrest vom Abendspaziergang. 

Selbstverstandlich handelt es sich nur um eine v i e l l e i c h t  vorhandene Be- 
ziehung. Verf. strebt aber einerseits, so weit dies iiberhaupt erreiehbar ist, Voll- 
st~ndigkeit des sinnesphysiologischen Tcils der Traumanalyse an, allerdings unter 
seharfer Sonderung sieherer und blol3 denkbarer Beziehungen. Andererseits ist  
r  ihm stets datum zu tun, die GiiltigkeR des aussehliel~enden Verhaltens zwisehen 
wachbewul3t optiseh Erfal3tem und visuell Getri~umtem aueh bei blog m6gliehen 

~) 1. c.  
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Deckungsstellen zu priifen. Diese wiirde sich also auch bier ergeben, falls mar~ 
die ganze Deckung iiberhaupt anerkennt. Im wachbewul]ten Erfassen his sieh 
jene Verschmelzung vollzogen, die yon Fig. 17 a und 17 b dargestellt wird; da sie 
nach den Bedingungen unsicher war, ambivalent zwisehen Simultaneit~t und 
Sukzession, h~tte die Exklusionsbeziehung im Traum nur das unruhige Hin und 
Her der beiden Eindr/icke, die Phasen vor der Versehme]zung darzustellen ver- 
mocht; die Deckung mit anderen Tagesresten ist beliebig; nur 1/~Bt sich wenigstens 
sehr h~ufig erweisen, dab auch diese in ihrer visuellen Entwieklung der gleichen 
Gesetzm/tBigkeit folgen, wie die tachistoskopische Exposition. Analoges scheint 
iibrigens auch ffir die Entwicklung der Traumrede und dem Verh/~ltnis der Traum- 
l~ewegung im a]lgemeinen zu gelten; nur werden unter den gewShnlichen Ver- 
h~ltnissen nieht nur unterexponierte, sondern auch iiberexponierte Eindriicke 
mit dem Sinken der Erfassung traumfahig werden miissen, wenn die Relation 
streng giiltig sein soil. Dies best~tigt die Erfahrung leicht. 

Fig. 18 vereinigt den Traum der Vp. in einem Bild, das verh~ltnismal]ig getreu 
und wenig traumhaft erscheint. 

Es liegt im Wesen des Versuchs, dab die Abbildung so ausf~ilt; man daft sie 
als ein visuell besonders lebhaftes Traumbild nehmen im Gegensatz zu den sehatten- 
haften Masken, die der Traum des friiheren Versuchs der Vp. erscheinen lieB. 

Hier ist ,,der schSne, gerade Waldweg, eher schmal, dab zwei Personen gehen 
konnten". Auch bier ist ,,seitw~rts nur Gebiisch". Die im Traum gesehene Stim- 
mung ,, alles griin wie im Frfihjahr" entspricht der Stimmung des farbigen Diaposi- 
tivs, wenn man die Deckungsstelle f/ir sich selbst/~ndig betrachtet. Der Versueh 
datiert yon Anfang April 1916; das versp~tete Friihjahr dieses Jahres hatte das 
1/~ngst erwartete Fr'fihlingsgriin noch versagt; bier spielt also kein sonstiger Tages- 
rest hinein, sondern eine Erwartung, die Vp. damals wohl mit den meisten Men- 
schen ihrer Umgebung teilte; diese mag der Entwicklung der vorbewuBt aufgenom- 
menen Farbenstimmung woh], wieder als Katalysator, geholfen haben. 

Welters zeigt sich die AnhShe (,,ieh selbst war dann auf einer AnhShe 
droben"). Von der Anh6he ist das Haus yon ferne zu sehen, wie die Tr/~umende 
6s yon ferne sah. 

Fig. 19 zeigt dieses Haus; die YergrSBerungen der Fig. 18 und 19 hat auch der 
Traum in seiner Art geschaffen, da er das Bild in das Milieu eines tr~umenden 
Iehs verwandelt hat; ffir gew6hnlieh kemlt man diese VergrSBerung fiir eigene 
KSrperteile, die im Traum wieder erseheinen, aber auch fiir Impulse, die sich 
durch die Traumsperre motorisch durchzuarbeiten suchen und mit einer ungeheuren 
Wucht im Traumerlebnis sich fiihlbar machen. Man kennt diesen vergr6Bernden 
ProzeB ja lfieht bloB vom Traum, sondern ebenso gut yon der Makropsie bei 
AkkommodationsstSrungen, ebenso auch yon den Aurasensationen J a c k s o n -  
epileptischer Anf/~lle, yon den kin~sthetischen Halluzinationen im Meskalin- 
rauseh [S e r k o 1)] usw. ; das Gemeinsame aller dieser Bed~gungen ist der erschwerte 
Durchbrueh eines gehemmten Impulses, der fiir das psychiseh Gegebene die er- 
scheinende Gestaltung vergr6Bert2). Hier nun daft man als den Impuls, der im 
Durchbreehen gehemmt und verzSgert ist, einen bei der vorbewuBten Aufnahme 
des ]3ildes gesetzten Keim zur iiberblickenden Augenbewegung nehmen; ihre 
Richtung ist hier eindeutig ersiehtlich. Man hat d~mit ein leicht verst~ndliches 
Beispiel dafiir, wie sich der keimende Impuls zu Blickbewegungen in erlebte Be- 
wegungen des Tr/~umenden verwandelt und zugleich die VergrSBerung des Traum- 
brides in einer vielfach abstufbaren Weise durehfiihrt. DaB sie hier auf die Dimen- 

1) Jahrbiieher f. Psychiatrie 34. Wien 1913. 
~) Die Beziehungen dieses Reaktionstypus zum bekannten L i e p m a n n -  

Kalmusschen  Teilungsfehler der Hemianopiker sind wohl ohne Bespreehung ldar. 
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sionen der Umwelt des tri~umenden Ichs reduziert ist, ist nur ein besonderer, 
aber in diesen Versuehen, wie in den gewShnlichen Tr~Lumen immerhin ziemlieh 
h~ufiger Fall. Ebenso kann es selbstverst~ndlieh zur Verkleinerung kommen 
oder zu einem gesetzm~13igen ~lbergang yon Mikropsie in Makropsie, wie bei der 
gewShnlichen Alpdruckvision. 

Auf diese Weise wird es nicht verwunderlich erscheinen, dab aueh das ferne 
Haus auf dem Uferkap sich so deutlich in diesem Traum abbildet, wie die Fig. 19a 
es zeigt. Dazu ist natiirlieh in Betracht zu ziehen, dab das Haus bei der vergrS- 
Sernden Projektion des Diapositivs ungleieh bessere Bedingungen zur optisehen 
Naehentwieklung hat, als Fig. 16 sie verraten kann. Jedenfalls aber war das Haus 
am weitesten im peripheren Sehen yon allen optischen Gruppen der Exposition, 
die der Traum nachentwickelt hat. 

Fig. 19a. (Das Haus) ,,hat aber anders ausgesehen als in Wirkliehkeit auf 
dem Bild. Es war viel li~nger, hat eine Mansarde gehabt, aber kein Daeh." 

Fig. 19 b zeigt die Zeiehnung des Pat., die dieser relativ genauen Besehreibung 
des Hauses am Uferkap noch die Fenster hinzufiigt, die nnmittelbar unter den 
ttorizontalen des platten Dachprofils dieses Hauses zu sehen sind. Dafiir zeigt 
die Zeichnung eine Verdichtung mit Fig. 17 b, indem sie die dreieekige Segelkontur 
iibernimmt, die dort an der Konstruktion des Hausdaehs beteihgt war. Die Ver- 
dichtung der Zeichnung geht parallel mi$ der Identit~t, die Vp. fiir die beiden 
ttauser in der Traumerzi~hlung behauptet, wi~hrend sie optiseh-gestaltlieh nicht 
vorhanden war. 

Die Mansarde, die in der Besehreibung erwahnt wird, fehlt dafiir in der Zeieh- 
nung; Zeiehnung und Erzi~hlung 'sind einander also ebenfalls in vieler Beziehung 
komplementi~r und bauen erst in ihrem Zusammenspiel den Komplex auf. Die 
Reaktion hat jenen Typus, den Verf. fiir das Zusammenspiel der Wirkungskom- 
ponenten bei der Sprachdressur der Aphasiker besehrieben hatl). 

Alle bisher dargestellten geometrisch-optischen Beziehungen zwisehen Traum- 
bild und Exposition sind eindeutig; sie waren jeder Beeinflussung entriickt. Dies 
gilt n i e h t  fiir den wiesenartigen Grund auf der reehten Seite des getr~umten 
Waldwegs, den Fig. 18 darstellt. Die Darstellung selbst ergab sich ans der Anwen- 
dung des aussehliel~enden Verhaltens zwischen Traumbild und den iibrigen Teilen 
der Exposition. 

Als Vp. diese Darsteltung sieh~ und sich fiber sie zu is ha~, wirc~ sie 
befragt, ob das Bild stimmt; Vp. bejaht dies bedingungslos. Als man ihr vorhi~lt, 
sie habe doch yon einem Waldweg gesproehen, sagt Vp.: ,,l~echts war es flaeh; 
eine Wiese oder eine Wiiste." Auf' dem Diapositiv sehlieBt eine braune Boden- 
fl~ehe das Bild naeh unten hin ab. 

Hier konnte wieder ein Einflul~ des Riicldllusionierens yon der Darstellung 
auf das Traumbild oder eine Erinnerung an die spatere Betraehtung des Diapositivs 
beim Ablesen des Versuchs einwirken. Derartige Best~tigungen ergeben zum 
Unterschied yon den friiher beschriebenen Beziehungen nichts Exaktes; immerhin 
ist es yon Interesse, ob die Darstellung bei Vp. Widerstand oder Hingabe finder. 
l~fir die Hauptergebnisse dieses Versuchs ist diese Einzelheit ohne Belang. 

Das hier erscheinende Beispiel eines lebhaf ten  und  getreuen Traum-  
bilds l~Bt sich u m  so besser m i t  dem Typus  der T raumbi lde r  von  Ver- 
such 3 vergleichen, als es sich u m  dieselbe Vp. handel t .  I n  Versuch 3 
s ind die T raumvi s ionen  schat tenhaf t ,  diirf~ig; nach  den  Hergang  des 
Versuchs en tsprechen sie einer Stelle, wo H e m m u n g  durch  In ter ferenz  

1) ~lber optisehe Hemmungserseheinangen usw., 1. e. 
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eingetreten ist. Hier sind die Traumbflder reichhaltig, lebhaft und ge- 
treu den manifesten Konturen eines Bfldstreifens nachgeformt, nicht, 
wie im dritten Versueh vexierbildhaft in die Exposition hineingeheimniBt. 

Zwei GHinde maehen dies yon der sinnesphysiologisehen Seite her 
leieht verst~ndlich. Erstens war innerhalb des ganzen Bildstreifens, 
soweit es nachweisbar ist, niehts in waehbewuBten Einf~llen entwickelt 
worden; es stand das ganze Areal unumschr~nkt der Traumentwicklung 
zur Verftigung. Zweitens aber wirkten bier mehrere Momente zur FSrde- 
rung der Lebhaftigkeit dieser TraumentwieMung gleiehsinnig zusammen, 
w~hrend im friiheren Versueh eine Hemmung und ein Widerstreit 
mehrerer Momente ersichtlieh gewesen ist. 

Der Bildstreifen lag im reehten Horizontalmeridian des peripheren 
Gesiehtfeldes; dab gerade dieser Meridian fiir optisehe Entwieklungen 
beim Rechtsh~nder besonders gtinstig ist, ist schon im beschreibenden 
Text  hervorgehoben worden. Auch die im Figuralen des Bflds selbst 
liegende Bewegung ist gleichsinnig der Entwieklung yon links naeh 
rechts, die im Traum sieh vollzieht und vonder  Tr~umenden als Eigen- 
bewegung, als Gehen in der Uferrichtung (,,auf dem Waldweg") erlebt 
wird; vom FluB selber erseheint nichts in der Nachentwicklung; es ist 
mSglich, aber nicht beweisbar, dab eine Vorstellung von seinem StrSmen 
in den Komplex der Traumbewegung mit eingegangen ist. Endlich ist 
die iiberblickende Bewegung, die wir vom ttauptobjekt der Exposition 
weg fiber die Landschaft machen, wenn wir das Bfld wie gewShnlieh 
besehen, vollkommen gleichsinnig mit der Situation im Gesichtfeld und 
mit der figural vorgebildeten Bewegung im Bild; hier sind die drei 

Momente fast nur drei verschiedene Seiten einer und derselben I-Iaupt- 
erscheinung. Was im Gesichtsfeld zur Zeit der Originalerregung am 
periphersten gelegen ist, wird, sofern dies fiberhaupt geschieht, unter 
sonst gleichen Umst~nden eher daffir bestimmt sein, sich geometrisch- 
optisch am sp~testen nachzuentwickeln; im gewShnlichen Uberblick 
v o n d e r  Hauptfigur als Zentrum der Betrachtung aus wird es am 
spi~testen erseheinen und die relativ weitesten Exkursionen reeller 
Blickbewegungen auslSsen, falls solehe iiberhaupt vor sieh gehen 
mfissen; damit aber hat man sieh auch am besten in die Situation 
versetzt, die dieses Bild darstellen soll. 

Durch diese Homophonie der drei entwickelnden Momente motorischer 
Natur ist eine stetige Traumbewegung gewissermaBen vorgezeichnet; 
sie vermag sich in jenem Andantino, quasi allegretto abzuspielen, in 
dem auch die Begebenheit des Traums komponiert zu sein seheint. So 
kontrastiert dieser Traum trotz der identischen persSnliehen Note und 
vieler gleichsinniger Ziige in seiner Symbolik mit dem Traum des vorigen 
Versuchs, dessen ZeitmaB geeignet sehien, die Blieksperrung an der 
Intefferenzstelle und das LosreiBen des Blieks in eine TraumbegebenheiV 
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gewissermaBen zu transponieren. Auch in der Analyse des Traums sind 
hier autobiographische Momente in der Oberschicht, reich durchsetzt  
mit  infantflem Material aus der Waldheimat,  der die Vp. en t s t ammt ;  
die Allegorie des Lebensweges liegt nahe genug; die Tiefen von phylo- 
genetischer Bedeutsamkeitl) ,  aus denen hervor sich die im peripheren 
Sehen empfangenen optischen Keime entwickeln, m6gen in einer ~hn- 
lichen Weise abgest immt sein auf die Tiefen der mnemischen Schich- 
tung, aus denen eine versunkene, aber zur Entwicklung stets wunsch- 
bereite Umwelt  der Kinderzeit  emportaucht ,  die gegebene Gestaltung 
annimmt,  ihr aber den Inhal t  gibt~). 

Man daft  also auch hier sagen, dal3 die optisch-motorisehe Nachent-  
wieklung der Traumbegebenheit  ihre Periode aufzwingt, wi~hrend diese 
vom Standpunkt  der Analyse aus doch wie vSllig dominierend erscheint. 
I m  Zusammenhang dami t  kann man aueh fiir diesen Versuch die Frage 
stellen, was bei seiner Anordnung besonders traumbildend war;  t raum- 
fi~hig sind im Prinzip wohl so ziemlich alle im indirekten Sehen emp- 
fangenen Eindrticke; betrachtet  man aber die Faktoren,  die unter  den 
gew6hnlichen Verh~ltnissen des Traums die Auswahl aus dieser Mannig- 
faltigkeit voUziehen, so werden sich unter  ihnen neben den yon F r e u d  
aufgedeckten analytischen Momenten auch innervatorische Einfliisse 
finden lassen, die der Versuch selber enthglt. 

Als den Haup t typus  der t raumgebenden Innervat ion im Wachzu- 
stand daft  man wohl die gehemmte Intent ion beliebiger Art  betrachten.  
Eine solche enth~lt j'eder der hier beschriebenen Versuche schon durch 
die Wirkung der tachistoskopischen Exposition allein; die Versuchs- 
anordnung ha t  nicht umsonst  auf die l~eugierde der Vp. als eine Trieb- 
feder spekuliert, die geeignet ist, die affektive Betonung dieser ge- 
hemmten  Intent ion zu verst~rken. So enthalten alle diese Versuche 
eine besondere Einstellung, die mindestens auf eine nicht geringe An- 
zahl von Vp. zu wirken vermag. Dieser Versuch verst~rkt  die Ein- 
stellung noch auf eine besondere Weise, indem er durch eine Variante, 
die er enthi~It, durch seine perimetrische Anordnung die Tendenz zur 
Wiederherstellung der deckenden Situation des ersten Versuchs zugleich 
setzt und hemmt.  

1) Vgl. Hess t. c. 
3) Veff. empfiehlt die Kombination der hier beschriebenen Versuehsanord- 

nung mit M6ssungen der Sehlaftiefe zur Klarstellung der oft beachteten Beziehun- 
gen zwisehen bestimmten Typen yon Trauminhalten und bestimmten Stufen 
der Sehlaftiefe, aus der heraus der Weckreiz das Erwaehen bringt. Die Kom- 
bination ist geeignet, da ein auffallend gro~er Anr an den positiven visuellen 
Traumreaktionen gerade Wecktrgume betraf; allerdings ist dann die ])urehfiih- 
rung eines unwissentliehen Verfahrens bei den Bestimmungen der Schlaf~iefe 
sehwieriger als sonst. Vgl. dazu Pilcz,  (Jber eine gewisse GesetzmM~igkeit in den 
Tr~umen. Wiener klin. Rundschau 1898, Nr. 32. 
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Dies spiegelt sich im SchluB des Traumes ab: sie tritt in das Haus und setzt 
sich in eine Nisehe am Fenster. In einer l~ische am Fenster s a B sie beim ersten 
Versuch; diesmal s tand  sie in der Mitre des "Raumes. Der TraumschluB kom- 
plettiert die l~aehentwieklung der Situation des ersten Versuchs und fiihrt zu 
einem Verzweigungspunkt zwischen beiden Vcrsuchen; die Tendenz, cine frfihere 
Ausgangssituation zu reintegrieren, verst/~rkt wohl wesen$1ich jene inten~ioncllcn 
Wirkungen, deren es allem Anscheine nach zu den optisehen Nachentwicklungen 
im Traum bedarf. 

Wieder ist mit dem Traumschlul] zugleieh die optische Entwicklung in einem 
Hauptmeridian, hier yon finks nach rechts, nahezu bis zur Bildgrenze vollendet; 
es ist, wie wenn der SchluB der Traumbegebenheit mit dem SchluB des nachgelie- 
ferten Aktes zusammenfiele. Doch erscheint das bier auf den ersten Brick strittig; 
der Weckcr weekt die Vp. ;sie ist ~rgerlich und will weiter trgumen. 

Es ware bequem, dies im Sinne des Versuehsmateriales so zu deuten, 
dab noch die unteren Bildstreifen der Exposition ihrer Entwicklung 
harren, und dab eine neue Begebenheit in einem neuen Traumstfick 
diese vielleieht gebracht hatte. Doch spricht weder empirisch in der 
weiteren Beobaehtung der Vp., noch analytisch irgend etwas daffir. 
Sehon der Umstand, daB, soweit die Selbstbeobachtung der Vp. reieht, 
der weckende Sinnesreiz hier nicht in das Traummaterial eingegangen 
zu sein scheint, laBt vielleicht vermuten, dab hier tatsachlich eine Art 
von AktsehluB eingetreten ist, und dab die unbewuBten Vorgange, 
wenn auch gegen den bewuBten Willen der Vp., ihren natfirlichen 
SehluBpunkt erreicht haben. Die Hauptrichtung des Wunsches, den 
die Traumanalyse ergibt, kann in der Ver5ffentlichung nicht ange- 
deutet  werden; die Analyse macht hier eine Bremsungsstelle wahr- 
seheinlich, die mit einem jahen Erwachen in guter Ubereinstimmung 
ware. Dieses Verhalten ist geeignet, manches von dem zu fllustrieren, 
was F r e u d  fiber die Wirksamkeit der Sinneseindrficke im Schlaf be- 
hauptet  und gegen die einseitig sinnesphysiologisehen Traumtheorien 
einwendet; es hat auch Beziehungen zu der allgemein bekannt Er- 
fahrung, dab es hSchstens ganz selten gelingt, durch Einstellung des 
Willens auf das Weitertraumen einen unterbroehenen sch6nen Traum 
weiterzuffihren, wahrend doch die Aufeinandeffolge yon Traumstficken 
ungemein h~ufig denselben latenten Traumgedanken von versehiedenen 
Seiten her zur bildliehen Darstellung bringt [Freud1)].  

Die perimetrisehe Anordnung des Versuehs reduziert die Labora- 
toriumsbedingungen auf die Verhaltnisse des Alltags; sie ist geeignet, 
die Wirksamkeit des indirekten Sehens als Traumquelle zu demon- 
strieren; das Spiel der intentionellen Momente zeigt aber zugleich, was 
dieser Wirksamkeit auBerhalb von psyehischen St5rungen die gewShn- 
liche Grenze vorzuschreiben vermag. F~ir sinnesphysiologisch wichtig 
halt Verf. den Umstand, dal] die motorische Herkunft jener Momente 
ersichtlich ist, unter deren Wirkung Naehentwicklungen yon peripheren 

1) Freud,  Traumdeutung. S. 244ff. 
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optischen Eindriieken und gleichmi~Big abgest immten mnemischen 
Elementen vor sieh gehen. Die einschl~gigen Untersuehungen an 
Agnostikern haben dem Verf. gezeigt, dab der Kit t ,  der den gleich- 
zeitig gegebenen Komplex der erfaBten Gestalt in homophoner Deckung 
yon Originalerregung und mnemischen Wirkungen sehafft, sich aus den 
virtuellen Blickbewegungen des Uberblicks zusammensetzt l) ;  hier sind 
es Keime von Bliekbewegungen, die in ihrer Fortwirkung Sukzessionen 
optischer Gestalten aus einem dereinst gleichzeitig gegebenen Komplex 
in Intervallen von mannigfacher Dauer quantenweise zur Emission 
bringen 3). 

4. Allgemeine Beziehungen mad EigensehaRen der Reaktion. 

I m  vorigen ist nur  ein kleiner Teil der abgesehlossenen und illu- 
strierten Versuehe .mitgeteilt worden; die getroffene Auswahl hat  nut  
den Zweck, die Besprechtmg der qualitativen Verh~ltnisse der visuellen 
Traumreakt ion nieht noeh mehr auszudehnen, als es bei der Subtiliti~t 
der zu bespreehenden Einzelheiten ohnehin geschehen muBte. Die be- 
schriebenen Versuehe kSnnen als Typen dieser Reaktion bezeichnet 
werden, da  die in ihnen ersichtlichen Verhi~Itnisse fast  in jedem andern 
Versuch gleichm~Big wiedergekehrt sind. Die weiteren Versuche bringen 
noeh einiges, was diese Ergebnisse erg~nzt; einige Versuehe an gesunden 
Vp. ergaben manehes fiber den zeitlichen Ablauf der Reaktion, ihr An- 
klingen, ihre H~ufungsstelle und ihr Abklingen; andere Versuche haben 
festgestellt, warum bier eine untere Zeitgrenze ffir die Wirksamkeit  
der tachistoskopischen Exposition nicht ermittelt  werden kann. Einige 
weitere Versuche zeigen, wie sich die Reaktion .zur Untersuehung der 
Psychoneurosen heranziehen li~Bt; vor allem aber hat  Verf. an seinen 
F~llen mit  tterdli~sionen der engeren und weiteren Sehsph~re die Reak- 
tion zur Unterstfitzung der Resti tution herangezogen, zum Teil mit  
Ergebnissen, die sieh sinnesphysiologisch, gelegentlich fibrigens auch 
praktiseh verwerten lassen. Es gelingt in solehen Fi~llen zuweilen, zu- 

z) Des Verf.s ~F~lle yon relativ isolierten Agnosien optischer Teilqua, lit~ten 
zeigen dies; sie gruppieren sich yon selbst nach Mittelwerten bestimmter Blick- 
tagen, deren Summation fiber sehr grol3e Zeltintervalle zu nehmen ist. Aus diesem 
Prinzip heraus erl~li~rt sich auch der selektive ~echanismus der reinen Wor~blind- 
heit, bei der die begleitenden StSrungen des Oberblicks im allgemeinen zwar 
nicht fehlen (v. Monakow, Hirnpathologie), aber sehr geringfiigig sind. Bei 
der Lissauerschen Seelenblindheit ist wieder die LesestSrung relativ gering- 
fiigig. - -  Gemeinsame Untersuchungen yon Verf. und Wer the imer  haben vor 
allem das allgemeine Prinzip des Geschehens bei der optischen Agnosie fiir die 
reine Wortblindheit festgestellt, konform mit der Auffassung yon L iepmann .  
Die Elektiviti~t dieser Agnosie bedarf aber einer besonderen Erkli~rung; Verf. 
glaubt, sie geben zu kSnnen. 

~) Die mi~ der Planckschen Quantenhypobhese konformen Ausdriicke sind 
absich~lich gew~hlt. 
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meist allerdings erst nach ]anger ~bung,  eine nach der Seite des Sko- 
toms abgelenkte fix verankerte Naehbildserie yore peripheren Sehen 
des erhaltenen Oesiehtfeldes aus zu erzielen und die so erhaltenen 
Residu~rwirkungen allm~hlich der Restitution des Formensehens im 
relativen Skotom dienstbar zu maehen, l~reilich sind dazu ganz be- 
stimmte Bedingungen des Falles erforderlich, die hier in Kfirze nicht  
besprochen werden kSnnenl). 

Die Mitteflung fiber diese mehr besonderen Beziehungen der Reaktion 
behMt sich Verf. ffir das Weitere vor, ebenso die Bespreehung ihrer  
Theorie, die weitgehend ausgearbeitet werden konnte, da die Reaktion 
zwar eine groBe Mannigfaltigkeit der Erscheinungen setzt, aber in ihrem 
Geschehen einfach genug ist, um unter gewissen besehr~nkenden, im 
Versueh durchaus realisierbaren Bedingungen einer mathematischen 
Behandlung zug~nglich zu sein; diese will mehr enthalten, als Gleieh- 
nisse, w~hrend von Interpolationen selbstverst~ndlich bei der A r t  
der Reaktion keine Rede sein kann. Im folgenden soll aber n u r  
einiges herausgehoben werden, was Verf. ffir die qualitative Cha- 
rakterisierung der Reaktion ifir wesentlich hMt. Vielleicht ist eine 
E10ikrise des darstellenden Verfahrens geeignet, die Besprechung ein- 
zuleiten. 

Allerdings sind in den hier ausgewahlten Illustrationen nicht alle 
Anwendungen zum Ausdruek gekommen, die naheliegend und leicht  
durchftihrbar waren; die Art, wie sich Unterexpositionen bier verwenden 
lassen, die Wirkung des Kontakts  zwischen l~egativ und Positiv, end- 
lich die M6glichkeit, Verdichtungen herzustellen, werden erst in der  
Darstellung der sl0~teren Versuche ersichtlich werden; ebenso wird die 
Gesetzm~Bigkeit der Beziehungen zwischen den optischen Effekten in 
der Grundierung des Traumbilds und zwischen den Rfickbildungs- 
phasen der eerebralen Blindheit sich auch weiter im einzelnen ergeben. 
Immerhin aber kann eine Epikrise des Verfahrens behaupten, dab die 
im Eingang des vorigen Abschnittes gemachten Voraussetzungen sich 
realisieren lieBen, indem jeder angewendete Kunstgriff sein leicht er- 
kennbares Jkquivalent in dem darzustellenden physiologischen Vorgang 
hat. Wenn z .B .  hier mit Deckfarbe abgedeckt worden ist, so stellt  
das nur  die konstante exklusive Beziehung dar, die an die Stelle der  
bereits gestaltlich entwickelten Gruppen entweder die Vision nulle oder 
eine der Phasen des oszillierenden Stadiums w~hrend der Nachwirkung 
einer Originalerregung setzt; wenn die Bilder der Traumvisionen schieh- 

1) Verf. erhielt in einem Fall bei weiter fortgesetzter l)bungsbehandlung 
auch bei Summation tachistoskopischer Reize auf die Partie der relativ hemi- 
anopischen Skotome (reehtsseitig) ein nach l inks,  anf die intakte Seite des Ge- 
siehtsfelds konstant abgelenktes positives Nachbild. In den Interferenzversuchen 
ergaben sieh auf diese Weise nieht selten Spiegelverlagerungen. 
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tenweise auf einander gelegt, durch die t3berdeckung der Grundierung und 
der entwickelten Formen wieder ann~hernd das Gesamtbild der Original- 
erregung ergeben, so ist das nur der Ausdruck daffir, da[3 eine durch 
unregelm~l~ige Intervalle getrennte Sukzession von optischen Nachwir- 
kungen dasjenige in getrennten Quanten von Teileindrficken entwickelt 
hat, was beim Erfassungsakt gleichzeitig und verschmolzen durch einen 
Ki t t  von virtuellen Blickbewegungen psychisch gegeben ist. Wurden 
nachtr~gliche t3berlichtungen angewendet, so ist dies in guter [3berein- 
stimmung mit den oszillierenden Phasen der Nachbildserien und mit 
der Rolle, die W u u d t  dem Lichtehaos des v o n d e r  Aul~enwelt abge- 
sperrten Gesichtfeldes fiir die Formierung der Traumbilder zuschreibt. 
Endlich rechtfertigen sich die angewendeten VergrSBerungen und Ver- 
kleinerungen nicht allein durch das Bestreben, einen Trauminhalt  so 
darzustellen, wie er in den Eigenberichten der Vp. zum Ausdruck kommt;  

hier, wo die erregende Wirkung objektiv im Versuch selbst gegeben ist, 
wird ftir den Vorgang im Traum selbst ein vergrSl~ernder oder verklei- 
nernder Proze~ nachgewiesen; es lieB sich dadurch veranschaulichen, 
wie die Sperre der Impulse im Schlafzustand, die yon jeher mit der 
sinnlichen Lebhaftigkeit der Traumbilder und mit ihrer VergrSi~erung 
und Verkleinerung in Zusammenhang gebracht worden ist, gerade auf 
die Keime von Impulsen zur Blickbewegung wirkt; die Annahme yon 
sogenannten Blickbewegungsinnervationen hat in gewissen Theorien 
fiber das Sehen yon Raum und Bewegung eine grol~e Rolle gespielt, 
ohne dal~ man sich unter ihnen eigentlich etwas konkret FaBbares vor- 
stellen konnte. In diesen Versuchen zeigt sich, daI~ man diese Keime 
yon Blickbewegungsimpulsen sichtbar und der Beobachtung zug~ng- 
lich machen kann, etwa wie die Molionen durch Nebelbildung, vergleich- 
bar  der Art, wie das virtuell gegebene Kontinuum des Gesichtsfeldes 
im Flimmerskotom gewissermaBen ausgef~llt wird. Es zeigt sich zu- 
gleieh, wie Raumsperre und Zeitsperre hier gewissermal~en aufeinander 
abgestimmt sind, so dab der Durchbruch aus den Tiefen der Vergangen- 
heir mit dem Durchbruch des gebremsten Impulses der Gegenwart wie 
gleichsinnig und einigermai~en vergleichbar wird. Die infantile Re- 
gression der Traumerlebnisse, die F r e u d  aufgedeckt hat, verbindet 
sich so gegebenenfalls auch mit einer optisch-motorisch erkli~rbaren 
Regression frtiher erschauter Dimensionen; sie erscheint wie eine 
raumzeitliche Transformation, die zu einer psychischen Seite des 
Relativit~tstheorems der mathematischen Physik hinzufiihren geeig- 
net ist. 

Die Anwendbarkeit der Versuchsergebnisse kann an einem beliebig 
herausgegriffenen, noch kontroversen Problem der Traumsymptomato-  
logie gepriift werden. Als Beispiel daffir mag etwa jene Gesetzm~l~ig- 
keit im Tr~umen gew~hlt werden, die P i l c z  behauptet  hat  und die yon 

Z. f. d, g. Neur.  u. Psych.  O. X X X V I L  2~  
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a nderen Seiten bestri t ten worden istl). Wenn P i l c z ,  nach dell Erfah- 
rungen des Verf. fiir den v o r w i e g e n d e n  Typus mit  Recht, behauptet .  
(lab Tramnvisionen, deren Gegenstand ganz entlegene Erinnerungs- 
bilder sind, zumeist im tiefen Schlaf auftreten, so ist das. mit  den Er- 
gebnissen der hier beschriebenen Versuche insofern in vollem Einklang. 
als die Tiefe des Schlafs ei n e r d e r  Faktoren ist, die den Grad der moto- 
rischen Traumsperre zu erh6hen vermSgen; ein zweiter Faktor  ist die 
F r e  u d sche Verdr~ngung, ein dri t ter  die Art  des gesetzten Innervations- 
keims. Diese und andere Faktoren werden beliebig zusammenwirken 
k6nnen; die Versuche zeigen aber. dab sich wenigstens zuweilen eine 
Art  yon t~esonanz zwischen ihnen einstel]t. Wenn P i l c z  angibt, dab 
sich in seinen Selbstversuchen klare Tagesreste der jiingsten Zeit erst 
mit dem Leiserwerden des Schlafs gemeldet haben, so ist damit  im Ein- 
ldang, dab ein Optimmn der tachistoskopischen Traumreaktion in den 
meisten F~lten ftir die Morgentr~ume ersichtlich war. Dagegen schriin- 
ken die Versuchsergebnisse die Behauptung, dab jeder neue Eindruck 
[ . s e i  er  n o c h  so e i n g r e i f e n d " ~ ) ]  im allgemeinen ganz auffallend 
lunge Zeit braueht,  um auch im Traumleben aufzutauehen, auf die 
wachbewul~t voll erfagten Eindrticke ein, die erst abblassen mtissen, 
um auf dem Wege der zeitlichen Umwandhmgen in der Mneme jene 
Eigenschaften zu gewinnen, die ffir die vorbewugt erfaBten Tagesein- 
driicke sofort gegeben sind ; in diese, Einschriinkung abet bewahrt  sich 
(lie Behauptung aueh gut. hi der Erfahrung;  sie besti~tigt sieh z. B, 
immer  wieder in den Tramnen der Angeh6rigen n'ach dem Tod eines 
geliebten Familienmitglieds. Aueh schritnkt sich die Behauptung auf 
(lie visuelle, t iberhaupt auf die sinnliehe Gestaltung der Traumeindrtieke 
ein, wiihrend die F r e u d s c h e  TraumanMyse in glanzvoller Weise ge- 
zeigt hat, dag so gut wie jeder Traum einen rezenten Tagesrest 
mindestens latent  in sich enthi~lt. Dies besti~tigen nattirlich auch die 
hier beschriebenen Versuche; auf diese Weise abet verifizieren sie zwei 
im Wesen richtige, dem ersten Anschein naeh einander widersprechende 
Behauptungen durch den Nachweis eines allgemeinen Prinzips, d a s s i e  
miteinander in Einklang bringt, 

P i l c z  bringt in Ubereinst immung mit  einer Behauptung yon 
L a s b g u e  ein Bespiel fiir die Beobaehtung, dag Paranoiker im M1- 
gemeinen nicht yon ihren Wahnideen und Halluzinationen tri~umen, 
und bezieht dies auf die friiher besproehene These. Das yon P i l e z  
wiedergegebene Zitat  yon L a s 6 g u e  enthi~lt den tIinweis, dag es ,,son 
d61ire diurne" ist, von dem der Geisteskranke nieht erst tri~umen muB, 
da er es schon hat ;  L as 6 g u e gebraueht  den Vergleich mit  dem Sistieren 
der choreatisehen Unruhe im Sehlaf, die sieh auch naeh den neueren 

~) 1. c. 
2) Vom Vorf. gesperrt gednmkt. 
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Theorien der Chorea 1) leicht dahin auffassen l~ilt., da[~ bei der Chore~ 
eine D~mpfung aufgehoben ist, die sonst den keimenden Impuls  yon dem 
sofortigen Umsatz  in Bewegung absperrt.  B l e u l e r  widerspricht der 
Behauptung yon P i l c z  auf Grund der Erfahrungen an Schizophrenen, 
die auf der Ziiricher Klinik und anderw~irts gemacht worden sind~); 
in der Tat  findet sich oft genug z. B. bei der M a g n a n s c h e n  Paranoia, 
dab die ersten Keime der GrSBenideen den Kranken in phantastischen, 
bedeutungsvollen Trainmen sich anmelden; die Kranken schreiben 
solchen Tr~tumen jene prophetische Gabe im verst~rkten ~V[aB zu, die 
das VolksbewuBtsein dem Traunl seit jeher beigelegt hat. Es ist im 
Zusammenhang dami t  zu beachten, dal~ das Beispiel von P i l c z  Ver- 
folgungsideen und physikalische Wahnideen saint den dazu gehSrenden 
Halluzinationen betrifft. Man erinnere sich an die bekannte Grund- 
eigenschaft des paranoischen Beziehungswahns; er 151~t immer gers~le 
das in das Weltbild eindringen, was in der Peripherie des Bewui]tseins 
gegeben ist, die Eindriicke, die im Vorbeigehen aus dem undeutlichen 
Gespr~ich der Umgebung, aus Blicken, Mienen und Gesten, aus kaum 
verst~ndlichen vieldeutigen Textstellen usw. sich aufdri~ngen; dann 
wird man vielleicht finden, dab der alte Name VeiTticktheit flit diese 
Erkrankung der beste ist, da hier gerade das ins Bewu~tsein eindringt, 
was im indirekten Sehen und HSren auch yore Gesunden vorbewuBt auf- 
genommen, aber durch Abstraktion unterdrtickt wird, wi~hrend die 
Erfassung der dominierenden Eindriicke des Weltbilds mehr und mehr 
leidet. Nun l~il~t sich einfach das Exklusionsgesetz anwenden, dessen 
strenge Giiltigkeit die hier beschriebenen Versuche illustrieren; was im 
Wachen gestaltlich entwickelt worden ist, gleichgfiltig, ob es zur Zeit 
der Originalerregung vollbewuBt oder vorbewu~t war, bleibt yon der 
Traumentwicklung ausgespart, mithin gerade das aktuelle Delirium 
des Tags, nieht aber jeder Komplex yon Wahninhalten. Die bekann- 
testen klinischen Erfahrungen zeigen, wie frtih sich hhufig schon bei 
der M a g n a n s e h e n  Paranoia Keime der zukiinftigen Gr6Benideen 
naehweisen lassen, die im Wachen noch in ihrer Entfal tung gehemmt 
sind; sie offenbaren sich hi~ufig zuerst in den Stimmen, nicht selten zu- 
erst in den Triiumen; das letztere erscheint dann nur wie ein besonderes 
Beispiel einer gehemmten Intention, die in den Tri~umen nachent- 
wiekelt wird, genau wie die bisher beschriebenen Versuche die t raum- 
erregende Kraf t  der gehemmten Intention im allgemeinen zeigen. 
Selbst die Mfektskala  bei der Hemmung und beim Durchbrueh vorbe- 

~) Neben der ldassisehen Bonhoefferschen Theorie ist hier besonders auf 
die Auff~sung yon v. Eeonom o  aufmerksam zu maehen, v. Eeonomo ,  
Wiener klin. Woehensehr. 1910, Nr. 12. 

2) Bleuler ,  Sehizophrenie. I-Iandbueh der Psyehiatrie. Spez. Teil, 4. Abt., 
1. Hiflfte. S. 357. Leipzig u. Wien 1911. 

22* 
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wuBter psychischer Ph~nomene im allgemeinen scheint jenen Ent -  
wicklungsgang abzubilden, den die Grundst immungen der Transfor- 
mation bei der M ag  n a n schen Paranoia  tells nacheinander, tells neben- 
einander bringen. Damit  ist wiederum der Giiltigkeitsbereich der P i lez=  
L a s ~ g u e s c h e n  Beobachtung mit  der Erfahrung im Einklang festge- 
stelit; der Widerspruch der B l e u l e r s c h e n  Erfahrungen ist zugleieh 
anerkannt  und weggesehafft. Es zeig$ sich auch, wie die in diesen Ver- 
suchen gewonnenen Erfahrungen auf das Gebiet der Schizophrenie an- 
gewendet werden kSnnenl), wo sie eine ~hnliehe Brficke zwisehen 
den Anschammgen F r e u d s  und B l e u l e r s ,  den Dissoziationstheorien 
S t r a n s k y s  2) und der B e r z e s c h e n  Theorie yon der Apperzeptions- 
st6rung bilden, wie zwischen der F r e u d s c h e n  Traumtheorie und den 
sinnesphysiologischen Theorien des Traumes. 

P i l c z  bezieht, die Gesetzmi~l~igkeit im Tri~umen, die er bespricht, 
au~ das partielle Wachen und Schlafen der Rindenelemente, ~ron denen 
die tagsiiber am meisten in Anspruch genommenen im ruhigen Schlaf 
.tin ehesten aul~er Funktion gesetzt werden mSgen; er weist besonders 
auf  die Analogie mit  der StSrung der Erinnerung ffir die jtingste Ver- 
gangentmit hin, die den K o r s a k o w schen Typus der Ged~chtnisstSrung, 
z. ]3. bei der einfachen senilen Demenz ausmacht.  Diese Analogie ist 
ohne Zweifel sehr bemerkenswert und trifft  auch eh]en verwandten 
Punkt  in den Ergebnissen der hier beschriebenen Versuche. Bei den 
presbyophrenen StSrungen wird ja die Erfassung der jiingsten Ein- 
drticke, wenigstens naeh dem Urteil, das die gewShnliche Beobachtung 
vermi~telt, immer fltichtiger; die hier beschriebenen Versuche ergeben 
die Fltichtigkeit der Effassung a]s das erregende Moment, das die 
reichen infantilen QueUen der Traumwelt  erSff~et; wie diese in die Ver- 
suehe hineinzuspielen vermSgen, werden Beispiele aus den sp~teren 
Versuchsserien zeigen. Ubrigens ist die GedachtnisstSrung der Pres- 
byophrenie nur die krankhafte  Kar ika tur  eines allgemeinen physio- 
logisehen Verhaltens; die fortwirkende mnemische Kraf t  der Original- 
erregungen ist sehon zu einer Lebenszeit gesunken, in der die Erfassung 
erst ihre voile ttShe und optimale Prompthei t  erreieht; auch hier zeigt 
sieh ein Gegensatz zwischen mnemischer Nachwirkung und Erf~ssung, 
wie er in diesen Versuehen zu einem extremen Ausdruek kommt.  

Nur  heben sich aus dieser Analogie die hineingezogenen Rinden, 

1) Vgl. die Spaltung des Komplexes in Versuch 3. Besonders ist an die 
Parallelen zu erinnern, die Bleuler  zwischen Traum und schizophrener Wahn- 
bildung aufstellt. Schizophrenie S. 356 u. 357. 

2) S t r a n s k y ,  Zur Kenntnis gewisser erworbener BlSdsinnsformen. Jahr- 
biicher f. Psychiatrie 1 9 0 3 . -  S t r a n s k y ,  (~ber Sprachverwirrtheit. Halle 1905; 
und die weiteren einschli~gigen Arbeiten SSranskys,  namentlich: Schizophrenie 
und intrapsychische Ataxie. Jahrbiicher f. Psychiatrie 36, 458ff. 1917. (Wagner- 
~stschrift.) 
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elemente gewissermaflen wieder heraus. Die anatomisierende Tendenz 
hat  zuweilen die Schiehtung der mnemischen Formationen mit den 
Rindenschichten in eine gewisse Beziehung bringen wollen; das Bei- 
spiel der progressiven Paralyse wurde hier vie]fach angewendet, in dem 
der v. W a g n e r s c h e  Atzreflex und die Rfickkehr in die Embryonal- 
steUung deutlich genug zu zeigen scheinen, dab die tiefsten Schichten 
der mnemischen Formationen relativ am l~ngsten resistent bleiben, 
analog wie bei der typischen Verteilung der l~indendestruktion sieh 
~ielleicht gerade gewisse Rindenschiehten als relativ mehr verschont 
erweisen. Man hat das immer wieder beniitzen wollen, um bestimmte 
Gruppen von Erinnerungsbildern oder yon Engrammen, oder wie man 
es sonst nennen mag, in bestimmte Gruppen yon Rindenformationen 
hineinbannen zu wollen~). H~lt man sich innerhalb der Grenzen dessen, 
was sich exakt ermitteln l~ftt, so sind es nur Zust~nde yon Gesamt- 
innervation, die sich hier beobachten lassen; es sind Automatismen 
a us ~,hnlichen innervatorischen Gesamtsituationen, die mit ihnen wieder 
erscheinen; die Erinnerungsbilder illusionieren wir dazu,.in die Rinden- 
zellen hinein; naehweisen kSnnen wir sie nicht. Wir kSnnen hSchstens 
sagen, dab vergleichbare innervatorisehe Bedingungen vergleichbare 
Reaktionen auf die Erregung vonder  Umwelt aus schaffen, dais also eine 
gleiche innere Situation innerhalb gewisser Grenzen die Tendenz hat, 
Reaktionen auf die AuBenwelt zu reintegrierem, ob nun (lie Bedingungen, 
die die Aul~enwelt gibt, identisch sind oder nicht. Diese Analogie mit 
phylogenetisch und ontogenetiseh vergangenen Gesamtsituationen ist 
im gew~hlten Beispiel nieht nur durch die weiter gediehene ZerstSrung 
bestimmter Rindenformationen gegeben, sondern auch durch die naeh- 
weisbare, wenn auch nieht so welt gehende Erkrankung der iibrigen; 
man kSnnte ebensogut annehmen, da/~ diese Erkrankung eine ]~egression 
im Sinne der S t r i c k e r s c h e n  Entziindungslehre bewirkt und damit  
die Bedingungen zur Rilckkehr einer inneren Gesamtsituation vervoll- 
st~ndigt. Es l~Bt sich, wie bei der Beurteihmg aller herdfSrmigen Hirn- 
zerstSrungen, zwar naehweisen, dab das Fehlen bestimmter Formationen 
bei einem GesamtprozeB ~hnliche Folgen hat, wie der Zustand ihrer 
noch nicht vorhandenen Reife; in diesem Sinne hat z. B. W a g n e r  v. 
J a u r e g g  auf den choreiformen Charakter der Bewegungen beim Kind 
im ersten Lebensjahr hingewiesen; man kann aber daraus noch nieht 
schlielten, dab dieser GesamtprozeB an lokalisierte getrennte Terri- 
torien wie die Driisensekretion an Driisenzellen gebunden ist; die 
tetztere Analogie wird sehon dureh den groBen biologischen Gegen- 

~) DaB in solchen Fallen der Engrammbegriff nicht im Sinne Semons ge- 
handhabt wird, is~ offenkundig. Veff. gebraucht hier sclbst sehr h~ufig die S e m o n- 
sche Benennungsweise, bemiiht sich aber. in ihrer Verwendung mit Semon im 
Einkla.ng zu bleiben. 
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satz zwischen Drtisenzelle uud Nervenzelle mehr als unwahrscheinlich 
gemachtl).  

Was sieh unmit telbar  ablesen l~flt, ist nut  die Tendenz zu einem 
Reintegrieren frtiherer Gesamtsituationen in Reaktionen. Gerade diese 
Tendenz zur Reintegration kommt  auch in den Ergebnissen der hier 
heschriebenen Versuche sehr deutlieh znm Ausdruck; die Bilder, sehieht- 
weise iibereinander gelegt, reintegrieren das exponierte Bild, die Traum- 
erzi~hlung reintegriert das fibrige yon der frtiheren deckenden Gesamt- 
situation. ]-Iier sind es tatsiichlich Er inneruugsb i lde r ,  die sich nach- 
weisen lassen; aber sie sind Erinnerungen an etwas, das nie bewul~t 
erlebt worden ist, wie die Nachwirkungen fliichtiger Lichtreize, also 
Bilder der Mneme. F r e u d  hat  nun die Bedeutung der Embryonal-  
stellung als natfirlicher Ruhestellung des Schlafenden hervorgehoben 
und als Regression in seinem Sinne aufgefal~t; ihre ~hnlichkeit mit  der 
Embryonalstellung der terminalen Demenz ist ohne Kommenta r  so- 
for t  zu ersehen; wenn nun gewisse Traumbilder nach F r e u d  in ver- 
steckter Symbolik eine Tendenz zur Reintegration der iuneren Situa- 
tionen dieser vergangenen innervatorischen Ehlstelluugen verrateu, 
so ist das empirisch wohl mindestens ebensogut begrtindet, wie die Be- 
ziehung des Paralytikerbeispiels auf die Riudenzellen. Die hier 1)e- 
schriebenen Versuche zeigen nun wenigstens andeutungsweise ftir ein 
best immtes Beispiel, was diese Schichten, deren ])eckung die Situation 
reintegriert, bedeuten m6gen; jede Schicht, die ffir sich wie eine Flor- 
htille erscheint, markiert  einen irgendwic charakterisierten Abschnitt  
des oszillierenden Hin uud Her  in der Nachphasc eincr fliichtigen Er- 
regung; der Rhythmus  dieser oszillierenden ~achphase  hat  von jeher 
den Vergleich mit den Pendelschwingnngen nach einem AnstoB nahe- 
gelegt; so an6gen diese Phasen leicht mit  der Bewegung des Pendels 
im widerstehenden Mittel und ihren verschiedenen Bediugungen ver- 
gfichen werden k6nnen2); m6glicherweise wird auch dieser bekannte 
Vergleich weitere Anhaltspunkte ftir die Klarstellung ihrer Eigen- 
schaften ergeben; jedenfalls erf~hrt man von diesen Eigenschaften 
nichts, wenn man sie als eine irgendwie hergestellte Leistung yon Rinden- 
zellengruppen oder sonstigen nerv6sen Elementen betrachtet  und bei 
dieser Betrachtung stehenbleibt. 

Auch ftir die Beziehung zwischen der Schichtung der umemischen 
Formationen und der Schichtung der Architektur in der Groi.~hirnrinde 

l) Verf. meint, dal] Ausdriickc. wie Wahrnchnml~gs. und Erimmrungszentrcn, 
Wahrnchmungs- und Erinnerungszcllen so lange aus der Literatur verschwindcn 
sollten, als ihnen ~fichts Exaktes entspricht, vielleieht also fiir immer. 

2) Vgl. Verf. : ~bcr optische Hemmungserscheinungcn 1. c. 1915. - -  P. Her tz ,  
Statistischc Mcchanik. Reperta)rium der Physik. Bd. 1, 2. Tell, S. 43(iff. Leipzig- 
Berlin 1916. 
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mag am ehesten das gelten, was im Eingang der Bespreehung des dar- 
stellenden Verfahrens tiber die Anwendung der photographisehen Me- 
thoden bei der Impr~tgnation ~ler Neurofibrillen einerseits, der Illu- 
stration taehistoskopischer hnpressionen andererseits bemerkt  worden 
ist; das eine erscheint wie ein Gleichnis des anderen, wie etwa eine 
komplexe Funktion auf zwei verschiedene Zahlenebenen unter den not- 
wendigen und hinreiehenden Bedingungen sich abbilden l~l~t, ohne 
da$ jemand behaupten wird, die eine Abbildung sei die alleinige Ur- 
saehe der anderen. Hier liegt dem ersten Anscheine naeh ein Zustands- 
raum yon mindestens vier Dimensionen vor, dessen Mannigfaltigkeit 
naeh der einen Art in einem eindimensionalen Bereieh, nach der ande- 
ten Art im dreidimensionalen Raum sieh abbildet; daftir spreehen 
die bier gegebenen raumzeitlichen Transfornmtionen, die sofort eine 
Beziehung zu den einfaehsten Grundeigenschaften der Wellenbewegung 
,nd  damit  zu den periodisehen Funktionen ergeben. 

Die Anwendung der Reaktion auf ein willkfirlich herausgegriffenes 
Beispiel, hat  also im wesentliehen Beziehungen und Brticken zu be- 
reits vorliegenden, aber scheinl)ar heterogenen Auffassungen gebracht 
und gezeigt, dal~ diese nut  so lange heterogen erscheinen, als sie von- 
einander keine Notiz nehmen und sich gegenseitig negieren ;das  letztere 
trifft  bei der psychoanalytisehen Richtung vielleicht am wenigsten zu; 
sie ist bisher von ihren Gegnern unter den Experimentalpsychologen und 
Klinikern ohne Nachpriifung abgelehnt worden, w~hrend F r e u d ,  soviel 
dem Verf. bekannt  ist, die Forschungsergebnisse dieser Gegner niemals 
negiert, sonden~ nut die Verschiedenheit ihrer Methodik und Ziele betont 
hat. Dagegen ist yon seiten der Experimentalpsychologen der Psycho- 
analyse oft der Vorwurf gemacht worden, dab sie, abgesehen etwa yon den 
J u n g schen Assoziationsversuehen und yon den S e h r 6 d e r sehen Traum- 
experimenten zu wenig yore exakten Versuch Gebrauch macht ;  gegeu 
die S c h r 6 d e r s e h e n  Traumversuche hat  Verf. das Bedenken, d a $ s i e  
die Komplikat ion der Hypnose und damit  der Suggestion einftihren; 
es war dem Verf. darum zu tun, gerade diesen Fak tor  aus den Versuehs- 
bedingungen auszusehalten; dal3 dies hier ebenso leicht gelingt, wie es 
gelingt, die F~lsehung einer Aphasikeruntersuchung dutch unwillktir- 
liehe Gesten und durch das Ablesenlassen yore Mund zu vermeiden, 
davon kann sich jeder iiberzeugen, der sieh die Mfihe nimmt,  die Ver- 
suehsanordnung nachzuprtifen; iibrigens mfissen die Ergebnisse sehon 
an sich einer vorurteilslosen genaueren Betraehtung zeigen, dab sie 
auf dem Wege der Eigensuggestion und Frenldsuggestion in ihrer be- 
sonderen, bier dargestellten Gestaltung tiberhaupt nicht zustande 
kommen kSnnen. Verf. glaubt, for das Traumexperiment  hier einen 
~hnliehen Gedanken durehgefiihrt zu haben, wie e r v o r  zwanzig Jahren 
F r e u d geleitet hat, der bei der Erforschung der psychischen Zusammen- 
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hi~nge in den Psychoneurosen gerade Hypnose und Suggestion ausge- 
sehaltet  hat. 

Es bleibt etwa noch der Einwand, daB die bier dargestellten Be- 
ziehungen zwischen Traumvision und OriginMerregung nur eine Hiiu- 
lung yon Zufi~lligkeiten darstellen. Sollte dieser Einwand gemaeht  
werden, so verweist Verf. auf das Jeu du Treize und auf das Problem 
yon M o i v r e ,  sowie auf die Reehnung, die L a p l a c e  im AnschluB daran 
durchgeftihrt  hat ;  sollte es jemandem gelingen, fiir die hier gegebenen 
Verh~Itnisse einen iihnlichen Ansatz durchzuftihren und ergibt dieser 
fiir die Wahrscheinlichkeit einer geometrisch treuen Deckung einen 
grSBeren Zahlenausdruck Ms 10 - s ,  so wird dieser Einwand vielleicht 
zu erwi~gen sein, bis dahin glaubt Verf., ihn als nicht fundiert vernach- 
l~ssigen zu dtirfen. 

Verf. betrachtet  die Ergebnisse seiner Versuche also als experimen- 
telle Illustrationen der F r e u d s c h e n  Traumanalyse und als geeignet, 
diese auch den Experimentalpsyehologen und ihrer Riehtung nigher zu 
bringen. Es ist nun die Frage, was die Methode ftir die Psychoanalyse 
selbst zu bedeuten hat ;  denn na~h der Auffassung des Verf. hat  es 
dieses Traumbflderbuchs nicht bedurft, um die empirische Gtiltigkeit 
der wiehtigsten behaupteten Tatsaehen der F r e  u dschen Traumanalyse  
erst zu erweisen. Verf. glaubt aber trotzdem, dab seine Ergebnisse 
aueh ftir die Traumanalyse nicht unwichtig sind, da sie die in ihr gel- 
tenden Gesetze auch auf das sinnlich gegebene Traummater ial  und auf 
eine allgemeine Mechanik einfacherer Innervationen ausdehnen; sie 
bieten der Analyse die erwtinschte Brticke zur Sinnespsychologie und 
zur Physiologie des Nervensystems. Wenn die Versuche nun die Wunsch- 
erffillung der F r e u d s c h e n  Traumtheorie auf den allgemeinen Typus 
der Reintegrationstendenz eines gehemmten Aktes verallgemeinern, so 
t r i t t  doeh gerade in dem Sinn dieser sinnesphysiologisch gegebenen 
Traumgestal tungen die Bedeutung und die Kraf t  der F re u d schen aus- 
w~hlenden Faktoren roll hervor. 

Die ursprtingliche Absicht des Verf. ging aber nicht dahin, mi t  
diesen Versuchen einen experimentellen Nachweis der F r e u d s c h e n  
Traumanalyse zu erbringen, d. h. etwas zu beweisen, was nach der An- 
sehauung des Verf. li~ngst bewiesen ist; es hat  sich das nur von selbst 
ergeben, derart,  dab Verf. daran nicht hi~tte vorbeigehen kSnnen, noch 
dazu in einer Reichhaltigkeit, die dem Verf. die wissenschaftliehe 
Pflicht aufgenStigt hat, diesen Punkt  in voller Ausfiihrlichkeit zu wtir- 
digen. Entstanden sind diese Versuche aus Erwi~gungen hirnpatholo- 
gischer Verhaltnisse; durehgeffihrt hat  sie Verf. in engem AnschluB an 
l~robleme, die ibm die Reedukation der cerebralen SehstSrungen gestellt 
hat.  Ftir das Arbeitsgebiet des Verf. ist die sinnesphysiologische Seite 
der Versuehe daher die wichtigere, es wird deshalb im weiteren die 
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Frage zu behandeln sein, inwiefern die Versuche an bereits l~tngst be- 
kannte  Tatsachen der Sinnesphysiologie sich yon selbst angliedern, in- 
wiefern sie tiber diese hinaus etwas Neues bringen. 

Bereits im einleitenden Abschnitt  ist hervorgehoben worden, daft 
die Grundtatsachen, auf denen die Versuche fui~en, durchwegs altbe- 
kannte  sind, aus dem weitgetriebenen Studium der Effekte flfichtiger 
optischer Reize sowohl, wie aus den Erfahrungen fiber die Nachbilderl). 
Die H e l m h o l t z s c h e  Tatsache, daft die positiven Nachbilder optische 
Gestaltungen entwickeln, die bei der Originalerregung nicht vollbewuftt 
erfaBt worden sind, ist der notwendige Ausgangspunkt ffir den ganzen 
Versuch. Von ihr aus ffihrt fiber die seit P u r  k i n j e  bekannten hypna-  
gogen Entwickhmgen vorbewuftt eingedrungener optischer Situationen 
ein bequemer Weg zu den Erscheinungen hinfiber, die als phantastische 
Gesichtsti~uschungen (J o h a n n e s Mii l le r) bekannt  und wohl studiert 
sind und die bereits L i o n a r d o  d a  V i n c i  und G o e t h e  in ihrer Bedeu- 
tung erfaltt haben. Die optischen Nachentwickluugen vorbewuftt auf- 
genommener Eindrficke in subjektiven Anschauungsbildern spielen in 
den zahlreichen bedeutsamen Versuchen yon U r b a n t s c h i t s c h  2) eine 
grofte Rolle, ebenso die katalytische Wirkung anderer konstellierender 
Faktoren, deren Betrachtung U r b a n t s c h i t s c h  nur im Sinne seiner 
Fragestellung auf die gegenseitige F6rderung der verschiedenen Sinnes- 
gebiete einschr~nkt; ebenso zeigen sich in den Versuchen von U r b a n -  
t s c h i t s c h  bereits die erheblichen Versp~tungen dieser 1N'achentwick - 
lung und ihr periodischer Rhythmns,  der an den Nachbildrhythmus 
gemahnt.  Verf. hat  auch in den einzelnen Versuchen fiber experimen- 
telle Halluzinationen (1913) die meisten der von U r b a n t s c h i t s c h  ge- 
sehildcrten Auslassungen, Verlagerungen, Zerspaltungen in Teileindrficke 
Umkehrungen im Anschauungsbild usw. wieder gefunden; Verf. ist nur  
der Meinung, daft die yon ihm benfitzte Technik geeignet ist, die Haupt -  
ergebnisse yon U r b a n t s c h i t s c h  unter gfinstigeren, vom etwaigen 
Vorwurf subjektiver Beimengungen der Vp. freieren Bedingungen nach- 
zuprtifen und zu bestiitigena). Die versp~teten nachtri~glichen Einfi~lle, 
die Anmeldung des vorbewuBt Erfaftten in Assoziationen yon grofter 
Vieldeutigkeit, die Zerstfickung und partielle Aussparung der Exposi- 
tion, die Verlagerungen nsw. sind aus den tachistoskopischen Versuehen 
vieler Autoren wohl bekannt  ; dies hat  dem Verf. seinerzeit dazu gedient, 
die Identiti t t  der agnostischen und der tachistoskopischen Fehlertypen 
nachzuweisen a); die Ergebnisse yon U r b a n t s c h i t s e h  stellen die prin- 

~) 1. c. 
2) Urban t sch i t sch ,  (~bcr subjektive optische Anschauungsbilder. Wien, 

Deuticke. - -  (Jbcr aubjektive H(irerscheinungen usw. Ebenda 1908. 
3) Vgl. dazu Semon,  Die mnemischen Empfindungen. Leipzig 1909. S. 80. 
4) Vgl. das zitierte Autoreferat fiber exv.rimentelle Halluzinationen. 1913. 
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zipiell gleichen Vorgi~nge f(ir die Erfassung yore HSren aus fest. End- 
lieh hat, unabhi~ngig yon den Versuchen des Verf. tiber experimentelle 
tachistoskopisch bedingte Halluzinationen, P o p  p e l r e  u t e r  die tachi- 
stoskopische Methode angewendet, um zu zeigen, wie das simultan ge- 
gegebene Anschammgserlebnis sich in psychiseh gegebene Sukzessionen 
umwa,ldelt  1). 

Trotzdem glaubt Verf. behaupten zu diirfen, datl das Gesamtbiht 
dieser Versuche in Anordnung und Ergebnissen neuartig ist, da[] nicht 
nur das Hineinspielen dieser Prozesse h~ den Trauul diese Neuartigkeit  
bedingt und dab die Versuche geeignet sind. vieles yon der bekannten 
Tri~gheit, mit  der gerade die oI)tische Simlessl)h~tre reagiert, attf eine 
eigentiimliche Weise zu erkFAren, die yon der schcmatischen Aufstellung 
konstruierter ])sychischer Elemente wie der einfachen Empfindungen 
usw. weg zur Aktua]-psychologie fiihrt. Die Art, wie hier die trhgen 
Wellen des Nachbildvorgangs in weiten unregehniiBigen Intervallen in 
die Bewul~tseinszustS~nde bei Schwankungen der Schlaftiefe hinein- 
spielen, bringt die W u  n dtsche sinnesphysiologische Theorie des Trau- 
rues in Zusammenhang mit  den im frtiheren aufgez:~hlten Ergebnisscn 
der  lachistoskopischcn Methoden; bier ord~len sich die Versuche des 
Verf. auch in die Reihe jener Ergebnisse erganzend ein, die, wie die 
Versuchsreihen yon M a u r y ,  W e y g a n d t ,  M o u r l y  V o l d  ~) usw., 
hanpts:Achlich sich mit  dem Durchl)ruch jener Erregungen durch die 
Schlafsperre befassen, die w~hrend des Schlafs selber wirken. Sp~tter 
mitzuteilende Versuche wer(len die gegenseitige Katalyse und Abstim- 
mung solcher aktuel]er Erregungen mit den mnemischeu Erregungen 
w~thrend des Schlafcs illustrieren kiimlen. Auch bier sind dic Ergeb- 
nisse dieser I4eaktion cin Bindeglied zwischen den einzelneu verschiede- 
nell sinnesphysiologischen Traumtheorien;  sie stetleu die Gtiltigkeit, 
aber  auch den Giiltigkeitsbereich jeder einzelnen klar und vereinigen 
sie mit der F r e u d s c h e n  Traumtheorie zu einer allgemeineren Auf- 
fassung. 

Indessen sind die bisher betrachteten ]~eziehungen der Reaktionen 
zu den bisher vorliegenden Ergebnissen doch nur verbindender und vcr- 
allgemeinernder Natur.  Verf. legt aber das Hauptgewicht  auf ein Er- 
gebnis, das die Mechanik des Vorgangs selbst betrifft  und das erst iu 
diesen Versuchen sich ergeben hat, sieh auch nur in diesen ergeben 
konnte;  Verf. hat  dieses Ergebnis deshalb nieht nur an allen evidenten, 
sondern auch an allen ihm als blo6 mSglich erscheinenden Deckungs- 
stellen zwischen Traumbild und Exposition auf seine Giiltigkeit geprtift; 
es bestand eine exktusive Beziehung, vermSge deren dasjenige, was 
einmal als gestaltet psychisch gegeben war. yon der n~tchsten Entwick- 

~) Ref. Zeitschr. f. d. gcs. Neut. u. Psych., Refcratcnteil l,ql5. 
~-) Literaturangaben s. Freud-. Traumdcutung. I. Abschnitt. 
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lung ausgespart blieb, so dab nur Teilquanten der ()riginMerregung ent- 
wiekelt werden konnten und mit der einmal gesehehenen gestMtliehen 
Entwieklung die fortwirkende Kraft  verlorenging;,dieselbe aussehlie- 
Bende Beziehung ~rieb die im Waehbewufltsein auf~retenden naehtr~g- 
lichen Entwieklungen zum Komplex der Originalerregung zurtiek mid 
schied Waehen und Traum, Erfassung mid Halluzination in zwei weit- 
gehend getrennte Bereiehe. 

Um miBversti~ndliehen Einw~nden vorzubeugen, soll hervorgehoben 
sein, dag diese Beziehung ftir den experimentellen Traum wie ffir die 
experimentelle Haltuzination im Versueh fiir den Fall naehgewiesen 
ist, dab es sieh nm die Gesamtwirkung eines ei n m a 1 gegebenen Original- 
erregungskomplexes handelt. :Das perseveratorisehe und stereoty- 
pierende Moment vieler Halluzinationen und Tri~ume, insbesondere bei 
den Psychoneurosen, bleibt yon dieser Beziehung zuniiehst unbertihrt 
und wird sich im Gegenteil aus Anwendungen dieses einfaehen Ver- 
suchsfalles auf Serienvorgi~nge mit Notwendigkeit ergcben. Itier sei 
nut  darfiber bemerkt, dag dieser Meehanismus die B r e  uersehe  Kat, harsis 
auf eine i~hnliehe Weise ffir allgelneine einfaehere Typen yon innervato- 
risehen Vorgi~ngen verallgemeinert,, wie die Integrationstendenz des ge- 
hemmten Aktes die F r e u d s e h e  Lehre yon der Wunseherftilhmg ver- 
Mlgemeinernd erg~nzt. 

I)iese exkludierende ]geziehung konnte in den Versuehen der auf- 
gezi~hlten Antoren ebensowenig zum Ausdruek kommen, wie sie sieh 
jemals restlos aus der Analyse der gewShnliehen Traumtagesreste hi~tte 
ergeben k6nnen; in Mlen diesen Fi~llen ist weder dafiir gesorgt, dab 
vorbewuBt a.ufgenommene Elemente yon waehbewuBt aufgenommenen 
in der hinreiehenden Strenge untersehieden in den Versueh eingehen, 
noeh aueh daffir, dab die Eindrtieke der Originaterreguug sofort weg- 
gesehafft werden; auch bedarf es dazu gerade komplexer Expositionen, 
um die strenge Giiltigkeit der Relation seharf hervortreten zu lassen. 

I)er Fall des gewShnliehen Traums und die Untersuehung gew6hn- 
lieher Naehbilder zeigen den Grunct, warren sonst die strenge Gesetz- 
mi~Bigkeit der ausschlieBenden Beziehmlg bestenfalls zu einem blogen 
u im Reaktionstypus versehleiert wird. Dieser Grund ist 
sehon frtiher besproehen worden; sind die im Wachen erlebten Impres- 
sionen proportional dem Sinken der Erfassung bzw. der Aufmerksem- 
keit traumfi~hig oder halluzinationsfiihig, so mug jedes Sinken der Auf- 
merksamkeitskurve geeignet sein, den kontinuierlieh fortwirkenden 
Eindruek wieder traumf~hig zu maehen, da er ffir das psyehisehe 
~'ortwirken selbstverstiindlieh nicht mehr der gleiehe Eindruek ist, 
sondern eine Summe fiber eine MannigfMtigkeit versehiedener Einzel- 
erregungen; so erzeugen wit in der gew6hnlichen Weise die positiven 
Naehbilder durch langes Fixieren ; bei der vergleichenden Untersuehung 
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tachistoskopischer und dauemd gegebener Eindrticke auf Nachbild- 
wirkungen li~gt sich im Prinzip leicht feststellen, dab beim tachistoskopi- 
schen Eindruck immer die iibersehenen Einzelheiten, bei der Dauerfixation 
aber die in der jeweiligen Postierung der Aufmerksamkeit  unbesetzten 
Figurenteile im Nachbild hervortreten, beim Mlgemeinen Sinken der  
Anfmerksamkeit  oft scheinbar die ganze Figur. Fiir die Prtifung des 
letzteren sind Selbstversuche notwendig, dazu eine gen~ue und vor- 
urteilslose Selbstbeobachtung. Sehr geeignet zum Studimn der Bezie- 
hungen zwischen Aufmerksamkeitskurve und Wahrnehmungsablauf  
sind die F~lle allgemeiner Sehst6rung nach Hinterhauptschug, in denen 
sich die uns geli~ufige kontinuierliche Wahrnehmung mit periodischem 
Hin- und Herschwanken der Aufmerksamkeit  in ein Diskontinumn des 
Wahrnehmung selber umwandelt, wie wit es von sehwaehen Liehtpmlkten 
im Dunkelzimmer her kennen; die Verhi~ltnisse der Nachbilder, die 
bier hineinspielen, bilden gewissermagen das Vorspiel im Wachen fiir 
die spi~teren Traumszenen; sic k6nnen hier und d~ bei geeigneter Ab- 
stufung der St6rung gut beobaehtet  werden. 

Gerade diese exklusive :Beziehung .ist es nun, die zusammen miV 
zwei anderen gelationen eine einfaehe theoretische Behandlung des 
Vorgangs bei diesem Versuch gestattet.. Die beiden anderen gelat ionen 
haben sieh dem Verf. aus seinen Versuehen an Kranken mit optischer 
Agnosie und aus der Untersuchmlg dreier FMle mit Metamorphopsie bei 
Sehsphhrenverletzung ergeben; diese drei Beziehungen sollen hier zum 
Absehlug dieser Mitteilung noeh einmal zusammengefagt werden. 

Y l 1. Die Bilder des indirekten Sehel s, die Fehler gesunder Personen 
beim tachistoskopisehen Sehen, die visuellen Traumbilder und die 
optischen Fehler der Agnostiker st immen in vielen wesentliehen Eigen- 
sehaften nach Form und Inhal t  ihres psyehiseh Gegebenen miteinander 
iiberein. Besonders zeigt sich das darin, dab ihnen allen eine feste 
r~umliehe Verankerung fehlt. Die I~bereinstimmtmg geht aber vie] 
weiter mid bringt in allen erkennbaren Einzelheiten gemeinsame Ziige. 

Besteht nut  eine Agnosie fiir best immte optisehe Qualiti~ten z. B. 
fiir ~Farben oder fiir geometriseh-optisehe Verhi~ltnisse, so sehri~nkt sich 
das Fehlen der riiumliehen Verankerung und damit  die im Greifen 
sichtbare St6rung der Projektion naeh au[~en nut  auf diese TeilquMi- 
t.~t einl). 

Der Agnostiker verhi~lt sieh also in bezug auf das ihm in sehlen 
~'ehlreaktionen optisch Gegebene in der Dauerbetraehtung wie der 
Gesunde bei Mlzu kurz dauerndem Reiz, beim Sinken der Aufmerksam- 
keit  oder bei dem vorbewui3ten Eindruek im indirekten Sehen. Man 

') Es wgre denn, dab daneben eine Mlgemeine, yon der optischen Agnosie 
unabh~tngige Projektionsst6mmg im Greifi,n bestiinde; dies trifft klinisch mit dem 
hier helarorgehobenen Verhalten nm" sehr seltcn zusammen. 
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kann  darum sagen, dab der Verlust yon abgest immtem Grol~hirnterri- 
torium und seiner Balkenanteile innerhalb der angedeuteten Grenzen 
die gleichen psychisch gegebenen Effekte hat, wie der Verlust an Wir- 
kungszeit. Die gleiche Ahnlichkeit besteht zwischen der agnostischen 
Reaktion und den Traumbildern;  der psychische Effekt der genannten 
groben Ver~nderung einer r~umlichen Erregungsverteilung im Gehirn 
ist also dem psychischen Effekt in einem Zustand, bei dem eine moto- 
rische Sperre besteht, in einer faBbaren Weise vergleichbar. 

])iese Beziehungen sind nicht umkehrbar ;  es konnte zum Beispiel 
ein leichter Grad yon fast kompensierter Farbenagnosie und Wort-  
blindheit durch Verktirzung der Reaktionszeit bis zu 10a herunter (und 
entsprechend variierenden Zeitwerten je nach der Art  des gegebenen 
erregenden Komplexes) nicht in die hOheren Grade der gleichen St6rung 
verwandelt  werdenl). 

In  diesen Relationen ~) ist eine raumzeitliche Transformation ent- 
hal ten;  welchen Zustandsraum sie betrifft, ist zu ersehen. Ihre Giiltig- 
keit  ffir grobe Ver~nderungen der bezeichneten Leistungen steht lest;  
doch l~Bt sie sich nur ffir solehe aussagen. 

2. Die Beschaffenheit der Sehreste im relativen Skotom, die geo- 
metrisch-optische Agnosie, die gerichteten Metamorphopsien bei be- 
s t immt  orientierten ol3tischen und optisch-motorischen Defekten durch 
Groflhirnlasion, endlich die Untersuchung der Traumbilder, die in der 
Nachwirkung vorbewuBter visueller Impressionen entstehen, zeigen 
gleichsinnig, dab unter bestimmten, zum Tell regulierbaren Bedingungen 
eine reversible Transformation yon Blickbewegung, Keimen von Blick- 
bewegung, Sehen von Bewegung, Sehen yon Gestalt und Raum vor sich 
geht;  mithin kann man ftir eine Gruppe yon optischen Erscheinungen 
ihre motorisehe X-Ierkunft direkt nachweisen; man kann innerhalb ge- 
wisser Grenzen yon einer optisch-motorischen Transformation spreehen 
~n dem Sinne, dab die gebremste Bewegung den l~aum und die Gestalt- 
qualit~t psychisch erscheinen l~Bta). 

Diese Beziehung gibt unter den n6tigen Beschr~nkungen wenigstens 
prinzipiell die MSglichkeit, fiir die Meehanik dieser Erscheinungen, 

1) Erfahrungen des Verf.s an einem Fall (Schafer), die an anderer Smile 
ausfiihrlich besproehen werden sollen. 

2) Die Anwendung mag vorl/~ufig als auf den Liepmannschen Herdtypus 
beschrankt gedacht sein: linkshirniger, vorwicgend subeortikaler Herd beim 
Rechtsh/~nder; der Herd unterbrieht die zugehSrige Balkenformation. 

a) Die bier besehriebene optisch-motorisehe Transformation finder ihren 
Ansehlult an die dem Phys io logen  gegebenen VerhMtnisse in den Befunden 
und Anschauungen yon I~. Sachs, sowie yon Sachs u. l~eller. Vgl. Sachs u. 
l~eller, v. GraefesArehiv f. Ophthalmol. 57, Heft 1. Dies ist der physiologische 
Befund, der die Metamorphopsie und die Doppelbilder in des Verf.s Hirnherd- 
f~llen vollkommen aufklart. 



3=[8 (). PSizl : 

deren Dimension unbekannt  ist, anMytisehe AJls~i, tze aufzustellen, ohne 
dab sieh diese, wie bei der Anwendung des F e e h n e r s e h e n  Gesetzes, 
~mf die vergleiehende Relation zwisehen mehreren vergleiohbaren 
Stufenfolgen yon gleiehartigen Reizen und Empfindungen beschr~n- 
ken miissen. Erseheinungen, die in der gegebenen psyehisehen Qua- 
litiit grundversehieden sin(l, lassen sieh ineinander iiberftihren; dies 
leg( nahe, sic als [Tmwan(lhmgen tines und desselben Vorgangs zu 
betrachten;  damit ist (lie Bereehtigung erh6ht, sie in einerlei MaB zu 
messen; bzw. es findet sich ein Weg, sic dimensionslos zu machen. 
Die Darstelhmg der verschiedenen getrennten Bereiche ergibt sich yon 
selbst durch (lie Einfiihrung yon Funktionen komplexer Ver~nderlicher. 

Da  Ms Erzeugen(te von R~mnwahrnehmung und Gesta t tsquMit~ 
immer wieder, z .B.  in den hier beschriebenen Traumversuchen, die 
virtuelle Blickbewegung im Versueh auftritt ,  rechtfertigt es sich, wenn 
man diese Erseheinungen als Verschiebungen in einem raumzeitlich 
ausgedehnten Bereich darzustellen bestrebt is(: dieselbe Behandlung 
fiihrt dazu, sic 1)robeweise in Winkelfunktionen auszudrticken. 

3. Es besteht die exklusive Beziehung, dab yon der Gesamtwirkung 
einer optisehen Situation der einma] gestaltete Tell aus der Nachwirkung 
verschwindet, (lab dagegen nur die noch nicht gestaltlieh entwickelten, 
vorbewuBt aufgevommenen Anteile der Situation, fortwirken. H a t  das 
Erfafite ein Maximum, no haben die latent  im VorbewuBten naehwirken- 
den Elemente ein Minimum und umgekehrt. 

Die Beziehvng enthMt, in entsprechender Vorsieht angewendet, den 
Ansatz zu einem analytisehen Ausdruek. Die sieh daraus ergebende 
Besprechung, die u . a .  (lie l]eziehungen der geakt ion  zum F e c h n e r -  
sehen Gesetz herstellt, soil indessen hier nieht durchgeftihrt werden, 
(la sic zu viel Einzelergebnisse vorwegnehmen mtiflte, die in der hier 
gegebenen Mitteilung hSehstens erwi~hnt, nieht abet  behandelt  worden 
sind. N~r einige kurze SehluBbemerkungen iiber die Riehtung, die sieh 
hier zeigt, m6ehte sich Verf. doch noch gestatten. 

E i n  l e i c h t  zu  e r r a t e n d e r ,  zun~ichst r e i n  f o r m a l e r  A n s a t z  
f iir 3., der allerdings Anfangsbedingungen und Di~mpfung v611ig un- 
beriicksichtigt liiBt, ist, wie leieht ersehen werden kann, 

A = eosq~ + i sinqJ = e~;, 

die E u l e r s e h e  Relation. A bedeute die Gesamtiinderung der inneren 
Situation dureh die einmalige Originalerregung im Versueh; q) ist eine 
unbekannte Funktion. Die Einffihrung der imaginiiren Einheit  driiekt 
die Getrenntheit der beiden Bereiehe aus, in denen die Versuehsergeb- 
nisse spielen; die beiden Bereiche hiingen ja tatsRehlieh nur  dutch die 
Sehwelle zusammen. 

Das Vorstehende ist selbstverstii, ndlieh kein strenger Ansatz, sondern 
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t in  Gleichnis.  F o r m a l  is t  es, wenn man  von dem U m s t a n d  abs ieht ,  da l t  
es sich mn eine komp]exe  Funk t ion  hande l t ,  die Invers ion  des F e e h n e r -  
schen Gesetzes 

E = k log R .  

~ o  El ,  E 2 mel~bare Empf indungss tg rken ,  R1, R 2 . . . mel~bare Reizintensi-  
tgtm~ bedeuten .  Die  Berecht igung;  hier  yon der  komplexen  F o r m  dm 
F u n k t i o n  q0 i abzusehen,  liil~t sieh le icht  d a r t u n  und e rg ib t  einen Sinn 

Andererse i t s  is*, (tie formale  [~bereinst, immung  des F e e h n e r s c h e n  
Gesetzes 

E --  k log R 

mit der  P l  a n c kschen Ent rop ie formel  ~) 

N = k logW 

auf den ers ten Bliek auffMlend:  dab  sie n icht  blol~ formM ist, sondern  
einen Sinn in sich enthgl*, ist  p lausibel ,  wenn man  bedenk t ,  dal~ zwischen 
W, der  Anzah/  al ler  bei einer  be s t immten  1Raumverteilung m6glichen 
Komplex ionen ,  und zwisehen R le icht  wesenswieht ige Verknf ipfungen 
sieh e r ra ten  lassen, die  fiber das  T a l b o t s e h e  Gesetz hinweg gewonnen 
werden kSnnen. Das T a l b o t s e h e  Gesetz 

T 
t +  - 

2 

1 f~ (o )  d 0 
u =  T , v  

7 '  
t -  

"2 

i s t  der  Ausdruck  ffir einen zei t l ichen Mit te lwer t ,  yon d e m  Mlein (Itir 
h inre ichend kleine Zei ten  T) d ie  Empf indungs in t ens i t~ t  zur  Zei t  t ab-  
hang t .  Vom T ~ l b o t s c h e n  Gesetz geh t  P.  H e r t z  2) aus,  um die  Be- 
deu tung  der  re la t iven  Verweilzeit  per iodiseh sich bewegender  Sys t eme  
da rzu tun .  Es is t  zu bemerken,  daft die Ersche inungen  bei  de r  al lge- 
meinen  Sehs t6rung  nach  Hin te rhaup t schuf t  das  T a l b o t s c h e  Gesetz 
yon Sukzessionen auf  das  S imul tane  t ransponie ren  a), d ie  hier  gegebenen 
u  aber  einen ~Veg zeigen, auf dem sich das  S imul tane  in Suk-  
zessionen zerlegt .  

1) Vgl. P l a n c k ,  Theoric der Wi~rmestrahlung. J~dpzig 1913. S. 117 u. 121. 
2) 1. c, S. 469ff. 
s) Verf.: Jahrbiicher f. Psychiatrie 37. 287 u. 288. Wicn. 


