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Vorwort. 

Die Bedeutung des Gestaltproblemes reicht uber den Rahmen einer 
Einzelwissenschaft hinaus. Deshalb ist es wichtig, dass sich Forscher ver
schiedener Sondergebiete urn seine Klarung bemuhen. Diese Sachlage ist 
zugleich der Grund, der es angebracht erscheinen liess, die vor-liegende 
Abhandlung, die im Auftrage von Herrn Professor Asher zunachst fur die 
"Ergebnisse der Physiologie" geschrieben wurde, auch in Buchform zu ver
Mfentlichen. 

Der ursprungliche Text wurde hier unverandert neugedruckt; nur ist er 
durch ein N amen- und Sachverzeichnis, sowie eine Bibliographie vervollstandigt 
worden. Die auf besonderen Wunsch des Verlegers hinzugefugte Bibliographie 
habe ich im Anschluss an den Sanderschen Kongressbericht (Bonn 1927) 
bearbeitet. Die Literaturangaben sind in zwei Gruppen geordnet. Die Reihe A 
enthalt Abhandlungen, die Wesentliches zur Theorie der Gestalten beitragen, 
sowie historische und zusammenfassende Darstellungen. Unter B sind ausser 
den experimentellen Untersuchungen auch theoretische Arbeiten, die sich 
nur mit einer Teil£rage beschaftigen oder das Gestaltproblem lediglich streifen, 
genannt. 

R. Matthaei. 
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Das Gestaltproblem. 

Von 

Rupprecht Matthaei (Bonn). 

Mit 24 Abbildungen im Text und einer Tafel. 

Motto: "Bei jeder Arbeit kommt es in erster Linie auf die Ge
danken an. Eine experimentelle Studie, eine neue Beobachtung, 
ein zusammenfassendes Werk hat keinen Wert und keine Wir· 
kung ohue Gedanken, welche die Bedeutung, den Zusammen· 
hang erkennen lassen". Max Verworn (1908). 

Li tera tur hin weis e. 
Das folgende Verzeichnis enthalt absichtlich moglichst wenig Angaben. (Einzelhinweise 

befinden sich in den Fussnoten des Textes.) Ich habe versucht, hier nur die grundlegenden und 
zusammenfassenden Abhandlungen zu nennen. Die Nummern II, 12, 16, 18, 19, 22 fiihren 
Arbeiten auf, die - besonders iibersichtlich geschrieben - geeignet sind, auch den Fern
stehenden einzufiihren. Die ersten sechs Nummern enthalten Hinweise auf die Geschichte des 
GestaJtproblems. Die weitern Abhandlungen sind nach Gruppen verwandter Richtungen zu
sammengestellt. (Hinweise auf dieses Verzeichnis bringen die im Text eingeklammerten Zahlen.) 

I. K reibig, J. K., Die inteIlektueIlen Funktionen. IlIff. Leipzig 1909. - 2. Gelb, A., 
Theoretisches iiber Gestaltqualitaten. Z. Psychol. 1)8, 4££. (19Il). - 3. Kleint, H., Die psychi
schen Formen, Bemerkungen zur Theorie und Einteilung der psychischen Erscheinungen. Arch. 
f. Psycho!. 04, 469 (1926).- 5. Henning, H., Psychologie der Gegenwart. Lebendige Wissen
schaft. 2. Berlin 1925. - 5. Kruger, F., Dber psychische Ganzheit. Neue psychologische Studien. 
1, I. Miinchen 1926. - 6. Buhler, K., Die Krise der Psychologie. Jena 1927. 

7. v. Ehrenfels, Ohr., Dber Gestaltqualitaten. Vjschr. wiss. Philo3. 14, 249 (1890). -
Neudruck in "Das Primzahlengesetz". 6-11, 77-95. Leipzig 1922. Dort auch "Weiterfiihrende 
Bemerkungen" 95-lIl. - 8. Hofler, A., Gestalt und Beziehung - Gestalt und Anschauung. 
Z. Psychol. 60, 161 (1912). - 9. Seifert, F., Zur Psychologie der Abstraktion und Gestalt
auffassung. Z. Psychol. 78, 55 (1917). 

10. Sander, F., Dber Gestaltqualitaten. 8th internat. Kongress of Psychol. Groningen 
1926. Proc. a. Papers Groningen 1927, 183. - II. Sander, F., Expsrimentelle Ergebnisse der Ge
staltpsychologie. Ber. 10. Kongress expar. Psycho!. Bonn 1927. Jena 1928, 23. (Dort ausfiihrl. 
Literaturverzeichnis.) - 12. Volkelt, H., Fortschritte der experimentellen Kinder
psychologie. Ber. 9. Kongress exper. Psychol. Miinchen 1921). Jena 1926. Auch als Sonderdruck! -
13. Ipsen, G., Dber Gestaltauffassung. (Erorterung des Sanderschen Parallelogramms.) Neue 
psychologische Studien 1, 167. Miinchen 1926. 

14. Kohler, W., Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationaren Zustand. Braun
schweig 1920. - 15. Kohler, W., Gestaltprobleme und Anfange einer Gestalttheorie. Jber. ge
samte Physiol. III 1, 512. Berlin 1925. - 16. Kohler, W., Komplextheorie und Gestalttheorie. 
Antwort auf G. E. Miillers Schrift gleichen Namens. Psychol. Forschg 6, 358 (1925). -
17. Wertheimer, M., Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt. Psychol. Forschg 1, 47 (1922) 
und 4,301 (1923). - 18. Wertheimer, M., Dber Gestalttheorie. Symposion H. 1, Erlangen 1925. 
19. Koftka, K., Psychologie. In M. Dessoir, Lehrbuch der Philosophie 2. Die Philosophie 

Asher - Spiro. Ergebnisse der Physiologie. XXIX. 1 
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in Einzeldarstellungen 493-603. Berlin 1925. - 20. Koffka, K., Psychologie der Wahrnehmung. 
8th internat. Kongress of Psycho!. Groningen 1926. Proc. a. Papers Groningen 1927, 159. 

21. Hamburger, R., Neue .Theorie der Wahrnehmung und des Denkens. Berlin 1927. 
22. Matthaei, R., Der Begriff der Gestalt und seine biologische Bedeutung. Natur und 

Museum. 57. Ber. Senckenbergische naturforsch. Ges. Frankfurt a. M. 1927, 27. 

Es mag wunder nehmen, dass in den "Ergebnissen" der Physiologie 
eine Abhandlung iiber ein "Problem" erscheint, das obendrein vornehmlich 
Psychologen bearbeiteten. Ich machte nun dieses Unterfangen nicht etwa 
mit dem Hinweise rechtiertigen, es diirfe ein Problem wohl selten (oder nie?) 
als wirklich gelast gelten und doch liesse sich auf dem Wege zu seiner Lasung 
immerhin manches Einzelergebnis abrunden. Mir kommt es gerade darauf 
an, zu zeigen, dass schon Gewinnen und voIles Erfassen einer neuen Frage
stellung "Ergebnis" sein kann und zwar dann, wenn sich damit neuartiges 
Denken anbahnt. Namentlich beziiglich des Gestaltproblems liegen die Dinge 
so: Dieses Fragen, zuerst von Philosophie und Psychologie gefunden, erOffnet 
neue Ausblicke auf ureigentlich biologische Ratsel. Wenn ich in diesem 
Zusammenhange das Wartlein "neu" verwende, so hare ich manchen Kenner 
im Lager der Philosophen und Psychologen wie auch der Biologen wider
sprechen. Demgegeniiber braucht man nicht Ben Akiba zu zitieren. Fiir den 
Nutzeffekt jener Anschauungen ist es wichtig, dass man ihre neuen Seiten zu 
sehen sucht. Es ist notwendig zu erkennen, dass es in der Entwicklungsphase, 
die die biologischen Wissenschaften heute kennzeichnet, an der Zeit ist, diese 
Fragen aufzuwerfen. Hier will etwas von jenem reformatorischen Schwung 
wirksam werden, der ein "von Neuem Geboren-werden" fordert!1 -

Meine Absicht ist es daher' nicht, ein irgendwie vollstandiges. Referat 
der experimentellen Ergebnisse der Gestaltpsychologie zu geben, so bedeu
tungsvoll sie unmittelbar fiir die Sinnesphysiologie sind. Das eriibrigt sich 
auch, weil dariiber ~rst 1927 Sander auf dem X. Kongress fiir experimentelle 
Psychologie in Bonn ausfiihrlich berichtet hat. Ebenso machte ich die Frage 
nach der Geschichte des Problems beiseite lassen. Diesbeziiglich mag der 
Leser in den zu Beginn aufgefiihrten Quellen Aufschluss suchen. Dort habe 
ich auch einige Autoren genannt, die sich mit der gegenwartigen "Krise der 
Psychologie" auseinandersetzen. Ich sehe meine Aufgabe vielmehr darin, 
den wesentlichen Gedankeninhalt zum Aufbau einer Gestalttheorie 
darzustellen. Auch in dieser Richtung liegt naturgemass schon manche Zu
sammenfassung vor, "naturgemass", denn es handelt sich bei den Bemiihungen 
urn eine Gestalttheorie ja gerade urn das Wiedervortreten synthetischer 
Arbeitsweise. Die Biologie der Gegenwart besitzt ebenfalls das Bediirfnis 
zur Synthese: nach fast ein Jahrhundert lang vorherrschender Analyse, die 
die Lebenserscheinungen in Organ- und Zellvorgange aufzulasen suchte, ent-

1 Man kOI)llte es geradezu als Symbol nehmen, dass Kinder in der Tat besonders befahigt, 
sind, Ganzheiten zu erleben. 
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deckt sie von neuem den Organismus als ein Ganzes. Die mit dies em Front
wechsel notwendig gewordene Revision ihrer Methoden weist die Biologie 
auf die verwandten Bestrebungen in der Psychologie. Damit wird gleich
zeitig, wie ich anzudeuten versuchen werde, eine neue Stellung zur Psychologie 
in der Biologie vorbereitet, nachdem auch die Medizin wieder eng ere Fiihlung 
mit psychologischen Fragen verIangte. Das mag zur Rechtfertigung des vor
liegenden Versuches vorerst geniigen. 

Der Hauptteil der Arbeit wird iiber das phi10sophisch-psychologische 
Problem berichten. Es soIl darin zunachst ausschliesslich von Gestalten als 
Erlebnisgegenstanden die Rede sein. Mittels einer negativen Heraushebung 
des Besonderen werde icl1 zeigen, dass Gestalten analytisch iiberhaupt nicht 
fassbar sind. Dann werde ich auf die positiven Kennzeichen eingehen, die 
dem Gefiige der Gestalten eignen. Hier werden anschauliche Beispiele un
umganglich, die ich gerade ihret unmittelbaren Vorfiihrbarkeit wegen aus 
dem optischen Gebiete wahlte 1• Jedoch werden Hinweise nicht unterbleiben, 
die die Allgemeinheit von Gestaltphanomenen in der Wahrnehmung samt
licher Sinnesgebiete erschliessen lassen. Aus der Schilderung des Gefiiges 
ergibt sich endlich die Moglichkeit, ein allgemeines Gestaltgesetz heraus
zuarbeiten, das 8ich zugleich auf das Werden von Gestalten, die "Gestaltung", 
erstreckt. Damit wird die -obertragung auf biologische Tatbestande vorbereitet. 
Hierzu ist noch der Versuch einer Abgrenzung zwischen subjektiven und ob
jektiven Gestalten, vor all em aber der Nachweis physischer Gestalten not
wendig. Abschliessend versuche ich einige biologische Ausblicke. Hier muss 
ich mich frei1ich auf Andeutungen beschranken, uIli nicht allzusehr den Rahmen 
der "Ergebnisse" zu iiberschreiten. 

Die Hauptsatze der Gestaltlehre habe ich unter 1-13 durchlaufend auf
gefiihrt. Es sind Ergebnisse, die ich fiir erwiesen halte. Sie sind derart ge
ordnet, dass sie aufeinander aufbauen, wobei bisweilen ein spater genannter 
Satz einen friiheren mit einschliesst. Ihrem Wesen nach sind es empirische 
Satze, denen jedesmal ihre Beweisfiihrung folgen solI. Wenn im VerIaufe der 
Abhandlung auf die Hauptsatze verwiesen wird, solI mit dem Hinweis gesagt 
sein, dass das besprochene Beispiel den betreffenden Satz belegt. Nicht etwa 
werde ich die Satze nach Art von Axiomen verwenden, aus denen sich dieser 
oder jener einzelne Tatbestand ableiten lasst. 

Ganzheit negativ bestimmt. 
1. Gestalt ist nicht Summe. 

Urn das Eigenartige der Gestalt recht eindringlich klar zu machen, hat 
v. Ehrenfels (7) eine merkwiirdige -obedegung angestellt. Die Tone eines 

1 Eine ganze Reihe von Abbildungen, die diese Abhandlung enthaIt, ist neu. (Abb. I, 
8, 9, (10), 13, 17, 18, 19, 20, 23, Bowie die Tafel.) 

1* 
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kurzen Musikstuckes seien einmal einem Individuum in ihrem naturlichen 
Zusammenhang vorgetragen; sodann aber sei jeder Einzelton mit seiner 
besonderen zeitlichen Bestimmtheit je einem anderen Horer getrennt 
gegeben. Die Summe der Bewusstseinseinheiten von den Einzeltonen ist 
dann um etwas armer als das eine Bewusstsein, das die Vorstellung der ganzen 
Melodie umfasst. Fur das "Mehr", das einen derartigen Vorstellungskomplex 
vor der Summe von Einzelbewusstheiten auszeichnet, hat v. Ehrenfels den 
Namen "Gestaltqualitat" eingefuhrt. Abgesehen von der Fragwurdigkeit, 
die in der Voraussetzung liegt, es liessen sich die Bewusstseinsinhalte ver
schiedener Individuen addieren, bleibt in dieser Uberlegung noch zweierlei 
unsicher. Besitzen die Individuen, die jeweils nur einen Ton vernahmen, 
wirklich isolierte Bewusstseinseinheiten, und ist in dem Augenblick, in dem ich 
eine Gesamtmelodie erfasse, wirklich die Summe ihrer Einzeltone gegen
wartig? Mogen diese Bedenken zunachst einmal zuruckstehen, soerkennt 
man immerhin, dass die v. Ehrenfelssche Gestaltqualitat auf einen eigen
tumlichen Tatbestand am Musikstucke abzielt, namlich auf das, was wir 
gewohnlich Melodie nennen. Daruber hinaus wird in dem beschriebenen 
Denkexperiment behauptet: Melodie ist nicht schlechthin Summe von Tonen; 
jene Gruppe von Menschen, die samtliche Einzelt6ne getrennt horten, hat 
zusammengenommen keine Ahnung von der Gestaltqualitat des Ganzen. 
Den Beweis fur diese These erbringt v. Ehrenfels indessen mit dem Hin
weise auf die Transponierbarkeit. 

Die Transponierbarkeit bedeutet eine Invarianz der Gestalt bei 
durchgangiger Veranderung der ihr als Grundlage dienenden Stiicke. So 
konnen z. B. die Tone einer Liedzeile bei Ubertragung in eine andere Tonart 
derart durch andere Tone ersetzt werden, dass in der neuen Form kein einziger 
Ton wieder vorkommt, der in der ersten Tonart benutzt wurde. Trotzdem 
bleibt die Melodie' unverandert. Sie wird nach der Transponierung auch von 
Musik-U nkundigen sofort wiedererkannt. Wenn also die Gestalt erhalten 
bleiben kann, obwohl sich aIle ihre Stucke verandert haben, dann kann sie 
nicht Summe dieser Stucke sein! Andererseits konnen alle Tone und ausser
dem der charakteristische Rhythmus des Ganzen gewahrt werden, und man 
wird doch eine ganz veranderte Melodie erzielen, wenn man nur einige wesent
liche Vertauschungen vornimmt: die Gestaltqualitat ist dann verandert, 
obwohl die Summe der Teile dieselbe blieb. Die Art der Transponierung ist 
mithin nicht beliebig. Es ist eine Sonderfrage, die in das Gefuge der Gestalten 
hineinfiihrt und wohl zunachst nur in Einzel£aIlen beantwortet werden kann, 
welchen Regeln die Abwandlung der Stucke folgenmuss, damit dieselbe Ge
stalt fundiert bleibe. Hier sei zunachst nur die Moglichkeit einer von den 
Stucken unabhangigen Invarianz des Ganzen hervorgehoben. Die Feststellung, 
die Grundlage der Gestalt sei transponierbar, ist der Kern des Beweises, den 
v. Ehrenfels fur die Eigenart der Gestaltqualitat erbrachte. Etwa 20 Jahre 
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vor ihm, hat Ernst Mach 1 bereits ausdrucklich das wesentliche Problem 
des Gestaltenseh6ns in die Frage zusammengefasst, "woran es liege, dass 
geometrisch ahnliche Gebilde auch optisch ahnlich seien". Merkwiirdiger
weise wird die Transponierbarkeit gerade fiir optische Gestalten neuerdings 
bezweifelt. Daher lehnt sie auch Lindworsky 2 als allgemeines Gestalt
kriterium abo Er meint: "wenn Tonintervalle als einfache Gestalten gelten, 
so miissen auch Farbintervalle als solche anerkannt werden. Sie sind aber 
nicht transponierbar". Demgegeniiber konnte man darauf hinweisen, dass 
del' asthetische Teil von Goethes Farbenlehre auf del' Uberzeugung einer 
Transponierbarkeit von Farbintervallen ruht. Denn die Transponierbarkeit 
begriindet erst die Berechtigung, bestimmte Gruppen jeweils im Goethe
schen Farbenkreise gleich abstandiger Farbenpaare als harmonische, charak
teristische odeI' charakterlose Zusammenstellungen zu beschreiben. Den 
Beweis· fur transponierbare Farbintervalle, die als Ganze erfasst werden, 
diirften Kohlers 3 Versuche mit Schimpansen liefern. Kohler hatte z. B. 
einen Schimpansen gegeniiber einem unbunten Farbenpaar auf die Wahl 
des Hellgrau dressiert. Wenn er nun im ("kritischen") Kontrollversuch ein 
Weiss neben das Hellgrau stellte, dann wahlte del' Affe das Weiss und mied 
die Farbe, die in dem Lernversuch die bevorzugte war. Wenn weiterhin neb en 
dem Dunkelgrau del' Dressurfarben ein Schwarz erschien, dann entschied 
sich das Tier fur das Dunkelgrau, das im erst en Farbenpaare nach erfolgter 
Dressur regelmassig abgelehnt wurde. (Ahnliche Versuche wurden mit Bunt
farben zwischen Rot und Blau. sowie zwischen Gelb und Rot ausgefiihrt.) 
Es stellte sich also heraus, dass die Anthropoiden (entsprechendes wurde 
von Kohler und von J aensch 4 an Hiihnern und Kindel'll festgestellt!) 
nicht die Einzelfarbe gelernt hatten, sondeI'll das eigentiimliche "Zueinander" 
del' Farben im Ganzen des Farbenpaares. Jenes Zueinander wird dann sinn
gemass transponiert, so dass die urspriinglich zu wahlende Farbe die Rolle 
del' zu meidenden, die nach den Lernversuchen zu meidende die Rolle del' 
bevorzugten Farbe einnehmen kann. Gewohnlich wird die Transponierbarkeit 
optischer Gestalten mit dem Hinweise auf geometrisch ahnliche Figuren oder 
auf die Unabhangigkeit des Dargestellten von dem verwendeten Material 
begriindet. Mach hat schon derartige Tatbestande beschrieben. Recht deut
lich wird die Berechtigung der oben wiederholten paradoxen Form, die er 
dem Problem optischer Gestalten gab, durch die Vorfiihrung eines Falles 
von geometrisch kongruenten Figuren, die dennoch phanomenal durchaus 
verschieden sind. Mach zeichnet zwei kongruente Quadrate, die indessen 

1 E. Mach, Die Analyse der Empfindungen, 6. Auf I. Jena 1911, 90, Fussnote. 
2 J. Lindworsky, Theoretische Psychologie im Umriss. Leipzig 1926. S. 88. 
a W. Kohler, Nachweis einfacher Strukturfunktionen beim Schimpansen und beim 

Haushuhn. Abh. preuss. Akad. Wiss., Physik.-math. Kl. Nr 2. Berlin 1918_ 
4 E. R. J aensch, Einige allgemeinere Fragen der Psychologie und Biologie des Denkens, 

erlautert an der Lehre vom Vergleich. Leipzig 1920. 
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verschieden gelagert sind: die Seiten des einen sind lotrecht-wagrecht an
geordnet; das andere steht ubereck, seine Diagonalen wurden die gleiche 
Richtung wie die Seiten des ersten haben. Mach stellt mit Recht fest, dass 
diese beiden Quadrate in der Erscheinung (er sagt "physiologisch") "ganz 
verschieden" sind, und dass sie "ohne mechanische und in tell e k t u e 11 e 
Operationen niemals als gleich erkannt werden konnen". Dieses Beispiel 
sei vorerst nur zur Veranschaulichung der Eigenart des Problems beschrieben; 
ich werde noch auf seine Bedeutung zuruckkommen. - Ein regelmassiges 
Funfeck sei einmal als schwarze Umrisszeichnung auf weissem Grund, daneben 
parallel gelagert als rote Flache ausgefuhrt: Die konstituierenden Stucke 
sind vollig verschieden, und doch bilden sie dieselbe Gestalt. Es ist leicht, 
noch in anderen Sinnesgebieten die Transponierbarkeit von Gestalten auf
zuzeigen. vVerden unsere Glieder passiv nach dem Plane einer einfachen 
geometrischen Figur bewegt, so erkennen wir sie weitgehend unabhangig von 
der Grosse der ausgefuhrten Bewegung. Sogar Ubertragungen von Gestalten, 
die aus den Wahrnehmungen eines Sinnes bekannt sind, in ein anderes Sinnes
gebiet sind moglich. Wir konnen Zahlen, die uns mit dem Finger auf eine 
beliebige Rautstelle geschrieben werden, ohne hinzublicken erfassen. B 0 r n
stein 1 hat den Versuch gemacht, die Moglichkeit, transponierbare Ganz
heiten zu vermitteln, als Kennzeichen fur die "Rohe" eines Sinnes zu ver
wenden. Er macht es wahrscheinlich, dass der Geruchsinn keine transponier
baren Gestalten kennt. Trotz ihrer Verbreitung wird die Transponierbarkeit 
von manchen Psychologen nicht als Gestaltkriterium gewurdigt. So ver
meidet auch Koffka in seinem Ubersichtsbild der neuen Psychologie (19) 
uberhaupt den Terminus. Aber er bringt doch den Tatbestand bei der Be
sprechung von Denkgestalten. "Rat das Kind "gross" als Gegenteil von 
"klein" kapiert, so besteht eine Gestaltdisposition nicht nur fur dieses Begriffs
paar oder fur ahnliche, sondern es hat damit die Gestalt Gegenteil uber
haupt erworben" (S. 572). Ganz entsprechend fand auch Kohler, dass nach 
lange fortgesetzten vetgeblichen Versuchen, einen Schimpansen auf die Wahl 
zwischen zwei roten Farben zu dressieren, die Entscheidung sofort gelang, 
nachdem der Affe an zwei starker verschiedenen Farben die Aufgabe einmal 
begriffen hatte. Die letztgenannten Beispiele mach en es verstandlich, dass 
die Betrachtung der Transponierbarkeit v. Ehrenfels dazu fuhrte, allen 
abstrakten Begriffen Gestaltqualitat zuzuschreiben. Analog hat S pear man 2 

die Gestalt, die eine Erscheinung "be~itzt" 3, als das von ihrem Einzelbestande 
Abstrahierbare gekennzeichnet. 

1 W. Bornstein, Uber den Geruchsinn. Dtsch. Z. Nervenheilk. 104, 55 (1928). 
2 C. Spearman, Two Defects in the Theory of "Gestalt". 8th internat. Kongress of 

Psychol. Groningen 1926. 
3 "We cannot properly say that the latter" (an angle) "is a shape, but only that it has 

one." 
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2. Gestalt ist nicht Beziehung. 
Gerade das Kriterium der Transponierbarkeit von Gestalten kann zu 

der Annahme verleiten, Gestalten liessen sich vielleicht als Summe von Be
ziehungen zwischen den sie konstituierenden Stucken verstehen. Wenn 
Kohler (16, S. 383) jenes Kennzeichen gelegentlich dahin ausdruckt, "dass das 
Spezifische einer Gestalt im allgemeinen invariant bleibt, wenn nur die (gegen
standlich verstandenen) Beziehungen der Reize zueinander erhalten bleiben", 
so kann dies wohl in der gleichen Richtung missverstanden werden. In der 
Tat hat Gelb (2) vorubergehend die Auffassung vertreten, dass (wie es Marty 
gesagt hatte) "das Eigentumliche der Gestalt sich in Verhaltnissen erschopfe". 
Dem hat sodann Hofler (8) die These dieses Paragraphen entgegengesteUt. 

In unserem Bewusstsein kann das Zueinander von Farben oder Tonen 
in zweierlei Art erscheinen: als Gestalten und als (wahrgenommene) Verhalt
nisse zwischen den Phanomenen. 1m besonderen FaIle wurden etwa erfasst 
auf der einen Seite eine Melodie, ein Farbenklang, auf der anderen Verschieden
heitsrelationen. Hier ware zu untersuchen, ob sich etwa die Gestalten in Viel
heiten von Relationen auflosen lassen. Wie Hofler ausfuhrt, sind die Rela
tionen "nicht nur in einer Hinsicht zu wenig, urn die Gestalt aus sich allein 
auszumachen, sondern in anderer Hinsicht sind es ihrer auchwieder zu viel". 
Zu wenig sind sie, denn der Musikalische erlebt zweifellos "mehr" in einer 
Symphonie als der U nmusikalische, wenn dieser es auch durch Studium dahin 
gebracht hat, ausser den Tonen noch eine ganze Reihe von Relationen zwischen 
ihnen zu erfassen. Sollte man da annehmen mussen, dass der Musikalische 
lediglich mehr Relationen hart? "Ware es nicht vielmehr denkbar, dass gerade 
der Melodietaube sich einen Ersatz ... durch logisches Herausarbeiten moglichst 
vieler von den durch die einzelnen Tonen bestimmten Tonrelationen zu ersetzen 
sucht, so dass er hierin sogar weit mehr leistet, als der Musikalische je zu 
leisten notig findet?" Hofler findet es fraglich, "ob solche Berechnungen 
der Anzahl von Relationen, die neben den Tonen aufgefasst wurden, auch 
noch einen Musikalischen und nicht eben doch nur den Unmusikalischen als 
getreue Beschreibung seines Erlebnisses befriedigen". Zu viel Relationen 
sind andererseits moglich zwischen den Bestandstucken einer Gestalt, als 
dass man sie aIle in dem Gestalterlebnis enthalten denken konnte. Vier Tupfen 
in der Anordnung von Quadratecken seien als absolute Glieder einer Gestalt 
gegeben. Dann gibt es zwischen ihnen 6 Abstandsrelationen, 12 Richtungs
relationen; je zwei Abstande, die den Seiten entsprechend gleich sind; diese 
sind kleiner als die Diagonalen. Dazu kommen Zahlenrelationen, die die 
Grossenverhaltnisse bestimmen, und endlich Relationen hoherer Ordnung 
zwischen den genannten Relationen. Wenn man also Gestalt der Summe 
von Relationen gleich setzen will, so ist es notwendig, eine Auswahl zu treHen, 
die angibt, welche aus dieser schier unzahlbaren Menge die fur die Gestalt 
entscheidenden Relationen sind. Es muss weiter erklart werden, was 
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diese gestaltfundierenden Relationen vor den anderen auszeichnet. v. Ehren
fels hat die gleiche Schwierigkeit beziiglich der wahrend des Erklingens 
einer Melodie entstehenden Einzelgestalten beriihrt. Es miisste ja hier auch 
eine phantastische Vielheit auftreten. Aberdiese wird abgelost, "wenn nach 
dem Verklingen des letzten Tones die in sich urn so vieles einheitlichere Gesamt
melodie als Ganzes vor uns steht". "Das Ende der Melodie ist nicht deren 
Ziel; aber trotzdem: hat die Melodie ihr Ende nicht erreicht, so hat sie auch 
ihr Ziel nicht erreicht" (Nietzsche). 

So habe ich in Diskussionen oft erlebt, dass derjenige, der es unter
nimmt, die Gestalt als Summe von Relationen zu fassen, gezwungen ist, dazu 
noch eine besondere iibergreifende, das Ganze umspannende "Gesamtrelation" 
anzunehmen. Sehr merkwiirdig ist ein Satz, den v. Ehrenfels als Antwort 
auf Martys Einwand in den weiterfiihrenden Bemerkungen zu seiner grund
legenden Abhandlung schrieb. "Die Auffassung der Gestaltqualitat als Summe 
aller Relationen zwischen den Elementen ihrer Grundlage ist so iibel nicht 
und vertragt sich mit allen wesentlichen Konsequenzen der Gestalttheorie 
- wenn man nur den Gedanken nicht fahren lasst, dass jede Summe als solche 
doch wieder ein eigentiimliches Ganzes darstellt". Das ist offenbar ein Zirkel, 
denn es bleibt doch ausser den Relationen noch ein Eigentiimliches, das eben 
den Gestaltbegriff forderte. Es lasst sich aber auch zeigen, dass Relations
wahrnehmungen gar nicht zur Erfassung einer Gestalt notwendig sind. So 
betont z. B. Kohler 1, "dass maximal charakteristische Gestaltwirkungen 
moglich und haufig sind, wenn zugleich von einem Beziehungsbewusstsein 
uberhaupt keine Rede sein kann". Es sind, wie Hofler feststellt, zwei hetero
gene Vorstellungsgegenstande, denen sich zweierlei psychische Akte zuwenden, 
"namlich der Kreisgestalt das (asthetische) Anschauen, den Kreisbeziehungen 
das (geometrische) Denken". "Auch die zwei Augen, zwei Ohren, zwei Mund
winkel eines schonen Kopfes zahlen wir ja nicht, wahrend wir uns seines 
Anblickes asthetisch erfreuen". 

Wenn die· herangefiihrten Argumente erweisen, dass Gestalt jedenfalls 
. nicht reduzierbar ist auf eine Summe von Relationen, so ist damit das 
grundlegende Problem ihres Verhaltnisses zu den Relationen noch nicht 
erschopft. Schon Hofler hat die Frage aufgeworfen, "ob z. B. der einzelne 
Horer eines jene Sequenzen und Wiederholungen in sich fassenden Ton
stiickes sich dieser Gleichheitsrelationen, dieser Anzahlen, in denen sich 
die einzelne Tonfigur wiederholt ... , sozusagen relationsmassig oder auch 
schon wieder gestaltmassig bewusst wird". In der Tat scheint heute 
die Mehrzahl der Gestaltpsychologen die Verhaltniswahrnehmung als eine 
besondere Form der Gestaltwahrnehmung anzusehen, welche Meinung iibrigens 
v. Ehrenfels selbst bereits angedeutet hatte. Es gilt dann diese Art von 
Gestalterfassung, namlich die Relationswahrnehmung, zu kennzeichnen. 

1 An dem S. 5. angefiihrten Qrte S. 13. 
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Das tut Koffka (19) an dem Beispiel zweier gleich langer Striche, die wie 
Rechteckseiten parallel laufen. In dem Augenblicke, in dem ich sie als gleich 
erkenne, habe ich die an sich getrennten Stucke in Verb in dung miteinander 
gebracht: ich sehe sie als Glieder einer Gestalt, als Rechteckseiten. Aber 
- und das ist das wesentliche der Relationserfassung - diese Linien sind 
betonte Glieder der Gesamtgestalt, aus der sie entgegen dem "naturlichen Druck" 
der Gestalt "herausgehoben" wurden, wobei eine gewisse "Spannung" zwischen 
den verglichenen Stucken herrscht. Damit ware die angefochtene These, 
Gestalt sei Summe von Beziehungen, umgekehrt: Beziehungswahrnehmungen 
sind eine Gruppe von Gestalten. Eine zergliedernde ("alte") Psychologie 
wurde die Stucke selbstverstandlich als die Elemente ansehen, die weiterhin 
zu Relationen fuhren, die ihrerseits insgesamt zu Gestalten zusammengefasst 
werden. Dann wurde der hier bekampfte Standpunkt schematisch etwa so· 
aussehen: St ~ R ~ G. Dagegen stellt die Gestaltpsychologie, wie noch gezeigt 
werden soIl, die Urspriinglichkeit der Gestalterfassung fest, aus der erst sekun
dar einzelne Stucke herausgehoben werden konnen, die eine Relation bilden. 
G~ (St~ R). (Daneben wird gewiss auch das Schema (R = G) ~ St einem 
phanomenalen Tatbestande • entsprechen.) 1m gegebenen FaIle konnen mithin 
Beziehungen (in verschiedenem Umfange) mit in die Gestalt "eingehen", 
aber stets bleibt die Gestalt etwas fur sich Fassbares. 

Plangemass habe ichbisher von Relationswahrnehmungen in ihrem 
Verhaltnis zum Gestalterlebnis gesprochen. Davon zu trennen ist die Frage 
nach der Rolle der nicht erkannten, durch das Objekt bestimmten Relationen. 
Dies Problem riihrt an die Scheidung zwischen objektiver und subjektiver 
Gestalt, die ich zunachst zuriickstellen mochte. Gewiss kann die "Grundlage 
der Gestalt" (v. Ehrenfels) aus der Kenntnis der konstituierenden Stucke 
und ihrer Relationen konstruiert werden; aber selbst bei der einfachsten 
geometrischen Figur ist vermutlich in der Vorstellung des Zeichners doch 
stets das Ganze, das er konstruiert, mit seiner eigentumlichen Gestaltqualitat 
als Ziel vorhanden. Aus isolierten Stucken und ihren Beziehungen wird die 
Gestalt nie. verstanden. Kreibig (1) bezeichnet die Gestaltqualitat als 
"ein anschaulich erfasstes Erzeugnis der zugrunde liegenden (oft nicht 
explizite erkannten) Beziehungen". Damit wird treffend zum Ausdruck 
gebracht, dass die Gestalt etwas nicht einfach aus ihren Teilen und Relationen 
Zusammenfugbares, sondern etwas Neues ist, wie ein neues Individuum or
ganischer Zeugung. 

3. Gestalt ist nicht Znsatzerscheinung. 

Schon jenes merkwurdige Denkexperiment v. Ehrenfelsens, das zu der 
Entdeckung fiihrte, Gestalt sei "mehr" als die Summe ihrer Teile, konnte 
den Irrtum heraufbeschworen, sie sei als Zusatzerscheinung dieser vorhandenen 
Summe nachtraglich hinzufugbar (18). Jene Theorien einer Ubergangszeit, 
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wie sie Sander (11) genannt hat, versuchen tatsachlich die neue Einsicht 
irgendwie in die herrschenden Grundanschauungen von der Existenz primarer 
psychischer Elemente einzupassen. Es wird, der atomistischen Einstellung 
getreu, nur noch ein Neues dazu gesetzt, ein ganzmachender Faktor, der die 
Elemente zusammenfasst, bestenfalls eine "schopferische Synthese" (Wundt), 
die aber doch wieder aus den durch Analyse erhaltenen Stucken sich aufbauen 
solI. Die grundsatzliche Uberwindung der Vorstellung einer "Undsumme" 
(Werthei mer), die vorangestellten Uberlegungen zur Transponierbarkeit 
und die wiedergegebenen Gedankengange Hoflers lassen indessen die These, 
die Gestalt sei nichts Hinzutretendes, sie sei keine blosse Zusatzerscheinung, 
bereits fast selbstverstandlich erscheinen. Endgultig fallen aber die erwahnten 
Hilfsannahmen durch den Nachweis des Primates der Gestalt und der phano
menalen Unwirklichkeit der Summe (Satze 5, 6). An dieser Stelle sei nur 
noch eine kennzeichnende Formulierung Wertheimers (17) wiederholt. 
"Nicht also sind "Gestalten" hier "zur Summe hinzukommende Inhalts", 
auf primar gegebenen Stucken sich "subjektiv aufbauende", kontingente, 
"nur subjektiv bedingte", "beliebige" Gebilde; nicht einfach blinde, weitere 
"Qualitaten", im Grunde ebenso stuckhaft und unbehandelbar wie die "Ele
mente"; nicht bloss etwas "zu einem Material hinzukommendes", "bloss 
Formales"; sondern es handelt sich urn Ganze und Ganzprozesse mit vielfach 
sehr bestimmten inneren, sachlichen Gesetzlichkeiten, urn Strukturen mit 
konkreten Strukturprinzipien". Den Beweis sollen die folgenden Ausfuhrungen 
erbringen. 

Wenn nun die Gestalten nicht Summe und nicht Beziehungen sind, so 
entsteht fur die Untersuchung und Beschreibung eine eigenartige Schwierig
keit. Gestalten konnen nicht im ublichen Sinne analysiert werden. Es wird 
noch gezeigt, dass eine Zerlegung sie geradezu zerstort. "W er das Ganze in 
seinen Teilen sucht,' hat dadurch das Ganze schon verloren; wer die Einheit 
aus dem Zusammensein begrifflich bestimmter Elemente erklaren will, kann 
die lebendige Anschauung jener Einheitlichkeit nicht gleichzeitig festhalten" 
[Munsterberg nach Kleint (3)]. Rubin 1 fordert eine adspektive Psycho
logie, die, ihrem Wesen nach weder analytisch noch synthetisch, sich gerade 
den Gestalten zuwendet. Es kommt darauf an, die in der Wirklichkeit vor
findbaren Gebilde von verschiedenen Seiten aus anzuschauen. Jeder "Ad
spekt" ist "etwas eine Ganzheit betreffendes". Dabei scheint es fast will
kurlich, welche Seite zuerst betrachtet wird. Die Schwierigkeit mehrt sich 
fur die Beschreibung durch den innigen Zusammenhang aller jener Adspekte 
i m Ganzen. Deshalb wird es oft notig, eine Lucke zu lassen, die erst durch 
spater Folgendes ausgefullt werden kann. Ganzheitsgemass ware ein Verfahren, 
das mir als Muster vorschwebt, wie es der Maler einschlagt. Eine f!uchtig hin
geworfene Skizze des Ganzen wird mehr und mehr ausgearbeitet, wobei der 

1 E. Rubin, Uber Gestaltwahrnehmung. 8. internat. Kongress' Psychol. Groningen 175. 
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Maler moglichst immer aIle Teile gleichmassig fordert; das Bild sieht auf jeder 
Stufe seines Werdens fertig aus, - bis das Gemalde sich in seiner ganzen an
schaubaren Selbstverstandlichkeit bietet. Vielleicht wird man am Ende sagen, 
es miisse einem derartig schrittweisen Vorgehen doch eine Art Analys~ vor
aufgegangen sein; dann aber ist es eine, die durch Gestalteinsicht geleitet 
wurde! 

Das Gefiige der Gestalten. 
4. Gestalten sind mehrheitliche, gegliederte Ganze. 

Die Thesen der Satze 1-3 gelten nicht nur fiir Gestalten, sondern fiir 
Ganzheiten iiberhaupt. Daher habe ich die Begriffe Gestalt und Ganzes bis
her neb en- und fiireinander setzen diiden. Welcher besonderen Art sind nun 
die Ganzheiten, die wir Gestalten zu nennen pflegen? Dass diese Frage nicht 
leicht eindeutig beantwortet werden kann, zeigt unter anderem ein Bekenntnis 
Rubins. "Wenn man - was man stets sollte - die Einstellung hat, dass 
man sich da£iir interessieren muss, Falle herauszufinden, wo die eigene Defi
nition nicht stimmt, dann ist es mir nicht gelungen, eine befriedigende Defi
nition iiber die Wahrnehmungsgestalten zu finden". So mochte ich auch an 
dieser Stelle keine irgendwie erschopfende Definition geben: die ganze Ab
handlung dient ja schliesslich diesem Ziele. Nur eine gewisse Umreissung 
solI zunachst versucht werden. 

Zwei Momente sind namentlich fiir die Kennzeichnung von Gestalten 
als besonderen Ganzen herangezogen worden: Mehrheitlichkeit und Ab
gegrenztheit. Nach Hofler (8) ist "eine Mehrheit, Mannigfaltigkeit von 
Gliedern" Voraussetzung aller Gestalten, Voraussetzung freilich nicht fiir sie 
allein, vielmehr auch fUr die Undsumme. Entsprechend bezeichnet Kohler 
(14) es als eine Bedingung fiir Wahrnehmungsgestalten, dass "die raumlich 
ausgedehnten Wahrnehmungsfelder in nicht homogener Weise ausgefiillt 
sind". Fiir die mehrteiligen Gebilde, die Gestalten heissen, ist es weiter 
wesentlich, dass sie einheitlich (namlich Ganze) sind. Es handelt sich urn 
"Mehrheit konkreter Teile, die aufeinander bezogen 1 eine Gestalt auf
bauen" [Ipsen (13)J. Damit erhalten die Teile echte Gliedeigenschaften. 
"Glieder" haben ja nur Sinn iunerhalb eines Gesamtgeruges. Glieder sind 
andererseits relativ selbstandig, gegen einander abgegrenzt. Diese Abgegrenzt
heit wird auch auf das Ganze der Gestalt ausgedehnt. So versteht Sander (11) 
unter Gestalten ausdriicklich "Teilganze des umfassenden Bewusstseins
ganzen mit den Merkmalen der Abgesondertheit und der Auseinandergesetzt
heit in Glieder". Die Gestalt hebt sich aus dem diffusen Gesamtbewusstsein 
heraus. Hier wird vielfach auf das Beispiel von Figur und Grund verwiesen, 

1 Von mir gesperrt! 
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und es wird der Figur als dem Abgehobenen, dem in sich geschlossenen Gefuge 
die Gestaltqualitat zugeordnet. 

Eine Schwierigkeit entsteht dem genannten Merkmal der Mehrheit
lichkeit bei Heranziehung von Beispielen, wie sie etwa der gesehene Kreis 
vertritt. Sander (10) betrachtet den Kreis als einen Grenzfall "der Auf
hebung des Gefugecharakters, der Mehrheitlichkeit des geformten Ganzen 
in der absoluten Dominanz der Gestaltqualitat eines Ganzen, in dem Glieder 
nur mehr durch willkurliche und nachtragliche Abgrenzung gesetzt werden 
konnen". Ein solches Extrem wurde nun im Sinne einer strengen Definition 
schon nicht mehr zu den Gestalten zu rechnen sein. So fordert Ips e n folge
richtig, dass Gestalten "nicht nur fUr nachtragliche Abstraktion, sondern 
in ihrer ursprungli,chen Gegebenheit 1" mehi'teilig sein sollen. Und 
doch wird man ungern dem gesehenen Kreis die Gestaltqualitat absprechen 
wollen. 1ch glaube, dass sich hier ein Ausweg bietet, wenn man an die ge
schlossene Abgehobenheit des Kreises erinnert. Da besteht doch Gliederung 
in Figur und Grund. Freilich wurde dann beides in die Gestalt zusammen
gefasst werden. Mir scheint diese Auffassung zulassig, obwohl ich nicht uber
sehe, dass die Leipziger Psychologen sie wahrscheinlich ablehnen wurden. 
Fur Rub i n ist es "Geschmacksache, 0 b man Figur und Grund so bezeichnet, 
dass' beide Bildungen als zwei verschiedenartige Gestalten mit in die Lehre von 
Gestalten hineingehoren oder ob man nur die Figur als gestaltet und den Grund 
nicht als gestaltet bezeichnen will". Eine .xusserung Koffkas (20) scheint 
sich dem gedachten Standpunkt zu nahern: das simultane Wahrnehmungs
feld zerfallt "in scharf voneinander getrennte Gebiete, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Zusammenhang innerhalb jeder dieser Einzelfelder viel starker ist 
als der zwischen diesen verschiedenen Einzelfeldern. So sondert sich der Grund 
von allen daraufliegenden Figuren und diese sondern sich voneinander. Bei 
aller Sonderung bleibt das Feld aber funktional ein einheitliches Ganzes. 
Es gibt verschiedene Grade des Zusammenhanges und der Gliederung" 2. 

Es wird wohl nichts eingewandt werden konnen, wenn man den Tatbestand 
etwa kennzeichnet: "Das Gesichtsfeld ist gestaltet; denn es ist in Figur und 
Grund gegliedert". Das entspricht Kohlers Forderung der 1nhomogenitat. 
Fur die Zusammengehorigkeit von Figur und Grund scheint mir aber auch 
die Tatsache zu sprechen, dass ein Glied Figur- und Grundeigenschaften ver
einigen kann. Es kann ein Teil gleichzeitig Grundfunktion fur den einen und 
Figurfunktion fur den anderen Teil besitzen. Die Differenzierung durfte oft 
uberhaupt nicht eindeutig sein. 1ch erwahne nur die Erscheinung eines Loches 
in einem gleichmassig strukturlosen Schirm. 1st das Loch Figur oder Grund? 
Muss man nicht Loch und Schirm zusammen betrachten, wenn man den 

1 Von mir gesperrt. 
2 Auch seine Ausfiihrungen unter Satz 12 passen hier, wenn er Ich und Welt in ein 

Spannungsgefiige zusammenfasst. 
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Phanomenen keinen Zwang antun will? 1 Zur Veranschaulichung noch ein 
Beispiel, das auch fur andere Gestalterscheinungen nutzlich ist! Versucht 
man eine stuckhaft-analytische Beschreibung des in Abb. 1 Gegebenen, so 
stelIt man eine Reihe schwarzer Flecken fest meist in Form unregelmassig 
gekriimmter, strichartiger, offener Gebilde. Alle sind von einer weiss en Flache 
umgeben. Die unbefangene Betrachtung ergibt dagegen sofort inneren Zu
sammenhang der Stucke in einem gedruckten Text ("Bonn/Rh. ") und, worauf 
es hier ankommt, eine Gliederung der weiss en Flache: 
iiber die Buchstaben herubergezogen liegt ein weisses ~ - ~"W'Io In k 

~ _ .LA.L ... ' .... " ......... 
Band. Das weisse Feld z. B. zwischen den Teilstucken Abb.1. 

des zerschnittenen R hat einen ganz anderen Charakter 
als etwa die naturliche umschlossene Lucke in dem Oberteil desselben Buch
staben. Beide Stellen des weissen Papieres sind objektiv gleich; phanomenal 
hat die zuerst genannte Figur-, die zweite Grundcharakter. Wenn man nun 
das weisse Band, wie es da hell, dicht, abgehoben, anfliegend hervortritt, 
recht klar in der Anschannng hat, dann rucken die Bnchstaben zweifellos 
der RoUe des Grundes naher. - N ach alledem halte ich die These dieses 
Abschnittes fur allgemein gultig! 

5. Gestalt ist vor den Teilen (Primat des Ganzen). 

Der Primat der Gestalt vor ihren Teilen lasst sich in phanomenaler, 
funktionaler nnd genetischer Beziehung erweisen. 

Die phanomenale Ursprunglichkeit nnd Einfachheit der Gestalt hat, 
wie v. Ehrenfels betont, bereits E. Mach erkannt. Zwei Belege seien bier 
erlaubt. Der erste nmschreibt zugleich die Transponierbarkeit. "Wenn wir 
zwei Tonfolgen von zwei verschiedenen Tonen ausgehen und nach denselben 
Schwingungszahlenverhaltnissen fortschreiten lassen, so erkennen wir in 
beiden dieselbe Melodie ebenso unmittelbar durch die Empfindung 2, 

als wir an zwei geometrisch ahnlichen, ahnlich liegenden Gebilden die gleiche 
Gestalt erkennen" (S. 232). Diese direkte Erlebbarkeit wird spater noch da
durch nnterstrichen, dass jedem Tonintervall eine gerade dieses anszeich
nende charakteristische Empfindung zugeordnet wird. Die andere Stelle 
besagt eindeutig, dass das Ganze zuerst wahrgenommen wird. "Der Baum 
mit seinem grauen harten, rauhen Stamm, den zahllosen im Winde bewegten 
Asten, mit den glatten, glanzenden Blattern, erscheint nns zunachst als ein 
untrennbares Ganze" (S. 84). Derart lauten anch die Anssagen von Versuchs
personen im psychologischen Experiment. S eif ert (9) projizierte eintache, 
aus Pnnktreihen gebildete Umrissfiguren. Einzelne von den schwarz en Punkten 
waren durch kleine buntfarbige Zeichenersetzt. Das Bild wurde 1/5 bis 1/2 
Sekunde exponiert. Die Versuchsperson erhielt die Aufgabe, dasjenige Zeichen, 

1 Dazu Hamburger (21), S. 173. 
2 Von mir gesperrt! 
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dessen Farbe vorher angegeben wurde, aufzusuchen und, wenn moglich, seine 
Form aufzufassen. Trotz dieser Einstellung auf ein Einzelstiick enthalten 
die Erlebnisschilderungen der Versuchsperson wesentliche Aussagen iiber 
das Ganze. "Zu allererst habe ich die Anordnung iiberhaupt bemerkt". "Die 
Gesamtfigur hat sic her das zeitliche prius vor der Auffassung des Elements 
gehabt; es war elementar, wie sie sich aufgedrangt hat". "Mit der Gesamt
figur habe ich mich gar nicht befasst. Sie war gar nicht beachtet. Und doch 
war sie, glaube ich, der al1ererste Eindruck". Seifert spricht von Aufmerk
samkeitsabsorption. Die Gestalt als Ganzes sucht sich an die erste Stelle der 
Beachtung zu stellen! Ahnlich fand Hedwig Strauss 1, dass sogar ein Gewirr 
von sich schneidenden Geraden sich auch bei langerer Betrachtung gegen
iiber den regelmassigen Polygon en behauptet, die an verschiedenen ihrer 
Durchschneidungen als Unterganze (undurchkreuzt) hineinkonstruiert sind. 
Ich habe mich iiberzeugen konnen, dass bei tachistoskopischer Darbietung 
regelmassige Dreiecke als derartige Unterganze noch dann von dem iiber
geordneten Strichgewirr verdrangt werden, wenn ihre Umgrenzungen sich 
rot von den im iibrigen schwarz en Linian abheben. Dabei wird selbst der 
Eindruck von "etwas Rotem im Gesichtsfeld iiberhaupt" zunachst unter
driickt. Der erscheinungsmassige Primat der Gestalt ist es, den H 0 fl e r (8) 
zur Verteidigung des von mancher Seite befehdeten Ausdruckes Gestalt
"Qualitat" herauffiihrte. Durch dieselbe "Unmittelbarkeit, mit der eben 
die Qualitaten im engsten Sinne (also jetzt wirklich die Farben, Tonhohen, 
bejahende und verneinende Urteils-, und in etwa5 iibertragenem Sinne auch 
Gefiihls- und Begehrungsqualitaten - im Unterschied u. a. zur direkten und 
indirekten Messbarkeit der Quantitaten) hingenommen sein wollen", . . . 
"zeichnen sich auch die Gestalten in dem, was an ihnen eben das Gestalt
massige ist, gegeniiber allen durch blosse Relationen Vermittelten aus; in
folgedessen sie sich als ein nicht weiter Beschreibbares demjenigen, der es 
eben unmittelbar aufgefasst hat, darstellen, ja oft ahnlich einem unmittel
baren Sinneseindruck aufdrangen. Daher dann auch der Widerstand solcher, 
denen gegeniiber allem UnzurUckfiihrbaren ein Unbehagen (natiirlich nur 
wissenschaftliches) ankommt" (S. 208). Deshalb sprach er auch die dringende 
Mahnung aus "mit dem schlicht en , ganzlich ausser -wissenschaftlichen 
Musikalischsein, allgemeiner: fiir- Gestal ten -Em pfanglichsein, beginnen und 
iiber Gestalt oder Nichtgestalt entscheiden zu wollen" (S. 201). Entsprechend 
dem Verhaltnis Glieder - Gestalt ist auch eine Unterordnung der Gestalten 
gegeniiber dem Gesamtbewusstsein, in dem sie eingebettet liegen, vorhanden. 
Immer hat das umfassendere Ganze den Primat. Veranderungen einer ge
wohnten Situation, die Umstellung eines Mobelstiickes im Wohnraum, die 
veranderte Haar- oder Barttracht eines Bekannten bemerken wir in der 

1 H. Strauss, Untersuchungen tiber das Er16schen und Herausspringen von Gesta.lten. 
Psychol. Forschg 10, 57 (1928). 
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Regel zunachst allgemein, gefuhlsartig "da hat sich etwas verandert". Auf 
die Geftihle, die im Sinne Felix Kruegers als Ganzqualitat des Gesamt
bewusstseins, als besonders innige Komplexqnalitii.ten, in denen aIle Teil
inhalte vollig verschwanden, anznsehen sind, haben daher die Leipziger Psycho
logen auch bei ihren Gestaltuntersnchnngen stets besonders geachtet 1. 

Auch fnnktional zeigt sich die Uberlegenheit der Gestalt. Das Ganze 
ist wirksamer als die 'l'eile; die reicher gegliederte Gestalt steht tiber del' relativ 
einfachen. Es ist eine alltagliche Erfahrung, dass man sich den Gesamt
eindruck eines Gesichtes leichter merkt, als seine einzelnen Kennzeichen 2. 

Die meisten Menschen konnen eine Melodie behalten, schon weniger erkennen 
em bestimmtes Intervall 

0Il ·_ •• • •• 6esla# ----Reihe -Haufen 
wieder, noch weniger die 108-=---------------------. ........ - .....• 
einzelnen Tone. Die be- 90', •••• " ...... 
sondere Schwierigkeit, die 80 ......... ~ ............. . 

einer analytischen Psycho- 70 "\ •••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

logie, die auf die Aufdecknng 60 , ••••••• 

psychischer Elemente ab- 50 " .. 

zielt, aus derartigen banalen 110 ", .... 
Tatsachen erwachst, solI am 30 ", 

Ende dieses Abschnittes 20 '" 

beleuchtet werden. Die 10 

......... 
v 

, , 

leichtere Fassbarkeit von 
Gestalten, wie sie das un
mittelbare Behalten erleich-
tern konnen, zeigen gewisse 
Untersuchungen uber den 

Abb. 2. Aufmerksamkeitsumfang, bestimmt durch die Erfassung 
von Punkten in verschiedener Anordnung. - Abscisse: Anzahl 

der Punkte. Ordinate: Richtige und sichere Erfassungen in 
Prozenten der Faile. (Nach Sander.) 

sog. Anfmerksamkeitsnmfang. Sander (11) experimentierte mit Punkt
mehrheiten, deren Anzab-l bei tachistoskopischer Darbietung von der Yer
suchsperson zu bestimmen war. Dabei waren 3 bis 12 Punkte verschieden 
angeordnet: a) in moglichst unregelmassigen Hanfen, b) einfache regelmassige 
Figuren bestimmend und c) in gleichen Abstanden zu einer Reihe geordnet. 
Die Ergebnisse zahlreicher Versuche stellen die Kurven der Abb. 2 dar. 
Es zeigt sich, dass der Vorrang der Gestalt sich in entgegengesetzten Rich
tungen auswirken kann: die klar gegliederte Figur (b) erleichtert die Be
stimmung der Anzahl der Glieder; die geschlossene, einheitliche Reihe (c) 
nnterdrtickt die Heraushebung der Teile. Dasselbe, was die Zahlen lehren,' 
ergeben nnmittelbar die verschiedenartigen Erlebnisse der Versnchsperson 
bei den drei Anordnungen. Bei b uberschaut die Versuchsperson mit der 

1 "Neue psychologische Studien" herausgegeben von F. Krueger, namentlich 1 u. 4 
(1926 u. 1928). 

2 Ein solcher Eindruck kann sich dem ungegliederten diffusen Zustand nahern. Dem
entsprechend gibt es beim Reproduzieren ein "Gefiihl der Nahe" des gesuchten, noch nicht 
klar bewussten Gedankens. 
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Gestalt zugleich jedes Glied "mit einem Gefiihle der Aufgeraumtheit und 
Sicherheit". Bei c bedingt die Dominanz des Ganzen als "Perlenschnur" 
relative Bedeutungslosigkeit der Glieder. Demgegeniiber wird in a "die 
Regellosigkeit des Haufens mit einer Gesamthaltung der Zerfahrenheit, des 
Nichtfertigwerdenkonnens, erlebt," 1. Die beson<iere Wirkung des Ganzen 
bei Reproduktionsvorgangen scheinen die Versuche von Shepard und Fogel
songer zu beweisen, die ich nach Kohler (16, S. 379) beschreibe. Die 
beiden Amerikaner liessen (sinnlose) Silbenpaare einpragen, unter denen 
einige mit gleichen zweiten Silben waren. Die Paare sollten dann auf Vor
fiihrung ihrer ersten Silben hin reproduziert werden. Wenn sich unter den 
Silbenpaaren zwei von dem Aufbau ac und be (25 Minuten voneinander ge
trennt) befanden, so zeigte sich, dass c haufiger und schneller von a oder b 
allein reproduziert werden konnte, als wenn bei der Priifung des Eingepragten 
a und b in rascher Folge oder gar gleichzeitig (a b) geboten wurden. Die 
Bedeutung dieses Befundes fur den Primat des Ganzen lasst sich wie folgt 
darlegen. Der vom Ganzen bestimmte Gliedcharakter wird mi t eingepragt. 
a (oder b) ist "erstes Glied zu c". Daher kann dieses a nicht wiedererkannt 
werden, wenn es in a b die Farbung "erstes Glied zu b" erhalt; ebensowenig 
kann hier b die "Reproduktion b c" bewirken, da es nun als "zweites Glied 
zu a" ein ganz anderes "b" geworden ist. Damit folge ich im Wesentlichen 
der Auffassung Kohlers, der betont, dassdie Glieder in verschiedenen Zu
sammenhangen verschieden sind. Was hier ausserdem hervorgehoben werden 
soIl ist, dass der eigentiimliche Gliedcharakter gerade bei der Einpragung 
die funktionale Uberwertigkeit der Gestalt erweist. Vielleicht kann man so
dann, von solchen Ganzheiten ausgehend, doch noch eine Art Hemmung an
nehmen, wie das G. E. Miiller 2 will, eine Starung der Reproduktionsmog
lichkeiten, wenn die Silbe nicht nur mit einer, sondern mit zwei verschiedenen 
erst£ln Silben (a und b) eingepragt worden war. Die Silbe c ist ja so nicht 
eindeutig dagewesen, vielmehr einmal als zweites Glied zu a, sodann zu b. Ausser 
Zweifel enthii.lt aber das Ergebnis der Amerikaner einen scharlen Widerspruch 
gegen die Assoziationstheorie. Diese miisste namlich erwarten, dass eine 
zweite Silbe, die mit zwei ersten im Lernversuch assoziiert wurde, bedeutend 
leichter reproduziert werden konnte, wenn bei der Priifung gleichzeitig von 
jenen beiden ersten Silben Reproduktionswirkung ausgeiibt wird! Wenn die 
Farbenkonstanz der Sehdinge als eine Funktion des Gedachtnisses angesehen 
werden darf, dann gehort weiter die Tatsache einer grosseren Konstanz der 
Figur (namlich des Mher Gestalteten) gegeniiber dem Grunde (Sander) 
hierher als Beleg des funktionalen Primates der Gestalt! 

Eine grosse Zahl experimenteller Ergebnisse bestatigt die Uberwertig
keit der Gestalt beziiglich einer hohen Unterschiedsempfindlichkeit. So teilt 

1 Dazu auch Ipsen, Zur Theorie des Erkennens. Neue psycho!. Stud. 1, 279 (1926). 
2 G. E. Miiller, Komplextheorie und Gestalttheorie. Gottingen 1923. 
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Sander (11) mit, dass die Unterschiedsempfindlichkeit fur Distanzverandec 
rungen zweier Punkte erheblich grober ist, wenn sie isoJiert, als dann, wenn 
sie als Pupillen einer Gesichtszeichnung dargeboten werden. "Wahrend dort 
nur von Verkurzung und Vergrosserung des Abstandes die Rede ist, erscheint 
als Gesicht bei gleichen Reizveranderungen in einer ausserordentlich fein 
abgestuften Skala mimischer Qualitaten, wie traurig, satt, listig, blode usf., 
in einer Skala von Ganzqualitaten spezifischer Gefuhlsfarbung. Der Satz 
von dem Vorrang von Ganzqualitaten erweitert sich hier in bedeutsamer 
Weise, indem noch umfassendere Ganzqualitaten, den Gefuhlen nahestehend, 
den Vorrang in gesteigertem Masse zeigen". Auf die Untersuchungen 
Schneiders 1 mit Rechte'cken verschiedener Seitenverha.1tnisse komme ich 
noch zuruck (Satz 10). Besonders hohe Empfindlichkeit fur Veranderungen 
boten Rechtecke mit komplizierteren Seitenverhaltnissen, sowie solche mit 
Proportionen des Goldenen Schnittes. Dieser Vorzug war nicht nur durch 
die reiche Gliederung bedingt, sondern zugleich durch die innige Einbettung 
in ein gefuhlsartiges Gesamterlebnis. "Die Veranderung einer "kalt lassenden" 
Figur wirkt nicht in gleicher Weise qualitativ umfarbend auf ein umfassen
deres Ganzes ein; die Figur bleibt relativ unempfindlich". -- Volkel t (12) 
berichtet von einer mit Dora Mllsold ausgefuhrten Untersuchung uber das 
Augenmass. Ed wurden 3-6 jahrige Kinder, Schulkinder und Erwachsene 
bezuglich Strecke, Kreis und Kugel gepruft. Allgemein ergab sich die feinste 
Unterscheidbarkeit an der Kugel, die grobste an der Strecke. Wahrend fur 
die Kugel die Unterschiedsempfindlichkeit aller Altersstufen nur wenig variierte, 
bot die Strecke die grossten Differenzen zwischen Kindergarten -Kindern und 
Erwachsenen. Das Kleinkind - hiermit wird zugleich der genetische Primat 
der Gestalt belegt - bemerkt Veranderungen der Strecke erst bei betracht
lich groberen Verschiedenheiten. Volkelt deutet diese Befunde: "Die Grosse 
eines Gegenstandes wird· urn so genauer beurteilt - nicht je geometrisch
einfacher und eigenschaftsarmer, sondern je momentenreicher und gestalteter 
er ist, insbesondere je mehr Nicht - Optisches, vor all em Taktil-Motorisches 
und Emotionales, wie bei der Kugel, in seine Gestaltauffassung eingeht!" 
"Entwicklungspsychologisch zeigt die Arbeit, dass die Uberlegenheit des 
Komplexeren und besonders des zugleich Lebensnaheren in der fruhen Kind
heit noch erheblich grosser ist als beim Erwachsenen". - 1m Akustischen 
konnte Sp er b er 2 feststellen, dass "die Unterschiedsempfindlichkeit fur 
rhythmisch gebundene Zeitstrecken erheblich feiner ist als fur isolierte Zeit
strecken". Entsprechendes fand Elisabeth Lippert 3 auf motorischem 
Gebiete. Es wurden Armbewegungen zwischen zwei verstellbaren Leisten 

1 C. Schneider, Untersuchungen iiber die Unterschiedsempfindlichkeit verschieden 
gegliederter optischer Gestalten. Neue psychol. Stud. 4, 85 (1928). 

2 Erscheint in "Neue psychol. Studien". Hier zitiert nach Sander (11). 
a E. Lippert, Unterschiedsempfindlichkeit bei motorischen Gestaltbildungen des Armes. 

Neue psychol. Stud. 4, 1 (1928). 
Asher - Spiro, Ergebnisse der Physiologie. XXIX. 2 
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ausgefiihrt unter Variation des Tempos und der Form der Bewegung. Die 
Schatzung deo Abstandes ist am unsichersten bei der gestaltarmen einfachen 
Auf- und Abbewegung, am sichersten hingegen bei kreisformigem Bewegen. 

Die genetische Betrachtung lasst sich in verschiedener Weise an
wenden. Wenn einmal erkannt wurde, dass die Gestalt den Prim at besitzt, 
liegt es nahe, das primitive (kulturlose, kindliche, tierische) Bewusstsein 
zu priifen, ob hier im Ursinne "Gestalt vor den Teilen" entsteht. Die Frage 
kann aber auch auf das Werden jedes Einzelerlebnisses (Aktualgenese) aus
gedehnt werden. Schliesslich wird es notig, die Gestaltproduktion, nament
lich das kiinstlerische Gestalten, von hier aus zu untersuchen. Auf das 

* ~+ 
$X 

Abb.3. (Nach Volkelt.) 

Uberwiegen von Ganzlleitlichem im kindlichen Be
wusstsein, von Einheitlichem, demgegeniiber so gar 
Glieder verschwinden oder umgeformt werden, 
werde ich noch wiederholt an Beispielen hinzu
weisen haben 1. Gerade wurden die Mus 0 1 d schen 
Versuche genannt. Hier sei nur in einem FaIle die 
Eigenart der kindlichen Zeichnung beleuchtet. 
Volkelt (12) stellte einige kindliche Darstellungen 
nach ebenen Figuren mit den Vorlagen zusammen 
und fiigte ausserdem jeweils eine Korrektur der 
Kinderzeichnung hinzu, die derart ausgefiihrt war, 
dass sie nach der Auffassung des Erwachsenen 
dem Bildungsprinzip der Vorlage naher kam. 
Ein Beispiel davon gibt die Abb. 3 wieder. Es 

wurde nun Kindern aufgegeben, zu beurteilen, ob die Vorlage (oben) durch 
eine der kindlichen Wiedergaben (links) oder durch deren Korrekturen (rechts) 
richtiger dargestellt wiirde. In der HaUte der FaIle bevorzugten die Kinder 
eine der links gegebenen Abbildungen der Vorlage; wahrend Erwachsene fast 
ausnahmslos rechtsstehende wahlten. Besonders verbliiffend erscheint dieses 
Ergebnis fiir die untersten Figuren. Es ist zuerst fast unverstandlich, wie 
dieses tannenreisartige Gebilde dem aus dem Vorbild tatsachlich herausheb
baren Malzeichen vorgezogen werden kann. Genauere Betrachtung ergibt 
indessen: Das Malzeichen ist zweifellos zu mager; gerade beziiglich der Dichte 
ist ihm daher das Reis iiberlegen, das den Gesamtcharakter des Biischels 
besser trifft. Diese Ganzqualitat ist es also, die das Kind bei der Vorlage er
lebt. Das Malzeichen hingegen ist eben nur fiir den Erwachsenen "heraus
hebbar". Aus der Tierpsychologie sei nur eine Beobachtung Kohlers 
angefiihrt. Ein Schimpanse, der einen geraden Draht bereits zum Heran
holen einer Banane benutzt hatte, erkannte das Werkzeug in dem zu einem 
Knauel aufgewickelten Draht nicht wieder. Die Aktualgenese von Ge
stalten lasst sich am besten unter Umstanden studieren, in denen die 

1 Dazu siehe besonders die Abb. 5, 11, 12, 19, 23 und deren Erlauterungen im Text! 
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Wirksamkeit der ausseren Reize auf ein Minimum zuruckgedrangt wurde. 
Dahinfiihrende Methoden sind bisher namentlich im optischen Gebiete benutzt 
worden. Die Reduktion der Reizbedingungen kann zeitlich (tachistoskopische 
Versuche) oder raumlich (extreme Verkleinerung der Reizbilder oder grosse 
Entfernung) vorgenommen werden; sie kann sich auf die Intensitat erstrecken 
(schwache Reizintensitat, geringe Unterschiede, Dammerung, Nebel, un
korrigierte Myopie, Anstarren) oder ungunstige Stellen des Sinnesorganes aus
nutzen (Netzhautperipherie, blinder Fleck, Hemianopie). Endlich konnen Wahr
nehmungen herangezogen werden, die ihrem Wesen nach weniger objektiv, 
dem Subjekt naher geruckt erscheinen (entoptische Erscheinungen, Nach
bilder, Anstarren). AIle diese Verfahren erweisen die Ursprunglichkeit des 
Ganzen gegenuber Gliedern, die sich erst allmahlich herausbilden. Dieses 
Ergebnis habe ich schon im Anschlusse an die Versuche von Strauss mit
geteilt. Der besondere Verlauf der Aktualgenese wirft indessen Licht auf 
eigentiimliche Bildungstendenzen, die erst weiter unten behandelt werden 
Bollen. Besonderes Interesse verdient das Gestaltenproduzieren des Kunst
lers. Auch hier bestatigt sich der Satz "Gestalt ist vor den Teilen". Folgende 
Stelle aus einem Mozart zugeschriebenen Briefe bezieht sich aut jenes ratsel
hafte "Einfallen" und "Wachsen" des Kunstwerkes. "Da wird es immer 
grosser, und ich breite es immer weiter und heller aus und das Ding wird im 
Kopfe fast tertig, wenn es auch lang ist, so dass ich's hernach mit einem Blick, 
gleichsam wie ein schones Bild oder einen hubschen Menschen, im Geist uber
sehe, und es auch gar nicht nacheinander, wie es hernach kommen muss in 
der Einbildung hare, sondern wie gleich alles zusammen". Seltsamerweise 
zielt ein kennzeichnendes Wort von Goethe gleichen Sinnes gerade auf Mozart. 
"Wie kann man sagen: Mozart habe seinen Don Juan komponiert! Kom
position! Als ob es ein Stuck Kuchen oder Biskuit ware, das man aus 
Eiern, Mehl und Zucker 'zusammenriihrt! Eine geistige Schopfung ist es, 
das Einzelne wie das Ganze aus einem Geiste und Guss und von dem Hauche 
eines Lebens durchdrungen, wobei der Produzierende keineswegs versuchte 
und stuckelte und nach Willkur verfuhr, sondern wobei der damonische Geist 
seines Genies ihn in der Gewalt hatte, so dass er ausfuhren musste, was jener 
gebot"l. Eine wesentliche Seite derartiger Zeugnisse trifft Hofler, wenn er 
den Satz wagt! "Melodien werden nicht erfunden, sondern entdeckt" 2. 

Die unter diesem Hauptsatze genannten Tatsachen erschuttern bereits 
das Zerlegungsprinzip einer alten Psychologie. J enes Prinzip ruht namlich 
auf der Annahme, dass unser Bewusstsein ursprunglich aus einzelnen Ele
men ten, den Empfindungen, bestehe. Die Wahrnehmung ist danach lediglich 

1 Beziiglich Goethe hebt das gleiche Carus treffend hervor. (C. G. Carus, Goethe 
zu dessen naherem Verstandnis. 1843. Neu bei W. JeB-Dresden 1928 dort S. 95/96.) 

2 Dazu Hofler, Tongestalten und lebende Gestalten. Akad. Wiss. Wien, Philos.-hist. 
Kl., Sitzgsber. 196, 1. Wien 1921. 

2* 
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eine Und-Summe, ein "Bundel" von Empfindungen. Das im Grunde zu
fii1lige Zusammendasein von Elementen stiItet ihre Assoziation, die wiederum 
als die Ursache ihres ZusammenauItretens bei der Reproduktion angesehen 
wird. Auf die innere Sinnhaftigkeit von Gestalten, die keinen Zufall kennt, 
werde ich noch einzugehen haben. Hier wurde den Annahmen der Assoziations
theorie die phanomenale Tatsache von dem Primat des Ganzheitlichen ent
gegengestellt. Mac h erinnert an ein zweckmassiges Ver£ahren, sich bestimm te 
Tonintervalle einzupragen, das darin besteht, sich Tonstucke, Volkslieder, 
usw. zu merken, die mit dies en Intervallen beginnen (1. C., S.233). Er stellt 
auch fest, dass dieses Mittel vom Standpunkte del' Assoziationsthese als para
doxe Komplikation erseheine. "Man konnte meinen, es musste leichter sein, 
ein Intervall, als eine Melodie zu merken. Doeh bietet eine Melodie del' Er
innerung mehr Hil£en, so wie man ein individuelles Gesicht leichter merkt 
und mit einem Namen vetknupft, als einen bestimmten Winkel odeI' eine 
Nase". In dies em "Mehr" steckt ein merkwurdiger Umweg, die Assoziations
these zu retten: Die Zusammengesetztheit del' Melodie aus Tonen erschwert 
zwar das Erlernen; abel' dieselbe Vielheit von Tonen bietet einer assoziativen 
Verknuprung mehr Anknupfungspunkte fur die Reproduktion. Entseheidend 
ist hingegen, wie die Ergebnisse del' Gestaltpsychologie gelehrt haben, dass 
die Melodie als Ganzes ursprunglicher, lebensnaher ist, als die Tone, die aus 
ihr herauslosbar sind 1. Die Wirkung jenes Hil£smittels ein Intervall zu be
halten, beruht darauf, dass das Intervall nun Gliedcharakter in einem lebendigen 
Ganzen erhielt. Das beschreibt Mach ganz richtig. "Hore ich eine Quarte, so 
bemerke ich sofort, dass die Tonfolge del' Beginn del' Tannhauser-Ouverture 
sein konnte, und erkenne daran das Intervall". Dass jene Mehrheit von Tonen 
andererseits phanomenal nicht enthalten ist im Ganzen del' Melodie, liessen 
schon die Ausfuhrungen des Satz 1 vermuten, und das wird noch in Satz 6 
belegt werden. Die Gestaltpsychologie hat es daher grundsatzlich aufgegeben, 
vom Empfindungsbegriff auszugehen. An die Stelle del' Einzelempfindungen 
treten die unmittelbar gegebenen Gestalten im weitesten Sinne dieses Begriffes. 

6. In dem Gefiigezusammenhang einer Gestalt bestimmen das Ganze und seine 
Teile sich wechselseitig: Die Teile sind im Ganzen unselbstandig, gebunden; 
sie pragen ihm aber seine Gliederung auf. (Bindung und Gliederung.) Die 
Gestaltauffassung hindert die Herauslosung von Stiicken, wahrend das klare 

Heraustreten einzelner Stiicke die Gestalt stort (Korrelationsgesetz). 

Hier solI nunmehr del' Versuch gemacht werden, das eigenartige Gefuge 
del' Gestalten naher zu kennzeichnen. Es solI gezeigt werden, wie das Ganze 

1 Ahnlich verhiHt es sich in dem von Rubin (VisueIl wahrgenommene Figuren. Kopen
hagen 1921) mitgeteilten FaIle, es sei leichter zu einer gegebenen Kurve eine zweite zu zeichnen, 
die mit jener einen gleich breiten Streifen einschliesst, als eine ihr kongruente: Uberlegenheit 
der Flache vor der Linie! - (Dem Autor ist dort ein boser Irrtum unterlaufen, wenn er die ge
nannten Aufgaben fur mathematisch identisch halt!) 
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und die Teile ineinandergreifen, wie ein Wechselspiel entsteht; wie dem Unter
gang der Teile die SchOpfung einer neuartigen Gestalt parallel geht. Die 
vorangestellten Satze enthalten zunachst die Behauptung einer relativen 
Unselbstandigkeit der Teile. 1m Grenzfalle lasst sich feststellen, dass 
die konstruktiv zusammengesetzten oder nachtraglich herausschneidbaren 
Stucke in der Gestalt phanomenal nicht enthalten sind (Satz 1). Die Figur 
der Abb. 4a ist aus 10 gleich
langen Geraden konstruiert: 
sie sind zu zwei Scharen von 
funf Parallelen, deren Abstand 
j edesmal ein Viertel ihrer Lange 
betragt, geordnet. Die beiden 
Linienscharen schneiden sich 
senkrecht und zwar derart, 

a b 
c 

Abb.4. 

dass die von einer Schar eingenommene Flaehe mit der der anderen zur 
Deckung gebracht wurde. Damit habe ich eine hinreichende geometrische, 
quantitative Besehreibung der Figur gegeben. Phanomenal liegt hier in
dessen etwas ganz anderes vor: nichts von den genannten Beziehungen 
braucht in unserem Bewusstsein vorhanden zu sein; wir erfassen auf den 
ersten Blick eine ganz bestimmte, qualitativ gefarbte Flachenaufteilung, 
das Gitterquadrat zu vier mal vier Feldem! Die erscheinungsmassige Nicht
existenz seiner konstruktiven Stucke wird besonders deutlich in fruhkind
lichen Darstellungen, die Volkelt nach Untersuchungen mit A. Schwarz 

E 
~/ot\1aQB 
~ QW LY 

Abb.5. (Nach Volkelt.) 

an drei- bis sechsjahrigen Kindem zusammenstellt. Ieh bringe sie in Abb. 5. 
Beachtung verdienen vor allem die Zeichnungen, die "Locher" abbilden in 
neuer Anordnung mit run den Umrissen. Mit Recht betont Vol kelt die Durch
trankung des kindlichen Erlebnisses mit taktil-motorisch-affektiven Momenten. 
Durch Ausloschen nur weniger Feldbegrenzungen in Abb.4a erhalt man 
Abb. 4b 1. Diese ist mithin konstruktiv aus jener entstanden und doeh lasst 

1 leh habe an anderer Stelle (22) noch eine ganze Reihe von Figuren gezeigt, die aus dem 
Gebilde herausliisbar und doeh phanomenal nieht so darin sind. - Das mitgeteilte Motiv und 
seine Abwandlungen eignen sieh besonders zu Gestaltstudien. Dazu kann man die Figuren 
aueh aug Streiehholzern naeh Art eines Legespieles bilden. 
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sich wiederum feststellen, dass sie nicht in ihr enthalten ist. Unmoglich durfte 
es schliesslich sein auch bei planmassigem Bemuhen, in der Anschauung die 
vier Hakenkreuze nebenaneinander gleichzeitig zu sehen, in die Abb. 4b 
restlos zerlegt werden kann (Abb. 4c; siehe auch Abb. 13e)! Kohler erlautert 
die gleiche Tatsache an Buchstaben. 1m R sehen wir meist nicht die heraus
schneidbaren D und P, im E nicht F, in allen diesen Buchstaben nicht I. 
Mannigfaltige Beispiele bringen M. Wertheimer!, K. Gottschaldt 2 

und II. SLrttUSi;l 3. Aueh dio Weehflelwirknngen del" Furuon gohoron pho,no
mono'! himher. Das grane Pupior, dUB oine rotlicho KontraRtfarbnng <111["(;11 
grunes Umfeld erhalt, ist so, wie es isoliert erschien, nun nicht mehr da. lclt 
werde noch darauf eingehen, dass auch diese Erscheinungen von ubergeord
neten Gestaltgesetzen abhangen (Satz 12). 

Seifert (9) spricht in dem Zusammenhange seiner bereits erwahnten 
Untersuchungen von "Gestaltbindung". Die Wirkung des Ganzen anf 
die Teile, die ihnen ihre Selbstandigkeit nimmt, nennt er Bindung. Sie kann 
in zweierlei Weise Geltung gewinnen. Gerade bei den Punktfiguren Seiferts, 
in die jene bunt en von der Versuchsperson heranszuhebenden Zeichen ein
gefugt waren, wird dies deutlich. Das sei hier an Anssagen von Versuchs
personen belegt. 1. Die funktionelle Einordnung: Das Element wird 
"Glied einer Kette"; es ist "eingebettet in die Gesamtfigur"; die Elemente 
sind nicht deutlich erkennbar, "weil sie in der ganzen Figur aufgehen". - "Das 
Element stand so wenig allein, es war so in einem Komplex darin, in einer 
Linie". 2. Die Uniformierung: Es wird angegeben, dass die Elemente 
"nicht als Einzelheiten, sondern als Exemplare ein und derselben Gattung 
wirken". "Von den anderen Punkten konnte ich nichts unterscheiden, 
weil sie zu der Figur zusammengefasst waren. Es war uberhaupt nur zweierlei 
zu sehen: Das Blaue und die anderen. Die Figur verschlang sozusagen aIle 
Unterschiede der Eiemente". (Das blaue Zeichen war verlangt; ausserdem 
waren aber noch drei andere buntfarbige in der Punktfigur untergebracht.) -
Der Seifertschen Uniformierung parallel geht die von Fuchs beschriebene 
An g lei c hun g, die besonders Farbveranderungen bedingt. Sie solI in Satz 12 
eingehend erortert werden. Funktionelle Einordnung und U niformierung 
lassen sich auch in der von mir oben mitgeteilten Variation eines Versuches 
von H. Strauss konstatieren: die Seiten der gleichseitigen Dreiecke werden 
unselbstandige Stucke der Geraden, in deren Verlauf sie eingeschaltet sind; 
und sie verlieren ihre andere (rote) Farbung, denn aIle Striche erscheinen 
schwarz. 

Aus dem Nichtenthaltensein der Stucke folgt sodann der Satz: Dasselbe 

1 Psycho1. Forschg 4, 322 ff. 
2 K. Gottschald t, Uber den Einfluss der Erfahrung auf die Wahrnehmung von Figuren. 

Psycho1. Forschg 8, 261 (1926). 
3 1. c. 
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Stuck ist in verschiedenen Ganzen verschieden. Eindringliche Beispiele da
fur bieten die sog. geometrisch-optischen Tauschungen. Es sei hier nur das von 
Ipsen (12) untersuchte Sandersche Parallelogramm abgebildet (Abb. 6). 
In das in zwei klein ere aufgeteilte Parallelogramm ist das gleichschenkelige 
Dreieck, das daneben fur sich gezeichnet wurde, so hineingebaut, dass die 
beiden gleichen Seiten zu Diagonalen der Teilparallelogramme werden. Da
durch werden diese Seiten in hohem Grade verschieden. Ihre Differenz betragt 
nach Ipsen bis zu 42,5%; wahrend die Verschiedenheit in der Muller- Lyer
schen Figur nach Benussi nur 25 % betragt. Bei willklirlichem Herausheben 
des Dreiecks aus dem Parallelogramm sinkt hingegen der Unterschied der 
Seiten bis auf 15,7%1. 

Der Begriff der "optischen Tauschung" enthalt die Voraussetzung einer 
"dinghaften Unveranderlichkeit der sog. Elemente" (Krueger). Jene "Kon
stanzannahme" (Kohler) gehort zu den Grundlagen der Assoziations
psychologie. Die analytisch eingestellte Psychologie bedurfte der These, 

Abb. 6. Das Sandersche Parallelogramm. 

dass gleichen Reizen gleiche Empfindungen entsprachen. Aus den konstanten 
Einzelzuordnungen zwischen Reiz und Empfindung wurde ein komplexes 
sinnliches Erlebnis summativ aufgebaut, und, wo die Tatsachen einer solchen 
fest en Reizgesetzmassigkeit widersprachen, da wurden Hilfsannahmen wie 
"Urteilstauschungen" und "unbemerkte Empfindungen" notig 2. Koffka 
(19) erlautert dieses Verfahren am Beispiel der Klangfarbe. Aus der 
Tatsache, dass Musikalische aus einem Klange die einzelnen Partialtone 
heraushoren konnen, wird geschlossen, dass die Klangfarbe summativ aus 
jenen Partialtonen zusammensetzbar sei. Der Unterschied aber zwischen 
"Klangfarbe" und "Summe von Partialtonen" wird dem Verhalten der Auf
merksamkeit aufgeburdet, deren Versagen die Klangfarbe erzeuge. Da die 
Aufmerksamkeit nur Unterschiede der Intensitat bedingen konne, nahm 
man an, die Einzeltone seien dabei qualitativ dieselben geblieben. Die Par
tialtone spielen so die Rolle unbemerkter Empfindungen. Ein Beispiel 
fur die Sinnestauschungen, das zugleich die Bestimmtheit vom GanzeD her 

1 Die Berechnung des Tauschungsgrades (T) geschah nach der Wirthschen Formel: 
T = 100 - 100Xu : Xm, wobei Xm das mathematische, Xu das geschatzte Verhaltnis der 
verglichenen Strecken bedeutet. 

2 W. Kohler, fiber unbemerkte Empfindungen und Urteilstauschungen. Z. Psycho!. 66, 
51 (1913). - Zur Theorie des Sukzessivvergleichs und der Zeitfehler. Psycho!. Forschg 4, 115 
(1923). 
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zeigt, bietet ein Versuch Wertheimers. In Variation eines ahnlichen Ver
suches von Wundt (11, S. 35) legt er einen beilaufig 1 c,m breiten grauen 
Ring von etwa 8 cm Durchmesser symmetrisch auf eine halb gel be, halb blaue 
Unterlage. Die zu erwartende Kontrastfarbung (ein dunkler blaulicher und 
ein heller gelblicher Teil) kommt nur zur Beobachtung, wenn es gelingt, zwei 
Halbringe zu sehen. Sobald man den ganzen Ring erfasst, stellt er sich gleich
massig grau entgegen. Andererseits ist es unmoglich, zwei gleiche graue Halb
ringe zu beobachten. Hier bewahrt sich also die Abhangigkeit der Teil
gegebenheiten von dem iibergreifenden ganzheitlichen Zusammenhang, dem 
sie als Glied eingefiigt sind. Wenn man die Konstanzannahme grundsatzlich 
aufgibt, so fall t die These einer Sinnestauschung: in gewissen Fallen zeigt 
sich nur besonders eindringlich die Verschiedenartigkeit eines Stiickes in 
verschiedenen Ganzen. Die Hypothese einer festen Reiz-Empfindungs-Zu
ordnung bedeutet eine Voreingenommenheit, die die Gestaltpsychologie um
geht, indem sie wahrhaft unbefangen das Gegebene beschreibt 1. Benussi 2 

unterscheidet zweierlei "optische Tauschungen"; er spricht von sinnlicher 
Inadaquatheit bei den Empfindungstauschungen und von aussersinnlicher 
Inadaquatheit bei den Produktionstauschungen. Als Prototyp fiir die erste 
Gruppe nennt er den Infeld-Umfeld-Helligkeitskontrast, fiir die zweite die 
Miiller-Lyersche Figur. Goethe hat das Verdienst, die erste Gruppe von 
Tauschungen aus ihrer Sonderstellung befreit zu haben. Er zeigte, dass die 
Kontrasterscheinungen das gewohnliche Verhalten unserer Sinne kenn
zeichnen. Mit Hering 3, v. Tschermak 4 und anderen lernten wireinsehen, 
dass es sich um notwendige Erscheinungen handelt, die erst eine Wahrnehmung 
der Aussenwelt und Reaktionen auf ihre Veranderungen ermoglichen. Den 
gleichen Weg beschreitet die Gestaltlehre beziiglich der zweiten Gruppe. 
Sie erkennt den Tatbestand der optischen Tauschungen als den allgemeinen 
Fall der Reiz-Empfindungs-Zuordnung. Wie ich noch darlegen werde, ergibt 
sich ihre N otwendigkeit ganz analog jener der Kontrasterscheinungen in 
der Richtung auf moglichste Deutlichkeit des Wahrgenommenen, die sich 
aus allgemeinen Gestaltgesetzen ableiten lasst. 

Vom Ganzen aus betrachtet, bedeutet die Unselbstandigkeit der Teile 
eine N euartigkeit der Gesamtgestalt, die ja mit den Teilen an sich nicht ge
gegeben war. Durch konstruktives Zusammenfiigen von Stiicken entsteht 
tatsachlich N eues. Deshalb sprach W un d t "von "schopferischer Synthese". 
"Wenn das Kind eine neue Denk-Gestalt kapiert, so kommt in ihm eine Ge
stalt zustande, die es vorher nicht besessen hat" (Koffka 19). Damit stellt 
sich die Gestaltpsychologie in bewussten Widerspruch zu dem Grundsatz 

1 Dazu auch A. Mintz, Uber aquidistante Helligkeiten. Psycho!. Forschg 10, 299 (1928). 
2 v. Benussi, Gesetze der inadaquaten Gestaltauffassung. Arch. Psychol. 32, 396 (1914). 
3 E. Hering, Grundziige der Lehre vom Lichtsinn, Berlin 1920. 
4 A. v. Tschermak, Der exakte Subjektivismus in der neueren Sinnesphysiologie. 

P£liigers Arch. 188, 21. Auch als Sonderoruck. 



Das Gefiige der Gestalten. 25 

des Sensualismus: "nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu". 
Fur die "alte" Psychologie war die Phantasietatigkeit lediglich ein Kon
glomerat fruherer sinnlicher Erlebnisse. Die Gestaltpsychologie sieht in ihr 
echte N euschopfungen. Wenn sie dies en Vorgang beschreibt, so erortert sie 
die Bildung von Qualitaten. Deshalb halte ich die Moglichkeit fur gegeben, 
dass es der Gestaltlehre einmal gelingen wird, eine allgemeine Theorie der 
Qualitaten uberhaupt zu begrunden. Vor der Hand finde ich hiezu nur zer
streute Ansatze. v. Ehrenfelsens Gestalt-"Qualitat" war freilich noch 
als Hinzutretendes gedacht. Er deutet aber die Moglichkeit einer Art Zuruck
fiihrung von Qualitaten uberhaupt schon in seiner grundlegenden Abhandlung 
an. So wirft er die Frage auf, ob nicht auch Einzeltone einstmals "als Ver
schmelzung einer Summe noch ursprunglicherer Elemente mit der ihnen 
zugehorigen Gestaltqualitat" erkannt werden konnten 1. Ja, er glaubt an die 
Moglichkeit, dass wir schliesslich "bei einer einzigen Urqualitat oder minde
stens bei einem einzigen Qualitatenkontinuum angelangen konnten, aus 
welchem durch verschiedene Kombinationen mit den dazugehorigen Gestalt
qualitaten zuletzt so verschiedene Inhalte, wie etwa Farbe und Ton sich er
zeugten". Endlich zeigen die Schlusssatze der genannten Untersuchung die 
Beziehung zu Qualitaten noch von einer anderen Seite. "Man kann in diesen 
Einheitsbestrebungen, welche unsere Theorie ermoglicht, ein Gegengewicht 
gegen individualistische Tendenzen erblicken, welche sie ohne Zweifel in 
anderer Richtung begunstigt. Denn wer sich die Uberzeugung wahrhaftig 
zu eigen macht, dass mit allen Kombinationen psychischer Elemente N eues 
geschaffen wird, der wird jener eine ungleich hohere Bedeutung beilegen, als 
wer sie nur fur Verschiebungen ewig wiederkehrender Bestandteile ansieht. 
Niemals wiederholen sich psychische Kombinationen mit vollkommener 
Genauigkeit. Jeder Zeitpunkt einer jeden der unzahligen Bewusstseinsein
heiten besitzt daher seine ·eigentumliche Qualitat, seine Individualitat, welche 
unnachahmlich und unwiederbringlich in den Schoss der Vergangenheit 
untertaucht, wenn zugleich die neuen Schopfungen der Gegenwart an ihre 
Stelle treten". Das qualitative Wesen der Gestalten hat auch Hofler an 
der oben herangezogenen Stelle betont. An das Moment der Einmaligkeit 
seelischer Inhalte knupft in ahnlicher Weise Ips e n (13) Betrachtungen uber 
Komplexqualitat. Wiederum wird die Vermutung ausgesprochen, samtliche 
Qualitaten seien Komplexqualitaten. Insbesondere wird jener qUalitative 
Charakter als eine Folge der "Innigkeit" 2 bezeichnet, "mit der alle Momente 
einer einheitlichen Auffassung zusammenhangen, ineinander dringen", wobei 
die Teilqualitaten "aufgelost" werden. Der weitere Gedankengang sei noch 

1 Die Gestaltlehre miisste wohl auch das Wort "urspriingli{'h" in diesem Zusammen. 
hang verwerfen. Allein mir kommt es hier darauf an, verwandte Gedankengange bereits bei 
v. E. aufzuzeigen. 

2 Dazu Satz 8. 
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an den Figuren der Abb. 4b und c erlautert 1. Mechanisch-analytisch gefasst 
ist der Unterschied zwischen beiden lediglich der, dass in 4b die Hakenkreuze 
zusammengeschoben sind, die in 4c noch getrennt nebeneinander liegen. 
Phanomenal verschwinden, wie schon hervorgehoben, in 4b die "vier Haken
kreuze". Es ist jetzt nur noch "ein Hakenkreuzmotiv" vorhanden. Aber 
was da an Quantitat verloren gegangen ist, das ist an Qualitat 
gewonnen: es ist ein hoher differenziertes Hakenkreuz entstanden. Bei 
dieser Transformation (es sei der Ausdruck einmal erlaubt!) spielt die ent
scheidende Rolle die grossere Innigkeit der Abb. 4b gegenuber 4c. Ich mochte 
diese Einsicht in eine dem alsbald folgenden Korrelationsgesetz verwandte 
Form kleiden: je inniger die Teile zu einem Ganzen zusammengefugt wurden, 
desto neuartiger ist die auftretende Ganzqualitat, desto grosser der Verlust 
quantifizierbarer Stucke. Man kann den vorliegenden Tatbestand auch so 
ausdrucken: die Gestalt ist verglichen mit ihren Konstituentien einerseits 
"weniger", andererseits "mehr". "Mehr darum, weil keine Analyse je den 
Gehalt eines unmittelbar Wirklichen voll ausschopfen kann, sondern notwendig 
ein blasses abstraktes Stuckwerk bleibt. U nd doch zugleich auch weniger: 
weil namlich die Teile im Komplex nicht diskret gegeben sind. Sie wirken 
noch und farben den Komplex und keiner durfte fehlen; nun aber sind sie 
eingegangen ins hohere Ganze und gleichzeitig damit alS Teile verschwunden" 
(I p sen). - Zusammenfassend: die Einmaligkeit alles seelischen Geschehens und 
die Innigkeit des Gefuges bedingen den qualitativen Charakter der Gestalten. 

Es gilt Hpumehr, den Einfluss der Teile auf das Ganze, ihre relative 
Selbstandigkeit zu untersuchen. Dabei stellt sich eine Verschiedenartig
keit der Teile heraus. Den nicht enthaltenen nur konstruktiven "Stucken" 
stehen naturliche, phanomenal hervortretende "Glieder" gegenuber. Sie 
bedingen die wesenhafte Gliederung der Gestalt (Satz 4). Wenn die Unselb
standigkeit der Teile durch ihre Bindung im Ganzen gekennzeichnet war, 
so erkennen wir ihre Selbstandigkeit in der Gliederung des Ganzen. 1m An
schlusse an Kohler habe ich oben das phanomenale Verschwinden an sich 
sinnvoller Stucke in Buchstaben (F in E) festgestellt. Dagegen sind diese 
Buchstaben selbst "echte" Teile des Schriftsatzes. Zunachst sind sie Glieder 
der betreffenden Worte, die sie bilden; diese aber sind wieder "Unterganze" 
in dem gesamten Schriftsatz. In dem abgebildeten Hakenkreuzmotiv wurden 
die Einzelhakenkreuze als "Stucke" erkannt. Dagegen erweist sich das Ge
bilde als in zwei sich durchflechtende Zickzackschleifen gegliedert (Abb. 13a). 
Auch funktional lasst sich die Uberwertigkeit von Gliedern vor den Stucken 
begriinden. Kohler (16) hatte unter einer Reihe verschiedener Figuren auch 
diese 1m vorgefiihrt. N achher gelang die Reproduktion von dem Glied I, her 
sicher, dagegen von dem kiinstlich herausschneidbaren 1111 nicht. Das Beispiel 
ist so gewahlt, dass das unwirksame Stuck grosser ist als das wesenhafte 

1 Siehe 22, S. 36. 
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Glied. Uberdies enthalt die Strichreihe den die Reproduktion bedingenden 
Teil; aber er wird darin zum Glied eines anderen Ganzen, wodurch er seine 
Wirksamkeit beziiglich der Ausgangs£igur verliert. Der Einfluss der Glieder 
wird im £olgenden Hauptsatze noch weiter geklart werden. 

Bindung und Gliederung sind gegenspielende Wirkungen im Ge
staltge£iige, die einmal vom Ganzen, das andere Mal von den Teilen ausgehen. 
Eine "kompensierende Wechselbeziehung" ahnlicher Art umschreibt Seiferts 
"Korrelationsgesetz". "Gelingt die Gestaltauffassung gut, dann 
wird die Abstraktion beeintrachtigt; wird dagegen die Abstrak
tionsaufgabe vollkommen gelost, so bleibt die Bildung der Ge
stalt unvollkommen" (9, S. 109). Ich erinnere an die schon zweimal 
herangezogene Versuchseinrichtung Seiferts, bei der die Versuchspersonen 
die Au£gabe erhielten, ein Stiick aus dem Geruge der Punktfigur durch "Ab
straktion" herauszulosen. Wie das Hervorlreten der Gestalt die Aufgabe 
erschwerte, habe ich schon betont. Seifert benutzte neben den geordneten 
Figuren auch moglichst regellose Punkthaufen, unter die die Abstraktions
elemente hinein gemischt waren. Es zeigte sich, dass die dadurch erzielte 
Zusammenhangslosigkeit, die jedes Element auf sich selbst stellte, in der Tat 
die ge£orderte Aufgabe erleichterte. In gleicher Weise £and H. Strauss bei 
ihren Versuchen, dass im linear zusammenhangslosen Felde ein Heraus
treten von Unterganzen leichter moglich ist, als im geschlossenen Liniengewirr. 
Seifert findet besondere Belege fiir sein Gesetz in Versuchen, bei denen 
zur Losung der Au£gabe mehrere Expositionen erforderlich waren. N ur ein 
Beispiel von Erlebnisaussagen £olge. 1. Expos. "Sehr genau die Gesamt£igur 
erkannt, wegen des Blauen bin ich unsicher". 2. Expos. "Sehr deutlich das 
Blaue links gesehen. Gar kein Uberblick iiber das Ganze". Honer meint, 
jene Redewendung "er sieht den Wald vor Baumen nicht" sei ein volkstiim
licher Ausdruck gerade fill das Ubersehen von Gestaltqualitaten. Ipsen 
erkennt in dem Seifertschen Gesetz ein Gesetz der Innigkeit, weshalb 
es £iir Ganzheiten iiberhaupt und eigentlich streng und ausnahmslos erst fiir 
ungegliederte Ganze gelte. Damit wird der Grad der Innigkeit die umge
kehrte Proportionale zu der Herauslosbarkeit von Stiicken. 

7. Die Stiicke besitzen im Gestaltgefiige verschiedene Wertigkeit. Es gibt Stiicke, 
deren Abanderung oder Entfernung das Ganze zerstort. Die Gewichtsver

teilung iiber die Glieder bestimmt das Wesen der Gestalt. 

Die Transponierbarkeit besagt, dass bei durchgangiger planmassiger 
Anderung aller Stiicke eines Gestaltgefiiges die Gestalt erhalten bleiben kann. 
Hier ist nun festzustellen, dass die Anderung nur eines Stiickes unter Umstan
den die ganze Gestalt unkenntlich macht. Die nahere Untersuchung zeigt 
eine verschiedene Emp£indlichkeit des Ge£iiges an den einzelnen Punkten 
seines Au£baues. So kommt man zu dem Begri££ verschiedener Wertigkeit 
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verschiedener Stucke. Es gibt relativ entbehrliche Stucke und solche, die 
fur di~ Erhaltung des Ganzen unentbehrlich sind. Diese Tatsache moge 
wiederum an dem Hakenkreuzmotiv (Abb. 4b) erlautert sein. Wenn man 
dieses Gebilde aus lauter undurchschnittenen Strichen zusammengesetzt 
denkt, so kann man jeweils ein anderes dieser "Elementarstucke" entfernen, 
urn den Urn fang der Veranderung des Ganzen zu betrachten. Da es sich urn 
einen vierzahligen Drehling handelt, habe ich, urn dies en Charakter des Motives 
zu bewahren, jedesmal 4 Stucke, d. h. in jedem Quadranten das der Drehung 
nach entsprechende herausgenommen. Auf diese Weise sind die 6 Figuren 

a b 

d e 
Abb.7. 

c 

f 

der Abb. 7 entstanden. Man 
erkennt sogleich, dass diese 
Gebilde in sehr verschiedenem 
Grade noch dem Ausgangs
motiv ahnlich sehen, obwohl 
sie alle dieselbe Anzahl von 
Stucken enthalten. Wahrend 
a bis c ohne weiteres als Ver-
wandte erfasst werden, sind 
d bis f tiefgehend umgestaltet. 
Deshalb kann man sagen, die 
in letzteren Figuren wegge
lassenen Stucke sind fur den 

Charakter des Ausgangsgebildes unentbehrlich. Durch ihren ForHall sind ganz 
neue, z. T. stark gelockerte Figuren entstanden. Wahrend in d die Drehrichtung 
nicht eindeutig ist, zeigt e Tendenz zu einer Figur mit gegensinniger Drehung 
und f tendiert zu einer ruhenden Figur (22, S. 34). Es gibt Gestalten - nam
lich solche von hochgradiger Innigkeit ihres Gefuges -, bei denen Veranderung 
eines kleinen Stuckes genugt, urn jedesmal das Ganze umzufarben. Dies er
innert an eine mehr dialektische Definition von Driesch 1. "Wir wollen 
einen zusammengesetzten Gegenstand dann ganz nennen, wenn er sein Wesen 
verliert, falls ihm etwas genommen wird." Die Veranderung des Teiles kann 
sehr viel weniger eindringlich sein als die Umgestaltung des Ganzen. Diese 
Tatsache lasst sich besonders an Gesichts-Skizzen beobachten, bei denen 
kleinste Zutaten den Gesamtausdruck umzustellen vermogen. Ich erinnere 
an die erwahnte, von Sander mitgeteilte hohe Unterschiedsempfindlich
keit fur den Augenabstand in einer solchen Skizze. Sehr gut zeigt das 
Gemeinte das in Abb. 8 wiedergegebene Bildchen, das von einer Rasierklingen
reklame stammt. Man kann dort die Zeichnung der Augen verschieden auf
fassen, je nachdem man (wie es offenbar vom Zeichner beabsichtigt wurde) 
die Punkte als Pupillen nimmt, oder die Bogen als Wimpersaume der ge
schlossenen Augen. Dann ist der Blick einmal schrag nach oben gerichtet 

1 H. Driesch, Das Ganze und die Summe. Leipzig 1921. 
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("himmelnd"), das andere Mal niedergeschlagen ("verschamt"), wobei jene 
Punkte entweder ganz zuriicktreten, oder auch als Warzen auf den Oberlidern 
angesehen werden. Rier ist nun bedeutsam, dass sich der Ausdruck des Mundes 
jeweils ganz nach dem der Augen richtet. Der Mund erscheint iiberhaupt 
breiter, wenn die Augenlider gesenkt sind. Das Lacheln erhalt eine durchaus 
verschiedene Note: beim Blick nach oben wirkt es albern, blode, bei der Lid
senkung verschmitzt, iiberlegen. Den Vorgang kann man auch so beschreiben: 
das Ganze reagiert auf die Veranderung eines wesentlichen Teiles. 
Dabei wird die verschiedene AuUassung durch verschiedene Betonung oder 
Gewichtsverteilung gekennzeichnet. Einmal 
liege der Ton auf den Punkten, einmal auf den 
Bogen. Von der Betonung der Bogen bekommt 
auch der Bogen des Mundes seine gross ere Breite. 
Von hier aus lasst sich nunmehr die Wirkung der 
oben beschriebenen Machschen Quadrate ver
stehen. Das Gewicht ruht bei der lotrecht-wage
rechten Lage auf den Seiten, bei der Stellung 
iibereck auf den Diagonalen. Das Ganze wird 
entscheidend ge£arbt von den Eigenscha£ten der 
betonten Glieder: daher wirkt das Quadrat 
iibereck grosser l • Die Gewichtigkeit der Teile ist 

Abb.8. 

ganz allgemein von ausschlaggebender Bedeutung bei den sog. geometrisch
optischen Tauschungen. Die verschiedenartige Betonung der Diagonalen im 
Sanderschen Parallelogramm bedingt ihren Langenunterschied. Die wesen
hafte Wirkung der Gewichtsverteilung zeigt sich iiberdies in Fallen, in denen 
die Dominanz einzelner Glieder das Ge£iige des Ganzen lockert, wie in Satz 8 
naher mitgeteilt werden wird. KoHka (19) weist darau£ hin, dass die Fragen 
nach Wesen und Herkunft der Gewichtsverteilungen neue Probleme der Au£
merksamkeits£orschung sind. Ich werde darau£ noch in Satz 9 beziiglich will
kiirlicher Schwerpunktsverschiebungen und bei dem Bericht iiber die Gestalt
bedingungen zuriickkommen. 

8. Gestalten unterscheiden sich nach dem Grade der Innigkeit ihres Gefiiges: 
Hervortreten der Teite lockert, Uberwiegen des Ganzen festigt sie. 1m Gl·enz
falle fiihren maximale Bindung zu einheitlich ungegliederter Ganzheit (amorphe 
Masse), maximale Gliederung zu stiickhafter Menge mit Ganzeigenschaften 
(Chaos). Zwischen diesen Polen boi mittleren Graden der Innigkeit und gegen-

seitig abgewogener Bindung und Gliederung stehen die Gestalten. 

Wiederholt habe ich schon das Moment der Innigkeit zur Beschreibung 
herangezogen, ohne es eigentlich zu de£inieren. Es ist ganz in demselben 

1 Entsprechendes lasst sich an geometrisch gleich grossen Ma.l- und Pluszeichen beoba.chten. 
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Sinne gemeint, in dem sich Physik und Chemie seiner bedienen, etwa in Zu
sammenhangen wie "inniges Gemisch". Maximale Innigkeit wird daher 
gleichbedeutend mit Homogenitat und bestimmt mithin ein GefUge, das die 
unter Satz 4 wiedergegebene Bedingung Kohlers nicht erfiilIt. Damit ist ein 
Gegenpol zu Gestalten erkannt: ungegliederte, unkonturierte, diffuse Ganz
heitlichkeit oder amorphe Masse. In der Wahrnehmung ist er vielleicht 
am besten veranschaulicht durch das Erlebnis dichten, dem Blicke vollig 
undurchdringlichen N ebels. Indessen der Anblick eines klaren Gebirgshimmels, 
den man, auf dem Riicken liegend, einzig im Gesichtsfelde hat, durfte diesem 
Grenzphanomen auch nahe kommen (namentlich, wenn man ihn anstarrt). 
Derartige Wahrnehmungen haben gewiss Ganzeigenschaften: eine ausserste 
Bindung der nur mehr nachtraglich heraus: 'idbaren Teile liegt vor. Von 

Abb.9. 

Mehrheitlichkeit kann in der Anschauung nicht mehr die Rede sein. Der 
Gegenpol zu dies em ausserst innigen GefUge ist das vollig lose N ebeneinander
sein isolierter Teilgegebenheiten. Hier ist die Gliederung ubertrieben zur 
zusammenhanglosen Stiickhaftigkeit. Ich glaube nur theoretisch darf man 
mer von reiner Und-Verbindung sprechen. Wie u. a. die Versuche von 
H. S t r au s s zeigten, haben auch solche Wahrnehmungsgegenstande Ganz
eigenschaften. Als ein anschauliches Beispiel eines an diesem Pole von den 
Gestalten moglichst entfernten Ganzen gebe ich in Abb. 9 eine Ansicht von 
dem Heer der Fliichtlinge beim japanischen Erdbeben von 1923 wieder. 
Besonders bei kurzem oberflachlichem Betrachten sieht man, wie sehr die 
Einzelgegenstande in dem Wirrwarr untergehen. Wesentlich fur diese Art 
mehrheitlicher Gebilde ist das Kennzeichen der Unordnung; deshalb halte 
ich den Ausdruck C h a 0 shier fiir treffend. 

Allerdings setze ich mich damit in Widerspruch zu Koffka (19, S. 547). 
Fiir ihn sind namlich Und-Verbindung oder Isoliertheit und Chaos Gegen
satze. Begrifflich lasst sich dieser Standpunkt freilich halten, wenn im Chaos 
das Unbestimmte, Unentwickelte ins Auge gefasst wird, und auf der anderen 
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Seite klare Getrenntheit in der Anschauung gesetzt wird. Nun finde ich mich 
aber mit KoHka in trbereinstimmung darin, dass eine echte Isoliertheit 
von Stiicken nur denkbar, aber nicht sinnlich vorfiihrbar ist. Deshalb fallt 
dieser strenge Begriff der Undverbindung fur die Beschreibung von Wahr
nehmungs-Gefiigen weg. Er kann dafur nur noch den Sinn des bloss Und, 
des zufalligen, rein ausserlichen, innerlich sinnlosen Beisammen haben. So 
fliesst dieser Begriff fur mich mit dem Chaos als maximaler Unordnung zu
sammen. Andererseits arbeitet KoHka den Gegenpol der aussersten Ein
heitlichkeit nicht heraus. Das geschieht z. B. von Sander (11) und Ipsen (13). 
Sander stellt der extremen Stuckhaftigkeit ahnlich wie ich es oben getan 
habe, die extreme Ganzheitlichkeit gegenuber. Ich mochte mich dem grund
legenden Gedankengange Ips ens anchliessen: "J ede Auffassung eines 
Komplexes lasst sich in ihrer Art bestimmen nach dem Ausmass, in dem das 
Ganze oder der Teil vorwiegt" (S. 263). 

Gestalten stehen zwischen zwei Gegensatzen, die sich durch 
die Grade ihrer Innigkeit unterscheiden: der einseitig uberwie
genden Bindung und der aussersten zerstuckelnden Gliederung. 
Sie selbst sind durch das Abgewogensein von Bindung und Glie
derung bei mittlerer Innigkeit des Gefuges gekennzeichnet. 
Wesenhaft ist fur das Gestaltete ausserdem, wie die letzten Hauptsatze 
(10-13) naher schildern sollen, die Ordnung. Ein Wahrnehmungsfeld kann 
homogen oder inhomogen sein. 1st es homogen, so nenne ich es "amorph". 
Das inhomogene Feld kann geordnet oder ungeordnet sein. Das ungeordnete 
nenne ich "chaotisch". Das geordnete inhomogene Feld ist "gestaltet". 
Aber es umfasst noch verschiedene Grade der Innigkeit des Gefuges: relativ 
feste und relativ lockere Gestalten. Davon sogleich Naheres. Vorerst sei noch 
darauf aufmerksam gemacht, dass man das homogene Feld zweifellos sowohl 
als Grenzfall der Ordnung wie der U nordnung betrachten kann. In diesem 
Punkte nahern sich uberwucherte Bindung und Gliederung einander. So 
lassen sich Wahrnehmungsgegenstande beschreiben, die zwischen "amorph" 
und "chaotisch" liegen und doch nicht als "gestaltet" i. e. S angesehen werden 
durren 1. Ein Beispiel bOte der Anblick einer das Gesichts£eld unbegrenzt 
ausfullenden, ebenen (zur Blickrichtung senkrecht liegenden) Sandflache 
aus einer Entfernung, die die Einzelkornchen gerade noch erkennen liesse. 
Die Ganzheitlichkeit des Chaos ergibt sich aus dem Verschwinden fur sich 
klarer Unterganzer in ihm. Vorzuglich veranschaulichen gewisse Mimikry
Vorgange eine derartige "Gestaltauflosung". Ich erinnere etwa an Nonne, 
Scholle, Zebra und die Nachahmung ihrer Mittel durch die scheckige Bemalung 
von Geschutzen, Wagen und U niformen im Kriege. 

Die verschiedene Festigkeit der Gestalten ermoglicht eine Ordnung 
dieser Gruppe von Ganzheiten. Die maximal lockeren Gestalten scheinen 

1 Daher die schematische Darstellung Abb. 10 in einem Ringe! 
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Besonderheiten zu besitzen, die Sander u. a. veranlassten, sie von den echten 
Gestalten als rein Stiickhaftes abzutrennen. Dieser Au££assung mochte ich 
mich nicht anschliessen, weil auch an ihnen unverkennbare Ganzheits- und 
Ordnungs-Tendenzen auftreten. Sie sind in der Anschauung wohl nie wirk
lich isolierte Teile, also in diesem Sinne U nd -V erbundenheiten. Die Frage 
lasst sich wie ich glaube, durch Versuche mit Punkthaufen entscheiden 1. 

Auf die dabei beobachtbaren Gestaltungstendenzen wird noch einzugehen 
sem. Hier nur ein Hinweis auf ihre Existenz. So bemerkt Hamburger den 

uanzlleillichkeif (S) 
mf3x!mal-+ 

mmg 

geord"et 

SfiickITa!fijked (S) 
~maximal 

lose 
II flna'verbina'ung" (K) 

Abb. 10. Schematische Ubersicht der moglichen Gefiige des Wahrnehmungsfeldes. 

psychologischen Zwang, dem der Mensch folgte, wenn er im Anblick def! Sternen
himmels Sternbilder zusammensah (21, S. 44). Werthei mer druckt es allge
meiner aus. "Das Gege bene ist an sich in verschiedenem Grade "ge stal tet" : 
gegeben sind mehr oder weniger durchkonstruierte, mehr oder weniger 
bestimmte Ganze und Ganzprozesse, mit vielfach sehr konkreten Ganzeigen
schaften, mit inneren Gesetzlichkeiten, charakteristischen Ganztendenzen, 
mit Ganzbedingtheiten fur ihre Teile". (17, 1., S. 52) 23. Derartige Einsichten 
veranlassen mich, maximal lose Gefuge im Wahrnehmungsfelde noch zu den 
Gestalten zu zahlen. In Abb. 10 habe ich eine schematische Ubersicht der 
hier vertretenen Einteilung versucht. Nach den voranstehenden Ausfuhrungen 

1 Dazu Koffka (19) S. 549. 
2 Von mir gesperrt! 
3 Auch die oben aufgefiihrten Beispiele fiir amorphe Masse diirften nur fiir Augen

blicke in der Wahrnehmung moglich sein, da bei ihnen, wie etwaim Erlebnis stockfinsterer Nacht, 
sich alsbald Gestaltbildungstendenzen einzustellen pflegen (entoptische Erscheinungen, Nach
bilder). 
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wird sie zu lesen sem. Es sei aber hinzugefugt, dass das Schema lediglich 
deskriptiv, nicht etwa genetisch gemeint ist. Die Gegenpole, die Koffka 
und Sander statuieren, sind ausserhalb des Ringes kursiv gesetzt. Freilich 
ist nun doch ein U nterschied zwischen verschiedenen Punkthaufen; dieser 
wird besonders klar in dem von Seifert benutzten Versuchsmaterial: er 
bezieht sich auf den Grad der Ordnung. Die zu einfachen geometrischen Ge
bilden geordneten Punkte haben hohe Festigkeit: "Die Elemente standen 
wie eine Mauer fest gefugt". Dagegen sind die relativ ungeordneten Punkt
systeme ("Aggregate", Hofler) - ich wurde sie im Schema zwischen den 
Ort minimaler Innigkeit und dem des Chaotischen anbringen - weitgehend 
gelockert: "Es werden mehrere Elemente deutlich und zwar als solche, als 
Privatpersonen". Ein maximal loses Gefuge wurde etwa durch zwei Punkte 
(nicht Doppelpunkt!) 1 dargestellt werden konnen. Ein solches Gebilde steht 
ahnlich wie das homogene Feld zwischen Ordnung und Unordnung. Ge
ordnete PunktsYl'1teme nahern sich dem Pole minimaler Innigkeit, we~n ihre 
Ordnung an einer Stelle auffallig gestort wird. Hofler spricht in solchem 
FaIle von "Ungestalt" und nennt das Gabilde auch "missgestaltet" 2. Noch 
einige Beispiele mogen verschiedene Grade der Festigkeit vorfuhren. Unter 
den Figuren der Abb. 7 sind a relativ fest, d und f relativ locker. Bei 7 d lasst 
sich die Lockerung des Gefuges auf die Betontheit in sich fester Unterganzer, 
der kleinen Quadrate, zuruckfuhren. Ab b. 4 b ist zweifellos fester gefugt als 
4c; indessen darf gewiss auch 4c nicht als reine Undverbindung von vier 
Hakenkreuzen beschrieben werden. An Versuchsobjekten, die den Seifert
schen nachgebildet erscheinen, haben Sander und Heiss (12) mit Kindern 
und Jugendlichen experimentiert. Abb. 11 A zeigt die Anordnung von ver
schieden geformten einfarbigen BauklOtzchen zu einer geschlossenen Umriss
figur, in der aber eines, das auf der unterliegenden Vorlage gezeichnet ist (in 
der Abb. schraffiert) fehlt; Die Versuchsperson hat das fehlende K16tzchen 
hineinzufugen und muss es zu dies em Zweck aus einem zweiten Spielfeld (B) 
herausfinden. Das zu such en de Klotzchen ist nun einmal in einer absichtlich 
ungeordneten Mehrheit von Klotzchen untergebracht (B), das andere Mal 
auch in einer Umrissfigur (B'). Es wurde bei den Versuchspersonen verschie
denen Alters die Zeit zur Erledigung dieser beiden verschiedenartigen Auf
gaben ermittelt. Das Ergebnis der Untersuchungen stell en die Kurven der 
Abb. 12 dar. Die ausgezogene Linie gibt die durchweg grosseren Zeiten, die 
fur das Auffinden in der "Figur" benotigt wurden, die unterbrochene die 
kleineren Zeiten bei den "Haufen". Darin erkennen wir zunachst wieder 
eine Bestatigung des Korrelationsgesetzes: je fester ein aus Teilen zusammen
gesetztes Gebilde ist, desto schwerer (in des to langerer Zeit) lassen sich Stucke 

1 Die Ausdehnung der "Punkte" muss gegeniiber ihrem Abstande verschwinden. 
2 Es ist beachtenswert, dass diese Ausdriicke sowohl asthetischen als auch biologischen 

Sinn tragen. 

Asher - Spiro, Ergebnisse der Physiologie. XXIX. 3 
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A B 
Abb. 11. A. B . 

aus ihm herauslosen. Wir gewinnen in del' Bestimmung del' HerauslOsbarkeit 
ein Mass fur die Festigkeit. So gedeutet, ergeben die Versuche weiter: Ge
stalten sind urn so fester, je junger das erlebende Individuum ist, und del' 
Festigkeitsunterschied zwischen geordneten und ungeordneten Gefugen wird 
mit zunehmendem Alter geringer. Statt del' Beschreibungsmittel "locker 
- fest" hat man dem Widerstande gegen Zersti:irung entsprechend auch von 
"schwachen" und "starken" Gestalten gesprochen. Weiter kann man 
den Festigkeitsgrad del' Abschliessung del' Figur gegen den Grund bezeichnen. 
So unterscheidet man offene und geschlossene Gefuge (z. B. B und B') . Das 
Gitterquadrat (Abb. 4a) ist relativ geschlossen, das Hakenkreuzmotiv (Abb. 4b) 
relativ offen. Es werden sich in den folgenden Paragniphen noch daraus ab
leitbare Verschiedenheiten ergeben. Das Geoffnet-Sein des Gestaltgefiiges 
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eines Gebildes (z. B. Tigerung) kan.n bei bestimmten Grundeigenschaften 
Gestaltauflosung (Mimikry) bedingen. Maximal abgeschlossene Gefiige sind 
auch relativ fest. Ausserste Festigkeit ist nicht mit weitgehender Gliederung 
vereinbar (z. B. Kreis). Daher sind maximal £este nicht zugleich "hochste" 
Gestalten. Die festen nahern sich ja bei maximaler Bindung dem homogenen 
Felde. Hochste Gestalten besitzen hingegen wie schon festgef1tellt wurde, 
mittlere Innigkeit. Diese Einsicht bringt v. Ehrenfels in den weiterfiihrenden 
Bemerkungenzum Ausdruck. "Die Hohe der Gestalt 1 wachst mit d~m 
Produkt ihrer Konstituanten, ihrer Ein-
heitlichkeit und der Mannigfaltigkeit¥ose.t 

120 
ihrer Teile". Bei dieser Bewertung der 
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Gestalten ist vielfach der asthetische 
Standpunkt herangezogen worden. In 
der Tat schreibt z. B. Kiilpe 23 : "Nur 
wo Einheit und Abstufung herrschen, 
kommt es zum asthetischen Totalein
druck, zu mannigfacher Gliederung, 
zu iibersichtlichem Aufbau". Und er 
untersucht als besondere asthetische 
Prinzipien "Zusammengehorigkeit" und 
"Klarheit" . Es liegt nahe, diese den 
Gestaltungsmomenten Bindung und 
Gliederung parallel zu stellen. Dann 
diirfte endlich v. Ehrenfels Zustim- Abb. 12. Versuchsergebnisse an Anordnungen wie 
mung verdienen, wenn er sagt: "Was Abb.11 nach Sander·HeiB. - Abscisse: Alter 

der Versuchsperson. Ordinate: Zeit bis zum 
wir "Schonheit" nennen, ist nichts Auffinden des in A (A') fehlenden Stuckes aus 

anderes als "Hohe der Gestalt" . Konstellationen wie B (punktierte Linie) oder B' 
(ausgezogen). 

Einen mehr systematischen Versuc.h 
zur Klassifizierung der Gestalten nacho ihrer Hohe unternimmt Kreibig 
(1, S. 114). Er will primare, sekundare, tertiare usw. Gestaltqualitatenunter
scheiden je nach der Natur der zusammengefiigten "Elemente", wie weit 
diese schon gestaltet sind. "Eine Mehrheit von Einzelklangen und Akkorden 
(Teile oder Glieder) wird durch eine gewisse melodische und rhythmische 
Anordnung (Relation en) zum Motiv von charakteristischer Pragung (Gestalt
qualitat erster Ordnung), die Motive in kontrapunktischer und tektonischer 
Verarbeitung liefern einen sinfonischen Satz (Gestaltqualitat zweiter Ord
nung); vier solche Satze nach asthetischen Bildungsgesetzen angereiht kon
stituieren die Sinfonie (Gestaltqualitat dritter Ordnung)" . Relativ selbstan
dige, gewichtige Glieder nennen wir analog "Unterganze". 

1 Von mir gesperrt. 
2 o. Kulpe, Grundlagen der Asthetik, Leipzig 1921. 
3 R. Matthaei, Experimentelle Studien uber die .Attribute der Farben. Z. Sinnesphysio. 

logie 09, 330 (1928). Ausserdem verschiedene Aufsatze in der "Farbigen Stadt". Hamburg 1927/28. 
3* 
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Das Gestalt-Gesetz. 
9. Ein Eigenleben der Gestalten bekundet sich in den Umbildungen und im 

Wechsel der Gewichtsverteilung bei mehrdeutigen Gestalten. 

Die voranstehenden Ausfuhrungen sollten das Gefuge der Gestalten be
schreiben; in den nunmehr folgenden wird der Versuch gemacht werden, ein 
allgemeines Gestaltgesetz herauszuarbeiten. Dazu bereitet dieser Paragraph 
vor, wahrend die Satze 10-13 seinen eigentlichen Inhalt bringen. "Gestalten 
haben Bildungstendenzen von sich aus". So driickt Kohler (16) den Gedanken 
aus, der den Hauptinhalt des vorliegenden Kapitels ausmachen soIl. Das 
"Eigenleben" der Gestalten mochte ich namentlich an der Erscheinung der 
Mehrdeutigkeit und den Vorgangen der Inversion vorfUhren. 

Von Mehrdeutigkeit kann bezuglich Gestalten in verschiedenem Sinne 
gesprochen werden. Ich mache auf diesen Unterschied aufmerksam, weil 
er wesenhaft mit dem Gefiige zusammenhangt. Benussi 1 spricht von Ge
staltmehrdeutigkeit angesichts Gebilden, die durch Gewichtsverschie
bungen und Umgliederungen in der Auffassung verandert werden konnen. 
Beispiele dafur bieten Worte wie "Wachtraum" oder "Griindung". Je nach 
der Gliederung, die die Zugehorigkeit des t zur ersten oder zweiten Halfte 
des Wortes bestimmt, erhalt es seinen Sinn als Wacht-Raum oder Wach
Traum. Fur die Auffassung von "Grundung" ist mehr die Gewichtsverteilung 
entscheidend, die das Ganze einheitlich oder zusammengesetzt (Griin-Dung) 
macht. Die geometrischen Ornamente sind haufig im gleichen Sinne mehr
deutig; ebenso ist das Verhaltnis zwischen Fignr und Grund oft vertausch
bar. - Hofler 2 untersucht die Moglichkeit einer Mehrdeutigkeit von Ton
gestalten. Dabei gebraucht er den Terminus in etwas anderer Weise: fur 
Hofler bedeutet er Mehrdeutigkeit des Stuckes oder Gliedes in ver
schiedenen Ganzen.· Dort ist mithin der in Satz 6 geschilderte Tatbestand 
gemeint: dasselbe Stuck ist in verschiedenen Ganzen verschieden. Ein ein
dringliches Beispiel zieht von Hornbostel 3 heran. "Zwei Melodien bewegen 
sich gegen- und durcheinander, z. B. zwei Tonleitern in Gegenbewegnng; an 
der Stelle und in dem Augenblick, wo sie sich kreuzen, gibt das Klavier nur 
einen Ton, man hort aber zwei unisone Tone zugleich, den aufsteigenden und 
den absteigenden". Derselbe Ton ist also zwei Reihen angehorend verschieden. 
Den erwahnten Beispielen fur "Mehrdeutigkeit der Gestalt" entsprechend, 
kann man an dieser Stelle auf mehrdeutige Worte im iiblichen Sinne verweisen. 
"Eine Aufgabe philosophischen Denkens ware ein Unheil fur die Natur
wissenschaften; denn es ist eine Auf gab e philosophischen Denkens, den 

1 I.c. 
B A. Hofler, Studien II: Tongestalten und lebende Gestalten. Sitzgsber. Akad. Wiss. 

Wien., Phil.-hist. Kl. 1118; 
3 v. Hornbostel, ti"ber optische Inversion, Psychol. Forschg I, 130 (1922). 
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notwendigen Zusammenhang alles Einzelwissens herzustellen". So bedeuten 
die drei Buchstaben "geb." unzweifelhaft Verschiedenes, wenn sie auf der 
Besuchskarte einer Dame, in einer Heiratsanzeige oder auf der Speisekarte 
gelesen werden. Damit wird das Moment klar, in dem sich beide Mehrdeutig
keiten treffen. Der Zusammenhang im Ganzen bestimmt niimlich auch die 
jeweilige Lesart eines Unterganzen, das als herausgeloste Gestalt auf Grund 
einer moglichen Gewichtsverschiebung innerhalb seiner Gliederung mehr
deutig ist 1. Diese Feststellung umschliesst die allgemeine Losung der Ge
staltmehrdeutigkeiten: der Bezug zu einem 
grosseren Ganzen hat sich geandert, wenn 
das betrachtete Teilgebilde, die Gestalt, um
schliigt in die veranderte Form. 

1m Besonderen sei die Mehrdeutigkeit 
zuniichst an dem oft herangezogenen Haken
kreuzmotiv (Abb. 4 b) erortert. In Abb. 13 
ist das Gebilde in verschiedener Weise zerlegt. 
Die Figuren sollen als eine Art "Gebrauchs
anweisung" fUr die Auffassung der Abb. 4 b 
dienen. Versucht man danach jenes Dreh
motiv verschieden gegliedert zu sehen, so stellt 
man bald fest, dass dies nicht fUr jedes Vor
bild der Abb. 13 gleich gut gelingt. Abb.13a 
stellt die bereits erwiihnte natfirlichste Gliede
rung dar, die sich "von selbst" einzustellen 
pflegt.lndessen auch Abb. 13 b ist ohne 
Schwierigkeit herzustellen, vielleicht nicht so 
leicht festzuhalten. Die Gliederungen c und d 

a. 

c 

e 

d 

Lf+-h ~ 
l' 

Abb.13. 

.sind schon viel schwieriger. Aber es gelingt bei einigem Bemiihen, das Ge
samtgebilde in vier Schlingen der einen oder anderen Zugrichtung gegliedert 
zu sehen. Die Aufteilungen, die e und f vorschreiben, konnen dagegen in der 
Betrachtung von Abb. 4 b keineswegs festgehalten werden. Dass die Gliederung 

1 Ein hiibsches Beispiel bietet ein Text, den (wenn ich mich recht entsinne) eine deutBche 
Verleger-Vereinigung herauBbrachte, um den Bindestrich zu empfehlen. 

"Selbdritt trat der Honvedrittmeister mit seinen Freunden von der lichterhellen StraBBe 
in sein lichterhelltes Zimmer. Er Bah nach der Bouleuhr auf der Kommode, die der Rokokomode 
entstammte. PfitznerB Christelflein stand zwischen Barockengelchen auf dem FIiigel. Uber 
ihnen hingen von einem Fiirstabt erworbene Sportakte, die er mit hohen Visagebiihren aus 
England bezogen. Er sammelte Antiquitaten, so den im Erker thronenden Herrschersessel mit 
den geschweiften Thronenden. An der Wand zeigte ein talgig gemaltes Bild ein TalgehOlz mit 
seinen aufwarts zeigenden Zweigenden, ein anderes die Mainauen in der Mainacht, ein drittes 
eine Ebene mit femen Bergen, die wie Bergenziane leuchteten, ein viertes den WaBBerfall, der 
jedes ZubergeBchwimmen ausschloss. Besonders hatte er vor dem letzten Bilde, einer Heidenacht, 
eine Heidenachtung. Vom Geestrand stammend war der Rittmeister in langer Geschlechterfolge 
Soldat; noch heute erblickte er im Wachtraum den Wachtraum seiner Kaseme und sah Bich 
im Kampffeuer Hegen. 
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in die vier Hakenkreuze nieht moglieh ist, war mir deshalb besonders lehr
reich, weil ieh das ganze Gebilde urspriinglieh gerade aus diesen Hakenkreuzen 
zusammengefiigt hatte.. Da.s dreifaehe Kreuz in f istdem Drehmotiv so 
fremd 1, dass es sogar dureh die nur unterbroehen gezeiehneten kleinen Striehe 
der Ahb. 13 in seiner Ruhe gestort wird. Dl:i,s Ganze zwingt vielmehr jene 
kleinen Stucke ,zu "funktioneller Einordnung" im Sinne des Drehlings der 
Auffassung a oder b. Die einfaehe Besehreibung lehrt, wie wenig wir mit 
der Auffassung geometriseher Ornamente willkurlieh verfahren konnen und 
wie sehr das gestaltete Gebilde demgegenuber ein Eigenleben betatigt, dessen 
Gesetze alsbald zu untersuehen sind. 

Ahnliehes kann man an Flaehenaufteilungen beobaehten, die eine Ver
tausehung von Figur und Grund gestatten. Dieser Art sind die mehrdeutigen 
Figuren, die Rubin 2 studierte. leh erinnere nur an die, man konnte sagen, 
"klassisehe" Beeherfigur, deren Konturen die Sehattenrisse zweier einander 
zugewandter Gesiehter bilden konnen 3. Aueh hier ist das Vertausehen der 
Rollen von Figur und Grund nur scheinbar in dasBelieben des Beobachters 
gestellt. Kohler(16) sehildert das Verhalten wie folgt. "Man fasst die Ge
biete entsehieden zusammen, die in der intendierten Gestalt wesentlieh zu
sammengehoren, strengt sieh eine Weile vergeblich an, es gesehieht niehts -, 
und plotzlieh, unverhofft, wenn man vielleieht schon am Gelingen verzweifelte, 
ist mit einem Male das neue Gebilde da. Umgekehrt: Man beobachtet eine 
der mogliehen Fassungen und halt sie mit aner Kraft der kollektiven Auf
merksamkeit fest. Plotzl~eh wird man davon uberraseht, dass eine andere 
Fassung gegen das absichtliehe Zusaminenhalten der erst en zustandege
kommen ist, womoglieh eine ganz unbekannte, und nun. die Aufmerksamkeit 
gewissermas~en naehhinkt" (S. 368). Aus dem Akustischen lassen sich plan
massige Umbetonungen des Rhythmus hier anfuhren 4. Besondere Beaehtung 
verdient bei solcheD. Erlebnissen das ruekartige Umkippen oder Umspringen. 
Dieses "Einsehnappen",· das bei Gestaltbildungen uberhaupt beobachtbar 
ist, mag' folgender Versueh erlautern. Man .schneide in ein undurchsiehtiges 
Papierniitten ein rechtwinkliges Loch so gross,dass darin funf bis seehs Druek
buehstaben Platz finden konnen. Damit bedeeke man nun die bedruckte 
Beite eines Buehes, versehiebe das Blatt langsam (vorwiegend von rechts 
naeh links) und sehe zu, was in dem Aussehnitt sichtbar wird. Meist bekommt 
man so nur unverstandliehe Bruehstueke zu lesen; bisweilen aber erseheint 
ein ganzes Wort. Das ist dann mit einem solehen Einsehnappen verbunden:· 
hier ist alles klar, aufgeraumt, in Ordnung.- Jede einfaehe gesehlossene 
Umrissfigur ist mehrdeutig: man kann die schwarze Kontur eines Quadrates 

1 Siehe Satz 13. 
B Siehe S. 201• 

3 Z. B. bei Sander (11) abgebildet. 
4 H. Werner, Rhythmik, eine mehrwertige Gestaltenverkettung. Z. Psycho!; 82, 198 

(1919). 
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auf weissem Grunde zugehorig zur Quadratflache oder zur Umgebung be
trachten. Dabei erhalt man verschiedene Bilder. Wie Fuchs 1 schildert, 
ist die Quadratflache im ersteren Faile "vergraut", im zweiten aufgehellt. 
Man kann die Kontur aber so ausbilden, dass eine von beiden Auffassungen 
eindeutig festgelegt wird.Das zeigen die Quadrate 1 und 3 auf der beige
gebenen Tafel. Es ist dort ein allmahlicher Ubergang eiumal zum Umfeld, 
einmaI zur lnnenflache geschaffen, wahrend die Kontur nach der anderen 
Seite scharf abgesetzt wurde_ Bei 1 besteht "Koharenz" des weissen mit dem 
Umfeld, bei 3 mit der Quadratflache_ 1 ist tiefschwarz, 3 wie mit Nebel 
iiberzogen. 

Rubin kennzeichnet die Eigentiimlichkaiten von Figur und Grund im einzelnen. Das 
grossere umschliessende homogene ,Feld ist in der Regel Grund, das kleinera um13chlossene Figur. 
Bei eiirlacher Aufteilung des Feldes durch Trennung in nur zwei in sich ho~ogen gefarbte Flii.chen 
gehort die Grenzkontur zur Figur, wahrend ihre besonderen Eigenschaften fiir den Grund erst 
bei einer (moglichen) Umkehrung herauskommen; Die Figur hat mehr Ding-, der Grund mehr 
Stoff-Charakter. Die Figur ist eindxinglicher als der Grund und pflegt aus der Flache heraus
:l!udrangen. Sie liegt auf dam Grunde, wahrend dieser sich unter der Figur weg zu erstrecken 
scheint. 

Besonders anschaulich tritt das Eigenleben von gestalteten Gebilden 
bei lnversionen von Korperbildern oder stereometrischen Modellen hervor. 
lch mochte zunachst einige Ver;;uche v_ Hornbostels l! beschreiben. v. Horn
bostel benutzte einen aus Draht gefertigten Skelettwiirfel von 6 em Kanten
lange, an dessen eine Ecke, in Richtung der Diagonale (nach aussen) ein gerader 
(15 em langer) Draht als Handhabe gelotet war. Mit Recht empfiehlt er., 
die Versuche mit einem solchen Modell nachzumachen, da man sonst gar keine 
Vorstellung der beschriebenen sonderbaren Erlebnisse gewinnen kann. Aus 
der Fiille der mitgeteilten Beobachtungen schneide ich die folgenden Versuche 
heraus. Sie sind aIle zunachst fiir einaugige Betrachtung gemeint. 

la. lch halte den Wiirfel an seinem Stiele mit ausgestrecktem Arm 
nahe vor einen Spiegel derart. dass ich das Spiegelhild durch das Draht
gesteIl hindurch sehen kann. Wenn ichnunmehr ziemlich rasch drehe, so 
bemerke ich alsbald, dass ein kleiner Wiirfel (das Spiegelbild) in das Skelett, 
das ich in der Hand habe, hlneingeschliipft 1st, und slch gleichsinnig mit ihm 
dreht. J etzt kann ich auch ganz langsame Drehungen hin und her ausfiihren, 
urn zu beobacht'en, wie der Spiegelwiirfel ganz genau foIgt. Wenn man hin
gegen jetzt von der Seite her Wiirfel undSpiegelbild betrachtet, so dass sie 
nebeneinander stehend sich nicht iiberschneiden, so sieht man ihre Drehung 
gegeneinander erfoigen. Nahert man ilie nun wieder einander, indem man 
durch das Drahtmodel1 gegen den Spiegel blickt, "so kommt ein Augenblick, 
da der Objektkorper den E}piegelkorper in seine Bewegungsrichtung hinein
reisst, und dagegen kannst du wahrscheinlich nichts machen". 

1 W. 'Fuchs, Experimentelle Untersuchun~en tiber die Anderung von Faroon unter dem 
Einfluss von Gestalten. Z. Psycho!. 92, 249 (1923). 

2 1. c. 
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lb. Ganz entsprechend lasst sich der Versuch mit dem Schatten des 
Wtidels auf einer weissen Wand ausftihren. Freilich kann das Schattenbild 
mit dem Objekt dann nicht vollig tibereinander gelagert werden, da ja der 
Kopf sonst zwischen Lichtquelle und Wtidel treten wtirde. Es gentigt eine 
weitgehende Uberschneidung. Auch der Schatten schltip£t in den Draht
wtidel bei des sen Drehung hinein und dreht sich mit ihm. Merkwtirdig ist 
noch, dass der Schatten dabei korperlich erscheint aus einem hauchartig 
£einen Material, "Gespenst" nennt es v. Hornbostel. 

Eine Beachtung des Drehungssinnes, den die Versuchsperson dem Wtirfel
modell erteilt, lehrt, dass sich im Schattenversuch gewohnlich der Draht
wildel augenscheinlich im Gegensinne dreht, wahrend er im Spiegelbildver
such gewohnlich die geplante Bewegungsrichtung erhalt. Beide Versuche I 
enthalten Inversionen, die ohne Willen der Versuchsperson auftreten. Bei 

N 
Abb.14. (Nach v. Hornbostel.) 

I a ist gewohnlich der Spiegelwtidel der inver
tierte, bei Ib meist der Objektwtidel. Die Tat
sache der Inversion lasst sich aus der Umkehrung 
des Drehungssinnes entnehmen. Sie geht aber 
auch aus der verschiedenen Form des N - und 
I-Korpers 1 hervor, die sorgfaltige Beobachtung 
erkennen lasst. Dieser Formunterschied wird 
im folgenden Versuch besonders deutlich! 

IIa. Man bringt den Wtidel in die Stellung der Abb. 14 N und tiberzeugt 
sich, dass die Zeichnung richtig ist. Sodann invertiert man den Wtidel 
willktirlich, am besten vor einer hellen Flache. Mir gelingt das am leichtesten, 
wenn der Wtidel der Abbildung entsprechend so steht, dass ich auf seine 
untere Flache blicke. Nun bemtihe ich mich, in der einaugigen Betrachtung 
die hinten liegende quadratische Begrenzungs£lache des Wtidels nach vorne 
oben zu holen 2. 1st die Inversion vollig gelungen, so vergleiche man mit 
Abb. 14 I: wieder ist die Darstellung vollig richtig. Wartet man, bis die In
version umschlagt zurtick in die N -Form, was z. B. durch vortibergehendes 
kurzes O££nen des zweiten Auges meist sofort erreicht wird, so findet man 
wieder die Abb. 14 N verwirklicht. 

IIb. Nunmehr drehe ich den invertierten Wtidel ein wenig. Diesmal 
beachte ich schad, dass ich nach rechts herum drehen will: der Wtidel dreht 
sich aber nach links! Dabei hat man namentlich bei den ersten derartigen 
Versuchen den Eindruck, als drehe sich der Wtidel gegen den tastenden 
Finger: es ist ein eigena:ctiges T a s t e rl e b n is, das aufgezwungen erschein t. 
Man hat den Eindruck von etwas "Eigenwilligen und UngehOrigen" (S. 149). 

IIc. Wie verhalt sich weiter die Form des in Bewegung befindlichen 

1 Mit v. Hornbostel bezeichne ich d~s Nichtinvertierte mit N, das Invertierte mit I. 
2 "Willst du Konkaves invertieren, so sel Zange, willst du Konvexes umstiilpen, sei Keil!" 

(S. 142). 
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l-Wiirfels? Die rautenartigen Flachen behalten ihre Form nicht: sie "ver
ziehen" sich bei der Bewegung. Besonders deutlich wird dies, wenn man den 
l-Wiirfel urn eine zur Kante parallele Achse dreht. Dabei kommt eine Stellung 
vor, in der ein kleines Quadrat dem Beschauer zugekehrt ist, ein grosses von 
ihm wegweist; das ganze ist ein Pyramidenstumpf. Dreht man nun weiter, 
so wird das kleine Quadrat zunachst zum Trapez, dann zum grossen hinteren 
Quadrat. Gar nicht lasst sich die Stellung erreichen, bei der etwa die kleine 
Flache des Pyramidenstumpfes yom Beschauer weg lage. (Bei einem N
Pyramidenstumpf ware das natiirlich moglich). Es verandert sich also "dieses 
wacklige Ding" beim Drehen bestandig. Noch schlimmer wird es, wenn man 
den Stiel, an dem der Wiirfel gehalten wird, ein wenig wegneigt: dann "nickt" 
der Wiirfel zu dem Beobachter hin. Es sieht fast beangstigend aus, als konne 
er herunterkippen. Man muss den l-Wiirfel formlich auf dem Draht "balan
cieren". Man darf aber dennoch ruhig den Stiel z. B. ganz nach hinten um
kippen: des Gelenk halt ganz fest; dabei wird sogar die Handhabe durch ein
zelne Kanten des Wiirfels hindurchgefiihrt; bei nahezu horizontaler Stellung 
des Stieles sitzt der Wiirfel mit seiner entferntesten Ecke auf dem Stiel und 
baut sich nach vorne um dies en herum. Die Beweglichkeit des balancierenden 
l-Wiirfels macht beim Umspringen in den N-Korper so~ort einer zunachst 
auffalligen Starrheit Platz. 

III. Endlich wird der Wiirfel auf den Tisch gestelIt, am besten an dem 
Stiel senkrecht irgendwie festgeklemmt. 1st der Wiirfel invertiert, so bleibt 
er es gewohnlich auch bei Bewegungen des Kopfes, sogar wenn man um 
den Tisch herumgeht, solange man ihn nur im Auge behalt. Dabei macht er 
aIle Bewegungen mit. Der l-Wiirfel dreht sich, wenn ich um den Tisch herum
gehe in gleicher Richtung. Wenn ich den Kopf hebe, kippt er nach oben (hinten) ; 
senke ich den Kopf, dann neigt sich auch der Wiirfel nach unten (vorne). 
Der N -Wiirfel dagegen bleibt vollig ruhig, wenn ich mich bewege! 

"Die Inversionen sind weder "Tauschungen", denen wir unterliegen, 
noch "Vorstellungen", die wir uns "machen", sondern Dinge, die wir, unter 
bestimmten Bedingungen, wahrnehmen" (S. 143). Die Bildungstendenzen 
dieser "Dinge" erweisen sich uns besonders in den Versuchen I. Allen An
strengungen, die vorausgesetzte Sachlage 'zu erfassen, zum Trotz springt 
der kleine Wiirfel in den grossen hinein und dreht sich mi t ihm. Aber auch 
II b zeigt in dem Tasterlebnia eine unerwartete Eigenwilligkeit. Indessen, 
betrachten wir einmal die iibrigen Versuche genauer, so mag der erste Akt 
des Invertierens wohl in unser Belieben gestellt sein. Alles Weitere kommt 
sodann vollig unerwartet. "Das erste steht uns frei, beirn zweiten sind wir 
Knechte". Man ist in der Tat durchaus iiberrascht und lacht iiber die Fahig
keiten dieses drolligen Gegenstandes (namentlich bei IIc und III). In allen 
derartigen Versuchen lasst sich das eigentiimliche Einschnappen in ein N eues 
hinein beobachten. Sehr iibersichtliche Bedingungen fiir eine ungewollte 
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Inversion schafft ein von V erworn 1 beschriebener Versuch, den er mit der 
photographischen Aufnahme eines Brakteaten 2 ausfiihrte. Das Bild von der 
Vorderseite, die an der erhabenen Mittelpragung und einem schiisselformig 
nach oben gebogenen Rand kenntlich ist, legte er im Dunkelzimmer mitten 
zwischen zwei gleiche Tischlampen, die abwechselnd angedreht wurden, worauf 
die Versuchspersonen (die eine Lampe links, die andere rechts) moglichst ihren 
erst en Eindruck mitteilten. "Dabei ergab sich, dass die Aussagen fast aus
nahmslos iibereinstimmend waren, und zwar wurde bei Einfall des Lichtes 
von der gleichen Seite, von der es bei der Anfertigung der photographischen 
Aufnahme auf das korperliche Objekt aufgefallen war, der ausserste Rand 
nach oben umgebogen und die Schrift sowie die Zeichnung erhaben gesehen, 
bei entgegengesetztem Lichteinfall dagegen umgekehrt der aussere Rand 
nach unten umgebogen und das Bild vertieft". . . . "Bei der geschilderten 
Versuchsanordnung kann man es nun sehr leicht einrichten, dass das positiv 
aufgefasste Bild moment an in das negative iibergeht, indem man die eine 
Lampe aus- und gleichzeitig die andere einschaltet. Macht man das so, dass 
einen kurzen Augenblick beide Lampen noch zugleich Licht geben, so dass 
die Versuchsperson das beleuchtete Bild kontinuierlich fixieren kann, ohne 
dass ein Moment der Dunkelheit dazwischen liegt, so sieht die Versuchsperson 
vor ihren Augen das Relief plotzlich ruckartig "umspringen", wie sich viele 
Versuchspersonen ausdriicken". Hier bedingt offenbar die gesamte Situation, 
insbesondere die Richtung des Lichteinfalles die "Deutung" des Gesehenen. 
Die widerspruchslose Einordnung in das neue Ganze bewirkt die Ver
anderung. Bei den planmassigen Inversionen v. Hornbostels ist das grossere 
Ganze, mit dem sich der Korper andert, die innerliche Stellungnahme der 
Versuchsperson zum Objekt. Eine gefiihlsartige Verankerung ist dabei unvel'
kennbar. 

"Das Konvexe ist gegen mich geschlossen, schliesst mich aus, verwehrt 
meinem Blick das Eindl'ingen durch Undurchsichtigkeit, meiner Hand durch 
Undurchdringlichkeit. Ich kann es umfasseu, umgreifen, umgehen. Es hebt 
sich hervor, kommt auf mich zu, dringt auf mich ein, ist gegEm mich gerichtet. 
Das Konvexe ist gegenstandlich. Gegenstande sind konvex. 

"Das Konkave ist, VOl' mil' offen, schliesst mich ein, lasst meinen Blick, 
meine Hand, mich eindl'ingen. Es umfasst, umgreift mich, "geht" urn mich 
herum. Es weicht von mir weg; flieht, ist Hintergrund, leer. Das Konkave 
ist raumhaft. Raume sind konkav. 

"Invertieren heisst: Konvexes kOllkav, Konkaves konvex machen; 
das Von-aussen und Von-innen vertauschen; gegen mich Geschlossenes offnen 

1 Diese Versuche, die Verworn etwa 1920 z. T. mit mir ausgefiihrt hat, sind nicht pub
liziert. Ich zitiere nach einem mir von seiner Witwe iibergebenen Fragment. 

2 Brakteaten sind "papierdiinne Silberblech-Miinzen, die nur von einer Seite her gepragt 
sind, so dass die Riickseite das genaue Negativ der Vorderseite bildet". Verworn benutzte 
solche aus dem 13. Jahrhundert. 
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und eindringen, vorn Offenes schliessen und mich ausschliessen; das Hervor
stehende zuriickdrangen, das Weichende hervorheben; das Gegenstandliche 
zum Raum verfliichtigen, das Raumhafte zum Gegenstand festigen" (S. 154). 

Die Bedeutung der v. Hornbostelschen Versuche, die vor aHem auch 
dem Verstandnis des Raumsinnes dienen, kann hier nicht ausgeschopft werden. 
In Satz 12 komme ich noch einmal darauf zuriick. An dieser Stelle mochte 
ich noch auf die Unvereinbarkeit der Versuchsbefunde IIa und c mit der 
Konstanzannahme hinweisen (Satz 6). Eingehenderes Durchdenken ergibt, 
dass auch der N-Wiirfel nicht mit den optisch bedingten perspektivischen 
Verkiirzungen gesehen wird. "Wir pflegen uns urn die Verhaltnisse auf der 
Netzhaut, wenn wir wahrnehmen, nicht zu kiimmern". So bemerken wir 
den reizmassigen Grad perspektivischer Verkiirzungen von gesehenen kreis
runden Gegenstanden oft erst im N achbilde an der erstaunlich abgeflachten 
Ellipse, wenn namlich der betrachtete Teil im N achbild mehr isoliert 
auftritt. 

Die folgenden Hauptsatze bringen noch andere Bildungstendenzen. 
Besonders eindringlich sind die in Satz 12 mitzuteilenden Bewegungserschei
nungen. 

10. Es gibt ausgezeichnete Gestalten, die besonders leicht in Erscheinung 
treten. "Nicht jedes beliebige geometrisch mogliche Gebilde kann auch phano
menal realisiert werden" (KoUka). "Der Reizreihe steht eine begrenzte Zahl 

von mehr oder weniger ausgepragten Qualitatsbereichen gegeniiber, die 
sprunghaft ineinander iibergehen" (Sander). [Prinzip der Stufen.] 

"Phanomenale Gebilde sind ausgezeichnete Gebilde". Dieser kurze 
;Satz KoHkas umfasst im Grunde das ganze Gestaltgesetz, und die Auf
gabe der folgenden Satze bleibt nur, auszufiihren, worin jene Auszeichnung 
besteht. Zuerst soll die Tatsache, dass gewisse Gestalten unseren Sinnen, 
unserer Auffassung besonders - urn ein Goethesches Wort zu benutzen -
"gemass" sind, belegt werden. Die letzten drei Hauptsatze konnten dann ganz 
knapp iiberschrieben werden: Gestalten sind und wollen sein 1 ganz, einfach, 
sin n v 0 11. Insgesamt handelt es sich, wie sogleich im Einzelnen geschildert 
.sei, urn das Pragnanzgesetz Wertheimers. 

Ein ausgezeichnetes Gebilde der Wahrnehmung ist der Kreis2 • Schon 
bei kiirzester tachistoskopischer Darbietung wird er noch klar erkannt, wahrend 
kompliziertere Figuren oft zunachst als Kreise aufgefasst werden. "Jede 
kleinste Flache, sei sie kreisformig oder gleichseitig-polygonal, erscheint unter 

1 Phanomenal genommen scheint es mir erlaubt, hier von "Wollen" zu sprechen! 
2 L. Hempstead, The perception of Visual Form. Amer. J. Psychol. 12, 185 (1900). ~ 

A. Kirschmann, tiber die Erkennbarkeit geometrischer Figuren und Schriftzeichen im indirekten 
,sehen. Arch. f. Psychol. 13, 352 (1908). - F. Riische, tiber die Einordnung neuer Eindriicke 
in eine vorhergegebene Gesamtvorstellung. Z. Psychol. 10, 265 (1900). 
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kleinem Gesichtswinkel kreisrund 1". "Wenn man 3, 4, 5 oder 6 Punkte 
regelmassig urn ein Zentrum anordnet, so hat man den Eindruck eines 3-, 4-, 
5- oder 6-Eckes. Nimmt man dagegen 8 Punkte, so tritt zwangsmassig nicht 
die Gestaltwahrnehmung eines 8-Eckes, sondern die eines Kreises auf 2". 

Man betrachte die Punktkonstellation der folgenden Anordnung: 11 liegen 
auf einer Kreisperipherie, ein 12ter nicht weit von der Peripherie entfernt innen 
oder aussen. Dann ist letzterer nicht ebenso fest an seinen Ort gebannt wie die 
iibrigen; er erhalt Bezug zu dem Kreisumriss, aus dem er "verschoben" er
scheint 3. Eine Reihe von Punkten mag nun eine Sinuslinie (die natiirlich 

o 
CJ 

nicht gezeichnet ist) umgeben, so zwar, dass keiner von den 
Punkten gerade auf ihr liegt, dann wird der typische Sinusver
lauf gesehen und nicht etwa das komplizierte unregelmassige 
Gebilde, das durch Verbindung der jeweils benachbarten Punkte 
entstehen wiirde. "In beiden Beobachtungen ist das phano
menale Gebilde gegeniiber der geometrischen Form der Reiz-
konstellation in charakteristischer Weise vedindert, es erscheinen 
einfache Gestalten, und die Lage der einzelnen Punkte bestimmt 
sich in bezug auf diese, nicht aber bestimmen die Punkte 
durch ihre Lage die Gestalten" (KoHka 19, S. 550). 

W ohl£ahrt 4 arbeitete im Dunkelraum mit hell leuchten
den Strichfiguren, deren eine in Abb. 15 zu unterst wieder
gegeben ist. Die Objekte wurden in extremer Verkleinerung 
gezeigt und sodann stufenweise vergrossert, bis sie mit einer 
subjektiven Endgiiltigkeitsfarbung erkannt wurden. Auch bei 
diesem Verfahren bildet sich aus dem zunachst ungegliederten, 
di££us abgehobenen Ganzen als erstes ausgepragtes Gebilde die 

(Nach 
Wohlfahrt.) Kreisgestalt. Dann erfolgt bei weiterer Vergrosserung zunehmende 

Abb. Hi. 

Gliederung, die sprunghaft zu immer neuen Gebilden fort
schreitet. Dabei sind geometrisch regelmassige und symmetrische Figuren 
eindeutig bevorzugt. Eine derartige Reihe aufeinanderfolgender Gebilde gibt 
Abb. 15 wieder. Sie ist von oben nach unten zu lesen, allmahlich zu der 
Form der dargebotenen Figur fortschreitend. Zu beachten sind vor allem die 
N eigung zum regelmassigen Fiinfeck und die vorerst symmetrisch aufgefasste 
Binnengliederung. Der reizgemassen Erfassung geht endlich noch eine bereits 
ganz entsprechende nur geschlossene Figur voraus. - Der Kreis erweist sich 

1 F.B.Hofmann, Dber das Formensehen. Ber. 7. Kongress exper. Psychol. Marburg 21, 
126. Jena 1922. - Entsprechendes lasst sich durch andere Methoden der Reizreduktion 
(Satz 5) erzielen. 

2 Versuche von Bourdon; nach Rupp im 6. Kongress Ber. exper. Psychol. 148. 

3 Dazu auch Satz 12. 

4 E. Wohlfahrt, Der Auffassungsvorgang zur kleinsten Gestalt. Erscheint Neue psychol. 
Stud. 4. 
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auch im taktilen Gebiete als herausgehoben. So konnte Benussi 1 den 
Eindruck kreisformigen Herumfahrens durch sukzessive Beriihrung dreier 
Hautstellen in Dreiecksanordnung erzeugen 2. Das Ubergewicht symmetrischer 
Gebilde lehren auch Versuche von Strauss 3• Abb. 16 zeigt eine ihrer Figuren, 
die mehrere Sekunden dargeboten wurden. Die punktierten Senkrechten. 
waren rot gezeichnet, die ubrigen Linien 
schwarz. Obwohl die einheitlich gefarbten 
Geraden zusammen eine Reihe von Rauten 
bestimmen, herrschten in den Beschrei
bung en der Versuchspersonen die Quadrate 

Abb. 16. (Nach strauss.) 

vor, die nur durch verschieden farbige Konturen zusammensetzbar sind. 
Unter 10 Vierecksbestimmungen erhielt die Untersucherin 7 mal "schwarz 
diagonalisierte Quadrate". 

Kreis und Symmetrie lassen sich als ausgezeichnete Prinzipien auch der 
Gestal tung verfolgen. Kinderzeichnungen beweisen eine unverkennbare 
Bevorzugung kreisartiger Gebilde. Hier sei nur auf die Wiedergaben des 
Gitterquadrates (Abb. 5) verwiesen. Ebenso durfte die Malerei Geisteskranker, 
die sich haufig in formal-gesetzliche Arabesken auflost, reichliches Beleg
material liefern. Verworn 4 spricht von einer "ornamentalen 1deoplastik", 

a b c 

Abb.17. Ornamentale Umbildung einer griechischen Miinze durch die Kelten. - a Apollokopf auf einem 
Goldstater Philipps II. b und c keltische Nachbildungen aus Frankreich. (Nach Verworn.) 

die sich namentlich in primitiver Kunst bekundet. 1ch entnehme seinen 
Studien die keltischen Nachbildungen einer griechischen Munze (Abb. 17). 
Die Neigung zu runden und symmetrischen Umbildungen tritt deutlich her
vor. Mach stellt in seiner Analyse der Empfindungen (6. Auf I., S. 96) ganz 
entsprechende Bildungsprinzipien fur die Schrift fest. Unter den 24 grossen 

1 v. Benussi, Kinematohaptische Scheinbewegungen und Auffassungsumformungen. 
Ber. 6. Kongress exper. Psychol. Gottingen 1914, 30. 

2 Beziiglich Bewegungsempfindungen verweise ich auf die erwahnte, Untersuchung von 
E. Lippert. 

3 1. c. 

4 M. Verworn, Ideoplastische Kunst. Jena 1914. 
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lateinischen Buchstaben gibt es 10 vertikal symmetrische (A, H, I, M, 0, T, 
V, W, X, Y) 1, 5 horizontal symmetrische (B, 0, D, E, K), 3 zentrisch sym
metrische (N, S, Z) und nur 6 unsymmetrische (F, G, L, P, Q, R) 2. 

Das Prinzip der Stufen ist in den mitgeteilten Versuchen von 
Bourdon und W ohl£ahrt bereits erkennbar. Beim Ubergange von 6 zu 
8 Punkten tritt sprunghaft etwas qualitativ N eues auf, nach dem Sechseck 
der Kreis. Auch die erwahnte Erscheinung des Einschnappens ist eine Art 
Stufung. Deutlich wird der gemeinte Tatbestand von KoHka an Winkeln 
demonstriert (19). Er betrachtet Winkel in dem Bereiche urn 90° herum und 
stellt fest, dass 85° bereits als Rechter, freilich als ein "schlechter" ge£asst 
wird. ,,85° unterscheidet sich q uali ta ti v anders von 75° als 75° etwa von 
65°" (S. 551). Die Winkel von 85° oder 95° existieren phanomenal nicht: 
sie sind zu kleine oder zu grosse Rechte. Die Variation der Phanomene er£olgt 
in "Pragnanzstuten". Das gleiche gilt fur Tonintervalle. Kleine Abweichungen 
von den physikalisch durch einfache Schwingungsverhaltnisse gekennzeich
neten Quinten oder Quarten lassen die Auffassung der betreffenden Klange 
an sich unberiihrt, nur tritt ein Moment der Unreinheit oder Verstimmung 
dabei auf. Den Sanderschen Satz der vorstehenden Hauptsatze belegt viel
leicht am anschaulichsten die Reihe bunter Farben. Der kontinuierlichen, 
physikalisch definiert nur quantitativen Vielheit der Wellenlangen steht 
die begrenzte qualitative Mannigfaltigkeit der Farben gegenuber, die noch 
besonders ausgezeichnete Punkte (die 4 Ur£arben) enthalt. Auch funktional 
lassen sich Pragnanzstufen nachweisen. So in den Satz 5 erwahnten Unter
suchungen Schneiders uber die Unterschiedsempfindlichkeit fur Recht
eckseiten. Die durch verschiedene Seitenverhaltnisse bestimmten Rechtecke 
zeigten wechselnde Empfindlichkeit gegen Veranderungen. Drei Gruppen 
liessen sich unterscheiden, die in der Reihe der Rechtecke (bei fortschreitender 
Zunahme der vertikal stehenden Seite) einander abwechseln. 1. Fur die Ver
anderung relativ starr und unempfindlich sind Quadrate und Rechtecke mit 
einfachen Seitenverhaltnissen, worunter das Quadrat durch die gr6bste Schwelle 
ausgezeichnet ist. 2. Hohe Empfindlichkeit besitzen Rechtecke komplizier
terer Proportionen, worunter Schneider den Goldenen Schnitt herausheben 
zu sollen glaubt 3. 3. Zwischen diesen ausgezeichneten Punkten der Funktion, 

1 4 davon sind ausserdem horizontal symmetrisch (H, I, 0, X). 
2 Fur die Ornamentbeschreibung sind die von Wilhelm Ostwald in seiner "Harmonie 

der Formen" (Leipzig 1922) befolgten Grundsatze sehr nutzlich. Er unterscheidet drei Prin
zipien, die' a.Ile auf der Wiederholung eines einfachen Grundmotives beruhen: Schiebung, Spie
gelung, Drehung. In dieser Reihenfolge scheinen sie zugleich in der Prahistorischen Kunst auf
zutreten. 

3 Mir scheint zweifelhaft, ob fUr die Flachengestalt wirklich der Goldene Schnitt Bedeu
tung besitzt, da die Summe der SeitenIangen, die doch die Proportion mit bestimmt,. nicht an

schauIich gegeben ist. Dagegen halte ich das Seitenverhaltnis 1: V2 (Quadratseite zu Diagonale) 
fUr eine erlebbare Besonderheit. Hier ist namlich eine bestimmte Flachenform gekennzeichnet: 
ihre Teilbarkeit in jeweils zwei gleiche Teile, die dieselbe Proportion wie die Ausgangsfigur besitzen. 
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die die Versuchsergebnisse darstellt, liegen Rechtecke mittlerer Empfindlich
keit. Das Quadrat ist eine besonders ausgepragte Gestalt, des sen Gleich
gewichtigkeit der Seiten sich zu erhalten strebt. Deshalb sind kleine Verstim
mungen unbedeutend: der Quadratcharakter hat einen gewissen Geltungs
bereich. Dagegen werden ausgezeichnete Rechtecksproportionen (2.) besonders 
leicht qualitativ geandert und besitzen daher eine niedrige Schwelle. Zwischen 
dem ausgesprochenen Rechteck und dem Quadrat befindet sich noch ein Punkt 
Mchster Empfindlichkeit, den Sander als Kippungsschwelle bezeichnet: 
hier steht das Gebilde gerade zwischen zwei Bereichen ausgepragter Gestalten. 
Ausgezeichnete Punkte fur den Grad der Innigkeit hat Ipsen (13) an dem 
Material optischer Tauschungen studiert. Bei der bekannten Kreisbogen
tauschung 1 fand er eine Abhangigkeit ihres Grades von dem Abstande der 
Teilfiguren. Bei einem mittleren Abstande erreicht die Tauschung ihr Maxi
mum (bis 22 % 2) und wird bei kleinerem (21 %) und grosserem Abstande 
(13,5%, bis zum volligen Verschwinden) schwacher. Dazwischen gibt es aber 
Stell en maximaler Innigkeit, an denen die Tauschung ein Minimum erreicht: 
am deutlichsten wird das bei einem Abstande von gerade einer Bogenbreite 3 

(13,5%). In einem anderen Falle, namlich dem in einem Krais eingeschlos
senen Kreuz ist der Grad der Tauschung eine Funktion der Innigkeit. Die 
Vergrosserung der eingeschriebenen Figur erreicht ein Maximum zugleich 
mit der Innigkeit bei den Proportionen des Goldenen Schnittes 4. Diese 
Beobachtungen erweisen wiederum ausgezeichnete Gestalten. Bei gleich
massigen Abstandsanderungen treten sprungweise Bereiche auf, in denen 
erhohte Innigkeit des Gefuges beobachtet wird. "Fur die Gestalten gilt dem
nach nicht das Prinzip der Minimalanderungen und der Stetigkeit, aber auch 
nicht starre Grenzen ohne Ubergange, sondern ein Drittes, das gleichsam eine 
Vereinigung beider darstellt und das man vielleicht am treffendsten als Prinzip 
der Stufen bezeichnen :frann" (Ipsen 13, S. 261). 

11. Gestalten streben zu ihrer Erhaltung und Erganzung. Zerlegte Gestalten 
ergeben neue Gestalten. 

Eine Tendenz zur Erhaltung der Gestalten verraten bereits die in 
Satz 8 mitgeteilten Befunde eines Widerstandes gegen HerauslOsen von Teilen 

(Es ist iibrigens das Format der Deutschen Industrienorm "DIN", z. B. Reichspostkarte. Siehe 
auch W. 0 stwald I. 0.) Dieses SeitenverhiUtnis lage fiir Schneiders Kurve bei 42,4 und 84,9. 
Der erste Punkt liegt etwas naher an dem Minimum 40 als die Proportion des Goldenen Sllhnittes 
der zweite wiirde das Minimum bei 85 erklaren. 

1 Von zwei kongruenten parallel gelagerten Ringquadranten erscheint derjenige, der die 
konkave Seite nach aussen wendet, grosser. 

2 Zahlen, die I. fiir eine Versuchsperson mit ausgepragt synthetischer Auffassung erhob. 
(Vp.VIII.) 

3 Dieser Punkt liegt zwischen dem Ideinsten und giinstigsten Abstande. 
4 Diese Proportion: "Randbreite zu Innenradius wie Innenradius zu Gesamtradius" 

diirfte unmittelbar erlebbar sein. 
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(Seifert; Sander-Heiss). In ahnlieher Weise deuten Gelb und Granitl 
ihre Ergebnisse iiber die Bedeutung von Figur und Grund fiir die Farbschwelle. 
Sie fiigen in ihren Versuchen gewisserrnassen in die Gestalt etwas Neues hinein 
und priifen de~ erforderlichen Aufwand, dieses Neue durchzusetzen. Ein 
graues Maltheserkreuz auf grauem Grunde verschiedener Helligkeit (und 
zwar fUr jede Farbzusammenstellung hell auf dunkel und dunkel auf hell) 
wurde der Versuchsperson dargeboten. Rotes Licht abstufbarer lntensitat 
wurde gleichzeitig so in das Auge gespiegelt, dass ein kreisformiges Scheibchen 
einmal im Figur-, einmal im Grundfelde erschien. Die Schwelle der Sicht
barkeit dieses bunten Fleckchens wurde bestimmt. Die Figurfeldschwelle 
erwies sich grosser als die Grundfeldschwelle. Der auftretende rote Fleck 
erzwingt 1m Gesichtsfelde das Entstehen einer neuen Figur. 1m Figurfelde 

, -<. 
Abb. 18 .. 

muss da,zu der Widerstand der ausgepragten Gestalt 
gegen jede Starung ihres Charakters iiberwunden 
werden. 

Die Tendenz zur Ergan zung lasst sich an 
Gestalten zeigen, die man gleich mit irgendeiner 
Unvollstandigkeit behaftet vorfiihrt. Eine Kreisperi
pherie, die an einer kleinen Stelle offen geblieben ist, 

erzeugt einen "Druck auf AusfUllung dieser Liicke" und zwar "aus innerer 
Dynamik des "nahezu fertigen Gebildes" (Kohler 16, S. 379)". Alltagliche Bei
spiele liefern die Schriftziige einer "ausgeschriebenen" Handschrift, namentlich, 
wenn sie einen eigenen Stil besitzt. 1m Ganzen etwa eines Briefes werden oft 
(einzeln gesehen) verbliiffende Rudimente ohne Schwierigkeit gelesen. Abb. 18 
bringt einen solchen Fall. Die Zeichen der erst en Zeile wird man in Abb.18 
kaum deuten konnen; in Abb. 20 (auf der nachsten Seite) wird die Briefanrede 
meist sofort erkannt. Das aus dem Text herausgeloste Stuck in der zweiten 
Zeile der Abb. 18 .hat einen ganz anderen Sinn als im Zusammenhang der 
Abb. 20. Hiermit belegen wir nochmals den in Satz 6 ausgesprochenen Satz, das
selbe Stiick sei in verschiedenen Ganzen verschieden. Daraus ergibt sich zu
gleich die hier vorangestellte Einsicht: Zerlegte Gestalten ergeben neue Ge
stalten. Dies lasst sich im Anschlusse an die letzten Beispiele auch wie folgt 
ausdriicken. 1st die Zerstorung eines gestalteten Gebildes soweit getrieben, 
dass die Erganzung des Urspriinglichen nicht mehr moglich ist, so betatigt 
sich der Drang zur Erhaltung von Ganzhei t darin, dass n e u e, m 0 g -
lichst in sich geschlossene Gestalten entstehen. Dazu mochte ich 
eine Beobachtung mit einem etwa vierjahrigen Madchen mitteilen. Das Kind 
spielte mit einem der bekannten Legespiele. Auf die sechs Flachen eines 
Wiirfels ist jeweils ein Ausschnitt eines anderen Bildes geklebt. Es sollte nun 
das Bild der in Abb. 19 wiedergegebenen Vorlage zusammengesetzt werden. 

1 A. Gelb und R. Granit, Die Bedeutung von Figur und Grund fiir die Farbenschwelle. 
Z. Psycho!. 93, 83 (1923). 
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Die dazu gehorigen sechs Klotzchen reichte ich dem Kinde einzeln hin, wobei 
es die Aufgabe hatte, den Wurfel solange herumzudrehen, bis die zur Vorlage 
gehOrige Ansicht gefunden war. Bei dem Klotzchen, das das in Abb. 19 ge
trennt wiedergegebene Stuck trug, wollte es nicht gelingen, die richtige Seite 
ausfindig zu machen. Deshalb zeigte ich 
noch einmal der Reihe nach die verschiede
nen Wiirfelflachen dieses KlOtzchens mit 
der Frage, "gehort das dazu?" Zu meiner 
Uberraschung wurde dabei auch die richtige 
Seite abgelehnt. Eindringlicheres Fragen 
erbrachte die Aufklarung: "Aber der Junge 
(auf dem Klotzchen) hebt doch beide 
Rande hoch!" (So kann er doch gar nicht 
Ringelreihc spielen!) Das herausgeschnit
tene Stuck ist fur das Kind in der Tat ein 
neues, in sich geschlossenes Ganzes, mit 
eigenen motorischen, a£fektartigen An
trieben. Dies Stuck ist wahrlich in dem 
Bild der Vorlage nicht enthalten (Satz 6). 

Abb.19. 

Auch dieses Beispiel zeigt ubrigens die bereits in Satz 5 betonte uberlegene 
Innigkeit des kindlichen Wahrnehmungsgefuges. Der Landschaftsmaler pflegt 
Teile des naturlichen Rundblickes abzudecken, urn sich so in der Anschau
ung den Abschluss eines neuen Ganzen, des Bildes, zu scha£fen. 

Hier lasst sich die Frage anschliessen, in welchem Masse N eues entstehen 
kann bei planmassigem A b b au eines gestaltete~ Ge bildes. Sie wurde von 
einer anderen Seite unter Satz 7 angegangen, als die Wertigkeit verschiedener 

~ ., lilt., v 

• 
Abb.20. 

Stucke fur den charakteristischen Bestand eines Gefuges erortert wurde. 
Das dort herangezogene Beispiel (Abb. 7) wurde fur den hier gemeinten Stand
punkt etwa lehren: in a, b, c ist ein verhaltnismassig natiirlicher Abbau des 
Ausgangsgebildes (Abb. 4a) erfolgt, wahrend d, e, f durch die Wegnahme 
bestimmter Stucke ihre Wesensverwandtschaft mit jenem verloren haben. 
Die vollstandige Zerlegung in vier Rakenkreuze wiirde unter dies em Gesichts
winkel auch noch eine gewisse Grundeigentiimlichkeit des aufgelosten Gebildes 

Ash er • Spiro, Ergebnisse der Physioiogie. XXIX. 4 
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wahren (vierzahliges, bewegtes Motiv mit Rechtsdrehung) 1. Die angeschnittene 
Frage wird nicht leicht allgemein beantwortet werden konnen, und doch ist 
sie zweiiellos von grundlegender methodischer Bedeutung. 1m einzelnen 
Falle setzt ihre Losung weitgehende Einsicht in das vorliegende Geiuge voraus. 

KoHka (19) weist daraui hin, dass eine Frage, "eine Auigabe nichts ist, 
als eine Denkgestalt mit Lucken. Von einer solchen Gestalt gehen Ten
denzen zur Schliessung der vorhandenen Lucken aus, die durch die Antwort 
"eriullt" werden. Auch hier wiederum das Streben zum Ganzmachen von 
Gestalten! .Ahnliches Lucken-Schliessen beobachtet man in Betatigungen 
des Spieltriebes. Jedes Kombinieren bedeutet nichts anderes als die Schlies
sungsiahigkeit verschiedener Teile zur Er-"ganzung" einer luckenhaiten 
Gestalt erproben. Das Gesetz der G~staltserganzung tritt an die Stelle 
des alten Assoziationsgesetzes. Die d~bei wirkenden Krafte konnen erst in 
Satz 13 erortert werden, da hier nur die Tendenz zui' Erganzung als solche 
festgestellt werden sollte. Eigenartig ist an den hier genannten Tatbestanden, 
dass sie uns als unvollstandige, unfertige Gebilde gegeben sind, an denen 
wir erst Lucken entdecken. Uber die Tauglichkeit eines zur Schliessung au£
gewandten Mittels entscheidet erst das damit entstehende neue Ganze, namlich 
seine Geschlossenheit, seine Vollkommenheit. Den Antrieb zur richtigen 
Luckenschliessung mussen wohl Wesenseigentumlichkeiten des iertigen 
Ganzen geben, das so zunachst noch gar nicht da ist, sich uns aber an
kundigt in dem Augenblicke, in dem wir seine Luckenha£tigkeit finden! 

12. Jede Gestalt strebt zu scharfster Auspragung ihres Wesens. Der dabei auf
tretende Druck kann eigentiimliche Bewegungserscheinungen bedingen. Die 
Ausgepragtheit des Gestaltgefiiges wird von Angleichung und Abhebung getragen. 

Die in Satz 10 herausgehobenen Gebilde zeichnen sich offenbar vor 
jenen, mit denen sie verglichen wurden, durch ihre Einfachheit aus. Der Kreis 
ist ungegliedert, geschlossen, gleichgewichtig. Das Quadrat ist durch die 
Gleichgewichtigkeit der Seiten vor allen Rechtecken ausgezeichnet, Ein 
symmetrisches Gebilde ist durch Spiegelgleichheit "vereinfacht" (Abb. 17 c); 
auch hier wieder die Ausgewogenheit der Teile. Dnter gewissen Dmstanden 
kann endlich der rechte Winkel als der einfachste Fall angesehen werden. 
1st er mitten auf einer Geraden angetragen (Mittellot), so bildet er wiederum 
eine symmetrische Figur, indem er die von der Geraden abgegrenzte Flache 
in gleiche Teile zerschneidet. Die Tatsache der ausgezeichneten Gestalten 
liesse sich somit als "Tendenz zum Zustandekommeneinfacher Ge~ 
stalten" beschreiben. Dazu scheinen uberdies Beobachtungen unter weniger 
ubersehbaren, komplexeren Versuchsbedingungen aufzufordern. Haufig zeigen 
sich da Veranderungen von Teilgegebenheiten im Sinne einer moglichst ein
fachen Gesamtsituation. Dies belegen z. B. die in Satz 9 geschilderten 

1 Siehe 22, 31 u. 3S. 



Das Gestalt-Gesetz. 51 

Versuche v. Hornbostels. Er selbst schreibt von dem Spiegelversuch: "Wird 
nun gedreht, so siegt in dem Gewirr sich kreuzender und verschiebender Kanten 
die einfachste Gestalt, und das ist das Gesamtsystem der beiden ineinander 
geschachtelten N -und I-Korper, die sich gleichsinnig drehen". Befunde der 
gleichen Art bringen Untersuchungen von Helene Frank "iiber die Beein
£Jussung von Nachbildern durch die Gestalteigenschaften der Projektions
£Jache" 1. Sie projizierte u. a. das Nachbild eines Malkreuzes, dessen linke 
Schenkel rot, dessen rechte griin gezogen waren, in die Umrissfigur eines 
Malkreuzes auf der Projektionswand. Das N achbild als solches wurde in der 
Regel als ein griiner und ein roter Rechter, die an ihren Scheiteln zusammen
stossen gesehen. Wurde nun die Figur der Projektions£Jache in der Auffassung 
als Malkreuz festgehalten, so verwandelte sich das Nachbild darin zu einem 
homogen (dunkelblaugriin) gefarbten Kreuze. Ein von Hamburger heran
gezogener Versuch Ernst Machs sei noch erwahnt. Mach liess ein auf dem 
Tisch liegendes Hiihnerei urn eine Vertikalachse massig schnell rotieren. Dann 
kam ein Eindruck zustande, als sei das Ei aus einem elastisch-deformierbaren 
Material, das sich, etwa wie ein Quecksilbertropfen es konnte, einmal nach 
links-rechts, dann nach oben-unten hin ausdehnte und dazwischen eine kugelige 
Mittelstellung einnahm. Beziiglich der Gesamtreaktion des Organismus macht 
KoHka darauf aufmerksam, dass sich das Hinwenden des Kopfes zu einer 
Schallquelle (beim Saugling) als auf ein moglichst einfaches GehOrserlebnis 
gezielt verstehen lasst. Bei beliebiger Schallrichtung zu der Stellung des 
Kopfes treten, wie v. Hornbostel 2 gezeigt hat, zeitliche Verschiebungen 
der Reizung der beiden Ohren au£. Es muss daher der Gesamterregungs
vorgang im Gehirn einfacher werden, wenn der Schall beide Ohren gleich
zeitig erreicht und daher die Einzelerregungen der beiden Gehorsorgane voll
standig iibereinstimmen 3. 

KoHka hat nun das Gesetz der einfachen Gestalt auch als Bestreben 
bezeichnet, dass "jede Gestalt so gu t wie moglich wird". Damit geht er schon 
iiber den strengen Inhalt des Wortes "einfach" etwas hinaus, und es ware die 
Frage zu erortern, ob die Kennzeichnung der Gezieltheit auf einIachste Ge
stalten fiir den Bildungsvorgang ausreicht oder nicht. Allein die Tatsache, 
dass der hochste Grad von Einfachheit, der sich den ken lasst, namlich vollige 
Homogenitat bei maximaler Innigkeit, den einzig wirklich aufzeigbaren Gegen
pol zu Gestalten ("amorph") darstellt, muss hier stutzig machen. " Gute" 
Gestalten - beste Gestalten hingegen diirften wie die "hochsten" Gestalten 
ausserste Di££erenzierung mit weitestgehender Einheitlichkeit in der Abgewogen
heit zwischen Gliederung und Bindung vereinigen. Das "Gesetz der guten 

1 H. Frank, Psycho!. Forschg 4, 33 (1923). 
2 E. M. v. Hornbostel, Beobachtungen tiber ein- und zweiohriges Horen. Psycho!. 

Forschg 4, 64 (1923). 
3 19. S. 584. Ahnliche Ableitungen bringt Koffka fUr die Fixationsbewegungen der 

Augen. 

4* 
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Gestalt" zielt daher auf etwas anderes als Einfachheit; dieses eigentiimliche 
Gestaltungsideal wird wohl am besten "Ausgepragtheit" genannt. Wenn 
KoHka einen Winkel von 85° als einen "schlechten Rechten" bezeichnet, 
so will er damit gewiss nicht sagen, dieser Winkel sei "weniger einfach". Sehen 
wir einen solchen Winkel, so bemerken wir, dass es offenbar ein rechter "sein 
soll". Aber wir linden, dass er es "nicht ganz" ist, dass er nicht vollig das 
Wesentliche "trifft". Demgemass sprechen Stumpf und Meyer 1 von "Uber
treibungen zugunsten des Charakters", wenn etwa die grosse Terz gegeniiber 
den physikalisch rein en Schwingungsverhaltnissen ein wenig vergrossert, 
die kleine verkleinert wird. Den Tatbestand der Ausgepragtheit nennt Wert
hei mer auch "Pragnanz". Andere sprechen von einer Tendenz zur "charakte
ristischen Gestalt" (Fuchs) oder zur "Verwesentlichung" (Werner). Sander 
driickt mit einem G. E. Muller entlehnten Worte aus, dass die Gestalt ein 
gewisses, typisches Urbild zu erreichen sucht: "Eidotropie". Es kommt darauf 
an, einzusehen, dass alle diese Umschreibungen tatsachlich mehr sagen als 
"Einfachheit". Ich glaube, die Auswahl der Beispiele dieses Kapitels ist 
dazu dienlich. Gewiss lasst sich ein Vergleichspaar denken, dessen eines 
Stiick einfacher, dessen anderes aber ausgepragter ist. Sander weist auf das 
tachistoskopische Experiment grossen Stiles, das uns im Blitz gegeben ist, 
hin und zeigt (11, S. 56) eine stark verregelmassigte Blitz-Darstellung aus dem 
Anfange des 16. Jahrhunderts. Man kann bisweilen im Zweifel sein, ob die 
photographische Aufnahme eines Blitzes oder die iibliche Wiedergabe unseres 
Eindruckes einfacher ist. Sicher aber ist der bekannte Zickzack charakteristi
scher, das Wesen jenes kurz dauernden blanken Funkens besser ausdruckend 
- ausgepragter! Auch scheint es mir gewiss nicht ausgemacht, ob der vorhin 
erwahnte Versuch Machs mit dem rotierenden Ei wirklich die einfachste 
Bewegungsform erscheinen lasst. Wieder diirfte die Bezeichnung ausgepragt 
treffen. Verwandt sind die Versuche von Gehrke und Lau 2 an rotierenden 
Kreiselscheiben. Lasst man auf einem Farbenkreisel eine schwarze Scheibe 
(23 cm Durchmesser), die durch ein weisses Pluszeichen (Strichbreite etwa 
2 cm) in vier Quadranten geteilt ist, mit einer Geschwindigkeit von einer Um
drehung pro Sekunde kreisen, so kann man zunachst noch das sich drehende 
Kreuz erkennen. Erhoht man die Rotationsgeschwindigkeit, so verwandelt 
sich bei etwa 1,3 das Kreuz in einen regelmassigen funfstrahligen Stern, der 
bei weiterer Beschleunigung in einen sechsstrahligen ubergeht, bis Flimmern 
und Verschmelzung eintreten. Es lasst sich zeigen, dass fiir einen mittleren 
Bereich der Kreiselscheibe bereits bei einer Umdrehungszahl1 die Bedingungen 
fur das Auftreten der mehrstrahligen Sterne erfiillt sind. Man erkennt das, 

1 c. Stumpf u. M. Meyer, Massbestimmungen tiber die Reinheit konsonanter Interval1e. 
z. Psychol. 18, 321 (1898). 

2 E. Gehrcke u. E. Lau, Versuche tiber das Sehen von Bewegungen. Psychol. Forschg. 
3, 1, (1923). 
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sobald man die peripheren Teile durch eine Blende abdeckt. Somit liesse sich 
behaupten: Ich sehe bei Betrachtung der ganzen Scheibe ein klares Kreuz 
und nicht etwa innen eineu 6-Stern, dann in einem Bereich den 5-Stern und 
aussen nur 4 Strahlen; der Eindruck des Ganzen ist mithin vereinfacht. Aber 
das Erscheinen jener Funf- und Sechs-Strahler uberhaupt kann nicht ohne 
weiteres als eine Vereinfachung des Uberganges zwischen klarem Kreuz und 
Flimmern angesehen werden. Hier handelt es sich vielmehr urn Pragnanz
stufen. 

Hamburger (21) versucht, ein Prinzip der minimalen Energie
aufwendung fur das Verstandnis der Bewusstseinserscheinungen geltend 
zu machen. Er beruft sich dabei auf Ansatze von Mach (Prinzip der Spar
samkeit) und A venarius (Philo sophie als Denken der Welt gem ass dem Prin
zip des kleinsten Kraftmasses") 1. Eigentlich stellt er die Annahme voraus, 
dass der geringste Energieaufwand dann geschieht, wenn die Empfindung 
sich so darstellt, wie sie uns in der Tat bewusst wird (S. 33). Es ist nicht ganz 
eindeutig, welchem Teile dabei die okonomische Arbeitsweise zugeschoben 
werden soll, schondem Sinnesorgan oder erst dem Gehirn, denn als Roh
material werden einmal die Reize, dann die Erregungen genannt. So heisst 
es: "Das Entstehen der Bewusstseinsinhalte wird beherrscht von dem Prinzip, 
einen moglichst grossen Teil aller Erregungsbestandteile mit moglichst 
geringem Energieaufwand zu einer Empfindungseinheit zusammenzufassen", 
(S. 27) dann wieder "die Konstellation der Reize mit moglichst geringem 
Kraftaufwand in Einheit zu empfinden" (S. 35) 2, Deskriptiv-phiinomenal 
scheint mir das "minimal-energetische Prinzip" nicht mehr zu besagen, als 
die "Tendenz zur Einfachheit". Daher werden die Unzulanglichkeiten, die 
ich soeben dieser Formulierung des Gestaltgesetzes aufzeigte, hier ihre Geltung 
behalten; man musste fur die Beschreibung das Pragnanzgesetz uberlegen 
finden. Wenn aber Hani bur ger seinem Prinzip kausalen Erklarungswert 
beimisst, so ist zunachst zu fragen, wonach er das Energiemass beurteilen 
will. Diese Frage bleibt offen. In den herangezogenen Beispielen findet man 
indessen nichts anderes betatigt, als die Feststellung der Einfachheit des Ge
samteindruckes. "Eine Kreislinie lasst sich ausserordentlich leicht au££assen, 
weil es eine Linie konstanter Krummung ist". (S. 84) Als mathematische 
Definition der Einfachheit des Kreises kann man dagegen nichts einwenden; 
keineswegs aber ist daraus einzusehen, warum diese Linie (mit ruhendem 
Auge, namlich tachistoskopisch) besonders sparsam erfasst werden konnte. 
Schwierigkeiten entstehen auch, wenn mehrdeutige Gestalten oder Inver
sionen betrachtet werden. "Eine Wahrnehmung, die verschiedene Auffassungen 
zulasst, wird aufgefasst, wie es mit dem geringsten Energieaufwande moglich 
ist". (S. 169). Darin kann ich wirklich nicht mehr als eine Wiederholung des 

1 Auch A, Gatti-Mailand hat ein Gesetz der grossten Okonomie aufgestellt. 
2 Von mir gesperrt! 
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Prinzips sehen! Oder findet es jemand einleuehtend, dassz."B. in Abb. 9 
die Mundspalte bei Auffassung des gesenkten Bliekes breiter erseheint - aus 
Energiesparsamkeit? Hamburger selbst findet eine gewis'se Sehwierigkeit, 
das Auftreten von mehr Strahlen, als indem bewegten Objekt gegeben sind, 
in den Versuehen von Gehrcke und Lau zu erklaren (S.53 ft). Die folgenden 
Tatbestande, die die Tendenz zur Ausgepragtheit erharten werden, sind gleieh
zeitig mit dem minimal- energetisehen Prinzip schlecht vereinbar. Wie kann 
das Auftreten von Bewegungserseheinungen an der Reizgegebenheit nach 
ruhendenObjekten Energie sparen? Wenn die Okonomie als das eigentliehe 
Ziel anzusehen ware, so miissten die Angleichungserscheinungen, die der Ab
hebungbei weitem iiberwiegen. Kontraste waren doeh wohl als besonders 
grosse EnergiegefaJle anzusehen. ° Das schwerstwiegende Bedenken gegen 
Ham bur g e r s Betrachtungsweise mochte ich endlich daraus aoleiten, dass 
ein quantitatives Prinzip zur Grundlage der Erklarung gemacht· wird, weil 
ich ·einen wesentliehen Fortsehritt der Gestalttheorie gerade in der Moglichkeit 
der Erfassung von Qualitaten sehe! 

Die oft erwahnten Reduktionsmethoden der Reizbedingungen, vor aHem 
aber die FaIle irgendwie unvoIlstandig gemaehter Gebilde unter Satz 11 erzeugen 
den Eindruek des Nieht-Endgiiltigen, der Mangelhaftigkeit, Liiekenhaftigkeit, 
Sehiefheit. Aus dieser Situation erwaehst ein pDruek in Riehtung auf Besse
rung" (KoHka) oder auf grossere Ausgepragtheit der Gestalt ("Pragnanz
druek" Kohler). Dieser Druck vermag Bewegungserseheinungen her
vorzubringen. Der Nachweis von Bewegungserseheinungen, die auf Steigerung 
der Wesensauspragung abzielen, ist seinerseits ein Beleg fiir das Pragnanz
gesetz. leh moehte indessen zunaehst einen Uberbliek iiber die in Frage 
kommenden optisehen Phanomene geben, urn erst naehher ihre Bedeutung 
fiir die Ausgepragtheit zu wiirdigen. leh nenne die Dinge getrennt, obwohl 
im einzelnen FaIle °maneherlei Verquiekungen vorkommen. 

A. Kontinuierliehe Bewegungen bei stufiger Verlagerung des Sehdinges. 
(Stroboskopiseher Effekt.) 

B. Bewegungen eines ortsidentisehen Teiles bei Verlagerung des Ganzen. 
(ldentitatsvertausehung.) 

C. Versehiebungen von Stiieken im Ganzen in Riehtung auf Ausbildung 
einer ausgezeiehneten Gestalt. (Eiq.otrope Bewegungim Sinne G. E. Mullers.) 

D. Ausdehnung und Zusammenziehung beim Auftauehen und Versehwin
den. (y-Bewegung im Sinne G. E. Mullers.) 

Die Versuehsbedingungen fur A undB enthalten planmassige Verande
rungen im Objekt beim Weehsel der Darbietung; C und D werden meist taehisto
skopiseh vorgefuhrt. Der Stroboskopische Effekt (A) dad nieht etwa 
auf Versehiebungen des Sehfeldes (des Fixierpunktes) zUriiekgefiihrt werden 1. 

1 M. Wertheimer, Bemerkungen zu Hillebrands Theorie der Stroboskopischen 
Bewegungen, Psycho!. Forschg 3, 106 (1923). 
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Am einfachsten erweist dies der folgende Versuch mit einer Punktreihe yOU 

4 gleichabstandigen (5 mm) Punkten. Auf weissem Papier sind die beiden 
inneren rot, die beiden ausseren grun gemalt. Betrachte ich die Reihe (aus 
25 cm Entfernung) durch eine rote Glasscheibe, so sehe ich zwei relativ weit 
entfernte schwarze Punkte; durch eine grune, zwei nahe beieinander liegende. 
Ich halte nun die beiden bunten Scheiben so, dass sie aneinander stossen, 
vor mein Auge 1 und bewege sie ruckartig (die Grenze zwischen Rot und Grun 
parallel der Punktreihe) hin und her. So blicke ich einmal durch die grune, 
einmal durch die rote Scheibe. Dann bewegen sich zwei Punkte jeweils gleich
zeitig beide nach innen oder aussen wie Kontraktion und Expansion. Der
artige gegensinnige Bewegungen k6nnen naturlich nicht durch Verschiebungen 
der Blickrichtung erklart werden. Die stroboskopischen Bewegungen haben 
vielmehr die Bedeutung, dass sie einen Zusammen
hang zwischen· aufeinanderfolgenden verschiedenen 
Bildern herstellen. Dadurch wird eine Vereinheit
lichung des Gesamterlebnisses im. Sinne der Ten
denz zur Einfachheit erzielt. Identitatsvertau
schungen(B) untersuchteTernus 2 an leuchtenden 
Punktfiguren. Er liess z. B. ein durch 5 Punkte 
markiertes Pluszeichen durch ein zweites derart 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 
• 

• 

• 
• • 

abl6sen, dass der Kreuzpunkt des ersten den linken Abb.21. (Nach Lindemann.) 

Endpunkt des wagerechten Striches im zweiten 
bildete, wahrend der ausserste rechte Punkt des ersten zum Mittelpunkt 
des zweiten wurde. Die genannten Punkte veranderten also objektiv ihren 
Ort gar nicht (sie waren "ortsidentisch"). Fur den Beobachter bewegen 
sich hingegen alle Pmikte in gleicher Weise: das Kreuz ruckt a 1 s G a n z e s 
nach rechts (urn eine halbe Breite). Die hier beobachtete Bewegung objektiv 
festliegender Punkte wird als Ganzbindung verstandlich. (Die ortsiden
tischen Punkte "tauschen" ihre Rollen in den beiden Figuren.) Als Prototyp 
der Bewegungen 0 sei ein Versuch Lindemanns 3 wiedergegeben. Linde
mann bot die in Abb. 21 gezeigte Anordnung leuchtender Punkte im 
Dunkelraum 35 a tachistoskopisch dar. Die Versuchsperson sagte aus : 
"Ein Punkt nach unten aus der Peripherie gerutscht. Er bewegt sich sehr 
heftig auf seinen Platz in der Peripherie". Die Eidotropie im Sinne G. E. 
MulIers ist off€mbar. Ein Kreis mit einer kleinen Lucke zeigt Schliessungs
tendenzen ("Fusionsbewegungen"). Eine Ellipse habe gr6ssere Liicken an 
gegenuberliegenden Stellen ihres kurzen Durchmessers. Dann fliegen die 

1 Einaugiges Beobachten ist am bequemsten. 

2 J. Ternus, Experimentelle Untersuchungen iiber phanomenale Identittit. Psycho!. 
Forschg 7, 81 (1926). 

3 E. Lindemann, Experimentelle Untersuchungen iiber das Entstehen und Vergehen 
von Gestalten. Psychol. Forschg 2, 5 (1922). 
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Stucke auseinander. Hier bekunden sich mithin die beiden Moglichkeiten 
der erreichbaren Ausgepragtheit: kleine Lucken - formale Angleichung, 
grosse - klare Trennung der Stucke im Sinne einer Abhebung. Noch eine 
Beobachtung am Sanderschen Parallelogramm sei erwahnt (11, S. 39). 
Bei Dreiecksauffassung geht mit der Grenzlinie der Teilparallelogramme 
eine merkwurdige Veranderung vor sich. Diese Gerade kann £lau, belanglos 
werden, ja sie kann verschwinden. Oder aber sie zeigt ausgesprochene Be
wegungen in die Senkrechte (als Hohe des Dreiecks) hinein. Sander spricht 
von einer "Tendenz, eine zunachst sinnlose Teilgegebenheit sinnvoll einzu
gliedern oder sie vollstandig auszumerzen 1". Von den soeben aufgefuhrten 
Bewegungen, die auch Pragnanzbewegungen genannt werden konnten, trennt 
G. E. Muller 2 eine eigene Gruppe (D) ab, fur die er die Bezeichnung y-Be
wegung vorbehalten wissen mochte. Es sind Ausdehnungen eines geschlos
senen Feldes beim Auftreten und Zusammenziehungen beim Verloschen. 
Hierfiir sind langere Expositionszeiten gunstig (optimal 35 bis 70 a); die y-Be
wegungen sind indessen auch bei dauernd exponierten Objekten im Augen
blick des Aufleuchtens und Verschwindens bemerkbar. G. E. Muller halt 
diese Vorgange fur physiologische Erscheinungen unbekannten Ursprungs 3. 

Lindemann ist dagegen derAuffassung, dasssie mit dem Wesen derGestaltung 
innerlich verbunden sind. "In der Bewegung kommt das Entstehen und Ver
gehen von Gestalten zum phanomenalen Ausdruck" (S. 51). Die Beziehung 
zur Gestalt geht u. a. aus der Tatsache hervor, dass die Bewegungen bei relativ 
ungestalteten, unregelmassigen Punkthaufen fehlen. Die Rub i n sche Becher
Gesichter-Figur lehrt eine Abhangigkeit von der Gestaltauffassung. Beim 
Au£leuchten dieser Figur kommt nur bei "Becher-Auffassung" die Ausdehnung 
zustande, bei "Gesichter-Auffassung" hingegen eine Bewegung nach innen. 
Gestaltlich betonte Stell en zeigen besonders lebhafte Bewegungen. Spitzen 
bewegen sich starker als abgerundete Ecken. Besonders begunstigt sind die 
Bewegungsrichtungen der Horizontalen und Vertikalen. Die Bewegung nach 
oben ist betont, wahrend eine ausgepragte Basis der Figur am ruhigsten zu 
sein p£legt. Die Richtung nach aussen beim Entstehen scheint nicht unbedingt. 
Ich zeichne in das Motiv der Abb. 4b die gegenuber 4a fehlenden kurzen Striche 
mit roter Tinte hinein. Dann sehe ich durch ein rotes Glas die Figur der Abb. 4 b, 
durch ein griines 4a. Beim Ubergange von Rot nach Grun 4 zieht sich das 
Gebilde zusammen; geht man zuruck nach Rot, so dehnt es sich aus. Ich ver
mute, dass diese Vorgange mit der Eigentumlichkeit der offenen und geschlos-

1 Diese Erscheinung veranschaulichte auch Abb. 8. 

2 l. ·c. S. 54 ff. 

a Sie stehen in keiner Beziehung zum Orte des Fixierpunktes; ihre Richtung scheint viel
mehr stets von der Mitte der Figur ihren Ausgang zu nehmen. 

4 Natiirlich habe ich auch den Versuch mit griinen Konturen gemacht, um eine spezifische 
Wirkung der Farbe auszuschliessen. 
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senen Figur zusammenhangen 1. Die offene Figur greift aus in den Grund, 
die geschlossene zieht sich von ihm zuruck. Freilich ist es nicht ganz leicht 
zu entscheiden, ob bei derartigen Beobachtungen nicht auch der strobosko
pische Effekt hineinspielt. So durften die von Benussi 2 beschriebenen 
Bewegungen beim Umwenden der Muller-Lyerschen Figur als eine strobo
skopische Erscheinung aufzufassen sein. Die Strecke, an deren Enden spitze 
Winkel ansetzen, wird grosser, wenn die Winkel in stumpfe umschlagen. Die 
Grossenveranderung muss bei sukzessiver Erzeugung als Ausdehnung wirken 
im Sinne einer stroboskopischen Bewegung. Genauere Beobachtung lasst 
aber ausserdem ein y-Phanomen erkennen. lch stelle den Versuch wieder 
mit dem roten und grunen Glase an. An die Enden einer Geraden werden zwei 
Malzeichen gesetzt; die der Geraden zugekehrten Schenkel in gruner Farbe, 
die abgewandten in roter. Beim Wechsel von Grun nach Rot kommt zuerst 
eine starke Kontraktion, dann aber folgt sogleich eine kleine Streckung. Wird 
das rote Glas gegen das grune vertauscht, so erfolgt die bekannte Vergrosserung, 
danach indessen ein ruckartiges Zusammenziehen. Diese zuruckschnellenden 
Vorgange sind den y-Bewegungen ahnlich. Abschliessend lasst sich behaupten, 
dass auch das y-Phanomen ein Ausdruck des Streb ens der Gestalten zur Aus
gepragtheit ist. 

Bei der Untersuchung des Gestaltgefuges habe ich unter Satz 6 ff. ein 
Gegensatzpaar Bindung und Gliederung als Wechselspiel zwischen der rela
tiven Selbstandigkeit des Ganzen und der Teile herausgearbeitet. J ene Be
griffe waren mehr statisch-deskriptiv zu verstehen; jetzt solI ihnen ein mehr 
dynamisch-funktional gemeintes Paar an die Seite gestellt werden: Angleichung 
und Abhebung. Als treibende Kraft fur diese wird die Gezieltheit der Gestalten 
auf Auspragung ihres Wesens sich ergeben. lch ziehe die Ausdrucke Anglei
chung und Abhebung den alteren, die noch fur den gleichen Tatbestand be
nutzt werden, Assimilation und Kontrast vor. Die lateinischen Termini sind 
durch Vorstellungen der Assoziationspsychologie und der Reizphysiologie 
zu sehr belastet. Sander (11, S.31) spricht von Tendenzen zur "Erhaltung 
der homogenen Einheitlichkeit" einerseits, der "Akzentuierung der Gliede
rung" andererseits. W ulf 3 verwendet bei der Mitteilung seiner Versuchs
ergebnisse die W orte "Nivellierung" und "Prazisierung". lch werde nun 
versuchen, Angleichung und Abbebung, zunachst jede Erscheinung fur sich 
zu schildern, um dann auf das Zusammenwirken beider einzugehen. 

Angleichungserscheinungen hat Fuchs 4 besonders eingehend 
studiert. Es lassen sich Angleichungen der Farbe und der Form nach einiger
massen trennen. Das schonste Beispiel der far big en Angleichung ist wohl 

1 Siehe unten! 
2 v. Benussi, Gesetze der inadaquaten Gestaltauffassung. Arch. Psycho!. 32, 396 (1914). 
3 F. Wulf, Uber die Veranderung von Vorstellungen. Psycho!. Forschg 1, 333 (1922). 
4 !. c. 
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die Neunerfigur, die !.iuch Sander (11, Abb. 4) bunt wiedergibt 1. Von den 
9 inregelmassige Quadratanordnung gebrachten bunten Kreisscheibchen 
sind· die vier Eckpunkte griin, die an den vier Mitten der Seiten liegenden 
gelb mid der Schnittpunkt der Diagonalen in einem gelb-griinen Zwischenton 
gefarbt. Fasst man das Muster als Malzeichen, so ist die Mitte dem Griin 
nahe; sieht man das Pluszeichen heraus, eo wird sie gelblicher. Ahnliche 
Farbanderungm beschreibt Tudor-Hart 2. "Liegen von 12 auf der Peri
pherie eines Kreises angeordneten gelben Scheibchen einige hinter einem 
blauen Episkotister, so werdendiese von den ausserhaJb liegenden gelb ge
farbt". Dabei .liess sich eine Abhangigkeit des Grades der Farbung von der 
Innigkeit des Gefiiges nachweisen 3. Fuchs betrachtet auch die phanomenale 
Unterdriickung der physikalisch sehr haufig auffindbaren Zerstreuungskreise 
als farbige Angleichung an den Grund, desgl. die erwahnten Verfarbungen 
bei Zuordnung der Quadratkontur zu Bild- oder Grundflache. Weiter kann 
die Ausfiil1ung des blinden Flecks zu dies en Erscheinungen gezahlt werden. 
Kirschmann 4 hat darauf aufmerksam gemacht, dass wir eine das Gesichts
feld vollig erfiillende rote Flache bis zum Rande, also auch mit der rotblinden 
Netzhautperipherie einheitlich rot gl:lfarbt sehen. Grenzt man die ausseren 
Teile durch eine Kontur ab, so bleibt die Rotfarbung auf die Mitte beschrankt, 
und die Angleichung der Umgebung ausserhalb der Kontur wird vei'hindert. 
Bei der Ausfiillung des blinden .FJeckes spielt haufig auch formale Anglei
chung ihre Rolle. Fuchs bemerkt, dass bei der Sehscharfenuntersuchung 
mittels der Landol tschen Ringe bisweilen eine solche Angleichung unter 
·Schliessung der Liicke storen konnte. Ebenso dad die Tendenz zu symmetri
schen Gebildenzu den formalen Angleichungen gezahlt werden. Fuchs 
zieht endlich noch einen Versuch Exners heran. Wird in ein Feld eines schwar
zen Quadratnetzes (etwa 1 mm starke Striche, 1 cm Maschen) auf weissem 
Grunde ein kreisrundes gelbes Scheib chen, das die Konturen eben beriihrt, 
geklebt, so scheint aus einiger Entfernung das ganze Quadratfeld gelb gefarbt. 

Abhebungsvorgange diirften Versuche von Revesz 5 vorstellen in 
der Deutung; die ihnen Gel b und Gtani tim Anschlusse an ihre vergleichen
den Untersuchungen iiber Figur- und Grundschwelle geben. Bei Zumischung 
spektralen Lichtes zu einem kleinen Feld in schwarzer Umgebung konnte 

1 In. anderen Farben habe ich sie in der "Farbigen "Stadt" (1929) abbilden lassen. 

2 B. Tudor-Hart, The influence of form on the perception of colour. Psycho!. Forschg 
10, 255 (1928). 

3 Hier ware auch der oben erwahnte Versuch von Wertheimer mit dem grauen Ring 
auf gelb-blauem Grunde zu nennen. Sander bildet ein entsprechendes Beispiel nach Wundt abo 
(D. Abb. 3). 

, A. Kirschmann, Uber die quantitativen Verhaltnisse des simultanen Helligkeits- u. 
Farbenkontrastes. Philos. Stud. 6, 417 (1891). 

5 Reves z, Uber die Abhangigkeit der Farbenschwellen von der achromat,jschen Er
regung. Z. Sinnesphysio!. 41, 1 (1907). 
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Reves zein Minimum der Farbschwelle beobachten, wenn sich das Feld 
zuvor gar nicht oder nur ganz wenig vom Umfelde unterschied. Dann genugt 
namlich ein geringer Zusatz farbigen Lichtes, damit die Figur herausspringt: 
die Buntfarbung und die Tendenz zur Abhebung unterstutzen einander. Wenn 
dagegen die Reizkonstellation von vorneherein eine klare Figur-Grund-Diffe
renzierung bedingt, ist die Farbschwelle vergrossert. Da Reves z dem 
ganzen Figurfelde das farbige Licht hinzufugte, kann der Widerstand der 
Figur gegen die Farbung nicht mit den Befunden von Gel b und G ran i t, die 
eine Behinderung fur die Entstehung einer neuen Figur im Figurfelde er
gaben, in unmittelbarem Zusammenhang gebracht werden. Gel bund G ran i t 
stell en indessen den Anschluss an die Pragnanzregel durch die folgerichtige 
Annahme her, die Figur habe "die Tendenz in einer moglichst prag
nan te n Far be zu erscheinen, also entweder wirklich tonfrei oder "ordentlich 
farbig"; daher setzt sie einer Veranderung ihrer (bereits gegebenen) tonfreien 
Farbe solange Widerstand entgegen, bis der farbige Zusatzbetrag so gross 
ist, dass sie in einer neuen, annahernd pragnanten Farbung erscheinen kann". 
In der Tat beobachtete Reves z bei dies en Schwellen, dass die Figur sogleich 
"deutlich farbig" erschien. Der Einklang mit dem Stufenprinzip ist offenbar 
(Satz 10), und die Bezeichnung farbige Abhebung trifft das wesentliche der 
Feststellung. Haufig verlauft die Abhebung parallel den Kontrasterschei
nungen i. e. S., und ihre Gestaltbedingtheit muss dann erst erwiesen werden. 
Ich lasse hier die Frage offen, ob nicht samtliche Kontrasterscheinungen im 
Sinne der "Wechselwirkung von Sehfeldstellen" letzten Endes als Ganzpro
zesse, als von Gestaltgesetzen bestimmt erkannt werden mogen 1. Immerhin 
scheint mir eine sachliche Trennung der Begriffe Abhebung und Kontrast 
moglich und angemessen. Die einfacheErfahrung, dass Farben gewisse, 
ihnen entgegengesetzte fordern, dass der statisch gegebene Unterschied da
durch vergrossert werden kann, ist mit "Kontrast" bezeichnet. "Abhebung" 
ist mehr formal gemeint, es ist keine Gegensatzlichkeit der Farben als solcher 
damit festgelegt. Sie ist aktiver auf die Hervorbringung klarer Gegebenheiten 
gerichtet. Abhebungkann ganz ausserhalb der Farbbetrachtungen auf Eigen
schaften des Raumes, der Geformtheit sich beziehen. Der Nachweis besonderer 
gestaltlich bedingter Abhebung, die einer summenhaft gedachten Kontrast
theorie zuwiderlauft, ist sehr eindringlich in einem von W erthei mer ange
gebenen Versuche, den Benary 2 variierte. In die Nische eines schwarzen 
Flachenkreuzes (Form des Genfer Knuzes) auf weissem Grunde wird ein 
kleiner grauer Zwickel,· der die Form eines rechtwinkeligen Dreieckes erhalt, 
hineingepasst. Aus einer zweiten, der beschriebenen vollig ide ntis chen Figur 
wird unter ForHall grosser Teile des Kreuzes ein gleichschenkeliges Dreieck 

1 Siehe Kohler, (16, S. 411). 
2 W. Benary, Beobachtungen zu einem Experiment iiber Helligkeitskontrast. Psychol. 

Forschg ii, 131 (1924). 
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geschnitten. Dazu schneidet man zunachst in Fortsetzung der an den weissen 
Grund grenzenden Seite des Zwickels. Der Schnitt trifft einen Kreuzarm 
an seinem Ende; dieser Punkt wird die Spitze, die ihm entferntest liegende 
Kante des quer dazu verlaufenden Balkens die Basis des gleichschenkeligen 
Dreiecks. So entsteht ein schwarzes Dreieck, in dessen eine Seite der graue 
Zwickel hineinragt. Die neue Figur wird in das gleiche weisse Umfeld wie das 
Kreuz gebracht. Die Herstellung der Dreiecksfigur ergibt, dass dabei gegen
uber dem Kreuze lediglich Schwarz weggenommen und Weiss hinzugefiigt 
wurde. In der nachsten Umgebung des grauen Zwickels ist dementsprechend 
beim Dreieck mehr Weiss, beim Kreuz mehr Schwarz. Eine summative Kon
trasttheorie musste demnach erwarten, dass der Dreieckszwickel dunkler 
erschiene als der im Kreuz. Der Augenschein lehrt im Gegenteil: der Drei
eckszwickel ist heller als der Kreuzzwickel. Der Unterschied der beiden gleich
grossen Zwickel, die aus dem gleichen Grau gefertigt wurden, liegt in ihrer ver
schiedenartigen Funktion. Bei dem Dreieck gehOrt der Zwickel formal zu 

~ ___ ..,...I'D""'" 
~'-' ........... ,.&. "' ...... -

Abb.22. 

dem Schwarzen, beim Kreuz zn dem Weissen. Die Ab-
hebung findet jeweils von der ]'lache her statt, deren 
"Stuck" der Zwickel ist, wo er als fremdes Gebilde 
"hineinschneidet." Daher entfernt sich das Gran von 

dem Dreieck und nahert sich dem Krenz. Entsprechendes lasst sich an 
Abb. 1 vorfuhren, die als Abb. 22 hier wiederholt wurde. Der vollstandig 
umschlossene Teil des R wirkt grauer als der an drei Seiten offene Raum 
des uber die Buchstaben gespannten weiss en Streifens im Bereiche des R. 
Wieder musste summativ das obere Feld des R durch Kontrast heller erscheinen: 
der Streifen ist aber als ein charakteristisches neues Gebilde starker abgehoben. 
Auch dort, wo die Streifengrenze in das Infeld eines Buchstaben, wie beim 0 

und besonders dem zweiten n, zu liegen kommt, findet man sie deutlich ab
gesetzt. Das konnte ·man bereits eine formale Abhebung nennen. Diese Art 
der Abhebung kommt z. B. in den Untersuchungen Wul£s heraus, der 5-10 
Sekunden exponierte einfache Figuren zeichnerisch wiedergeben liess. Dabei 
zeigen sich meist Veranderungen im Sinne eines bezeichnender-, ubersicht
licher-Werdens, die in vielen Fallen in der Vergrosserung irgend eines Unter
schiedes oder scharferer Herausarbeitung einer Besonderheit bestehen. So 
wird z. B. eine flache Zickzacklinie (dargeboten 1350) zunehmend scharfer 
(I. Wiedergabe 30 Min. nach der Exposition 120°; II. 24 Std. 110°; III. 1 Woche 
wenig kleiner als 90°). Hier handelt es sich urn Veranderungen der Vor
stellungen, die sich an eine einmalige Wahrnehmung anschliessen. Man er
kennt, wie sich das Wesen des Zickzacks an sich immer klarer heraushebt. 
Ahnliches beobachtete ich gelegentlich einer langeren Untersuchung mit 
graphischer Registrierung von Reflexzuckungen. Dabei hatte ich zuweilen 
eine kleine Senkung des Schreibhebels unter die Abszisse gesehen, wahrend 
die Zuckungen eine Zacke nach oben schrieben. Diese Erscheinung war mir 
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aufgefallen, und ich hatte mir lange den Kopf daruber zerbrochen, auch als 
ich solcho Kurven nicht mehr bekam. Als ich mir nun die alten Kurven aus-
suchte, um diese Senkungen einmal auszumessen, war ich erstaunt, wie 
win zig sie in Wirklichkeit waren. Wiederum die Tendenz zur Ausgepragtheit! 
Auf Wahrnehmungsgestalten und zwar eigenartige Grassenveranderungen 
bezieht sich ein Abhebungsvorgang, den Sander an optischen Rhythmen 
messend verfolgen konnte 1. Er fand, dass in Reihen paralleler kurzer Striche 
(genauer: schmaler Rechtecke) mit gleichem Abstande die Entfernung der 
Striche voneinander sich bei paarweiser Zusammenfassung anderte. Die von 
Gliedern der herausgehobenen Gestalt umschlossene Flache war verbreitert, 
der unwesentliche, leere Zwischenraum zwischen den einzelnen Gruppen 
dagegen verkleinert. (In einem 
bestimmten Fane betrug der 
Unterschied etwa 10%.) Der 
eigentliche, dinghafte Gegen
stand vergrassert sich; er wird 
gewichtiger, ausgepragter. Eine 
ahnliche Abhebung lassen viele 
geometrisch - optische Tau
schungen erkennen, wofUr noch 
ein Beispiel folgt. 

Ich gehe zu der Beschrei
bung des Zusammenwirkens 
von Angleichung und Ab

o 
o 

Abb.23. 

he bun g uber! Es sei der Tatbestand einer bekannten geometrisch -optischen 
Tauschung betrachtet. In Abb. 23 wird meist 2 der in dem kleineren Kreise 
eingeschriebene Kreis links unten am grassten gefunden, dann folgt der 
alleinstehende und am kleinsten erscheint der im grassten Kreise rechts 
befindliche. Objektiv sind die verglichenen Kreise gleich gross. Hier liegt 
ein haufig vorkommendes Verhalten vor: kleine Unterschiede bedingen Ten
denz zu ihrer Verringerung, grosse zur Vergrasserung. Nur von den Gliedern, 
als Teilgegebenheiten betrachtet, her haben Angleichung und Abhebung 
entgegengesetzte Richtung. "Vom Ganzen des gefugehaften Zusammen
hanges der Gestalt aus haben diese Veranderungen von Teilen im Ganzen 
einen und denselben Sinn: die Gerugequalitat steigernd auszupragen, von 
der als der dominierenden Ganzqualitat sie selbst bedingt sind 3". Der Grad 
der Innigkeit bestimmt im einzelnen die Richtung der Teilveranderung: in 

1 F. Sander, mer raumliche Rhythmik. Neue psycho!. Stud. 1, 123 (1926)_ 

2 Das hangt von dem Grade der Ganzerfassung abo Bei Kindem ist daher eben diese 
Tauschung besonders stark. Volkelt (12) 17. 

3 Sander, Optische Tauschungen und Psychologie. Neue psycho!. Stud. 1, 159 (1926). 
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dem Gebilde links unten ist das Gefiige besonders innig durch die Proportion 
des Goldenen Schnittes; rechts ist die Bindung, die der starke Grossenunter
schied schon schadigt, noch gelockert durch die exzentrische Verschiebung 
des kleinen Kreises. Ipsen (13) untersucht in ahnlichen Beispielen die Be
ziehung der Vorgange zueinander eingehender. Er stelltfest, dass Angleichung 
und Abhebung zugleich beziiglich derselben Teile wirken konnen. Anglei
chungen wirken bei allen Innigkeitsgraden, nur verschieden stark; Abhebung 
bei mittlerer Innigkeit am starksten. Wahrend sich in dem letzterwahnten 
Beispiel Angleichung und Abhebung auf die Grosse der verglichenen Glieder 
erstreckt, beziehen sich diese Vorgange in den Quadratfiguren der Tafel l auf 
die Farbe, gefiihrt indessen von gewissen Ausbildungen der Form. AIle drei 
Quadrate sind von einem weissen Rande umgeben, der sich in allen Fallen 
iiber einen Rahmen gleichen Ausmasses erstreckt. Nur der Ort grosster Hellig
keit ist an verschiedene Zonen des Rahmens geriickt: bei 1 inn en, bei 3 aussen 
und bei 2 mitten. Entsprechend ist das grosste Gewicht des Rahmens der 
fiir die Quadrate Konturfunktion hat, jedesmal anders gelagert. Der scharfe 
Sprung bedingt regelmassig lebhafte Abhebung, der vorsichtige Ubergang 
Angleichung der angrenzenden Teile. Abhebung geschieht -bei 1 am Quadrat, 
bei 3 am Grunde; Angleichung bei 1 am Grunde und bei 3 am Quadrat. Hin
gegen stehen bei 2 Quadrat und Grund unter gleichen Randbedingungen. 
So finden wir denn das Quadrat 1 auffallend schwarz, 3 miJchig getriibt; 
wahrend bei 2 kein Unterschied zwischen Quadrat und Umfeld- erkennbar 
ist. Ubrigens ist durch die Angabe der Helligkeitswerte die Beschreibung 
nicht erschopft: 1 wirkt scharf und hart, 3 aber weich und locker. Beachten 
wir in den drei Fallen die Kontrastbedingungen einer analytischen Wechsel
wirkungsthese, so finden wir sie kaum wesentlich verschieden. Das Infeld 
ist in dem relativ schmalen Bereich seines Randes im Ganzen mit nahezu 
gleichviel Weiss umgeben: grosse Unterschiede diirften die millimeterweisen 
Verschiebungen des Helligkeitsmaximums kaum bedingen. Insbesondere 
miisste das Infeld bei 2 jedenfalls dunkler erscheinen als die Umgebung des 
Rahmens. Das ist nun durchaus nicht der Fall: diese Teile sehen ganz gleich 
aus. Hier wird der Rahmen als Figur gefasst, die sich von dem Grunde 
aussen und innen abhebt. Der Rand gehort bei-l zum Grunde, bei3 zum 
Quadrat und ist bei 2 selbstandige Figur. So findet dann bei 2 Angleichung 
zwischen den Teilen des Grundes statt, der sich unter der Figur weg zu er
strecken scheint. Hier also eine formale Abhebung, die aus der Betrachtung 
derElementarbedingungen nicht ablesbar ist! Der Rand ist ja innen wie hei 

1 Die feinen ttbergii.nge, die ftir die gewiinschte Wirkung der Quadrate 1-3 erforderlich 
sind, bereiten der Reproduktion grosse SchwIerigkeiten. Leicht lii.sst sich das Be~bsichtigte 
mit einer Bleistiftskizze vorfiihren, die analog den Quadraten der Tafel, nur Schwarz auf Weiss 
hergestellt ist. Hier wii.hlte ich die Darstellung WeiB auf Schwarz, urn eine mogliche Auffassung 
der grauen Tone als Schatten zu vermeiden. 
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3, aussen wie bei 1 gestaltet; es sollte mithin gar keine Abhebung au£fallen. 
Das Einfachste ware ein Verschwimmen der weissen Quadratkontur, ein 
Eintauchen in den Grund,ahnlich vielleicht wie es Gel b 1 von Gehirnver
letzten mitteilte. Das Beispiel belegt solchen Ableitungen ganz entgegen
gesetzt wiederum den Satz von der Tendenz zur Ausgepragtheit. Die Ge
samtumstande bestimmen das jeweils (unter den moglichen) deut
lichste Gebilde als das phanomenale. Noch schader lasst sich die 
Absetzung gegen eine summenhafte Kontrastthese in dem anderen Beispiel 
der Tafel vollziehen. Obwohl die Beobachtungen daran unabhangig von den 
Min tzschen Untersuchungen iiber phanomenale Mitten zwischen Graustufen 2 

gemacht wurden, sei zunachst von dessen Befunden ausgegangen_ Min t z 
verglich drei Graustufen auf einem in konzentrische Ringe aufgeteilten Kreisel 
mit einer verstellbaren Kreiselscheibe_ Hatte er nun die Reihe der Grau
stufen hell-mittel-dunkel von innen nach aussen angeordnet, so erhielt er 
auf der Vergleichsscheibe andere Gleichungen fur die einzelnen Stufen als 
bei der umgekehrten Folge_ Wahrend "aussen Hell' ziemlich den objektiven 
Einzelreizen entsprechende Kreiselwerte gewiimen liess, war die Gesamt
spanne zwischen Aussen- und Innenring stets betrachtlich kleiner, wenn 
Dunkel aussen lag. Demgemass beschreibt er die Ringanordnungen verschie
dener Richtung phanomenaL "Die Scheibe mit dunklem Aussenring ist 
irgendwie bessere Gestalt als die mit hellem, sie hangt in sich fester zusammen. 
Der dunkle Aussenring hat etwas von dem Charaktereiner Kontur, eines 
Rahmens; der helle Aussenring hat dagegen mehr Grundcharakter" (S. 314). 
Die gesamten Befunde aber fuhren ihn zur Verneinung der zu Beginn seines 
Berichtes gestellten Frage, "ob die Grosse des erlebten Unterschiedes zweier 
Helligkeiten durch diese eindeutig bestimmt ist". - Nun seien die Gebilde A 
und B der Tafel betrachtet! Der erste Eindruck wird sein, dass B geschlossen, 
A mehr offen wirkt_ Sod~nn seien vorsichtig, unter Wahrung des Gesamt
eindruckes die einzelllen Glieder beurteilt_ A erscheint nahezu gleichmassig 
abgestuft. In B dagegen hebt sich die Mitte klar heraus, wahrend oben und 
unten fast gleich sind. Meistens findet man endlich beim Vergleich der Glieder 
von A und B miteinander, dass die herausgehobene Mitte in B heller, jeden
falls a uffallender ist als das 0 berste Stuck in A; diese hellste Stufe in B findet 
man starker unterschieden von dem obersten Stiick in B als die Spanne der 
beiden oberen Glieder in A. Ausser Zweifel ist jeder Beobachter, dass der 
Unterschied zwischen der zweiten und dritten Stufe bei A bedeutend grosser 
ist als der zwischen der obersten und untersten bei B. Nun, der Leser wird, 
in Vorahnung des mit diesemVersuche verfolgten Zieles, vermuten, dass die 
Gebilde A und B objektiv dieselben Graustufen enthalten. Dem ist in der 

1 Gelb, "Uber den Wegfall der Wahrnehmung von "Oberflachenfarben". Z. Psycho1. 
84, 193 (1920). 

2 1. c. 
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Tat so. Sie unterscheiden sich lediglich durch die Anordnung der Grautone: 
A: hell-mittel-dunkel, B: mittel-hell-dunkel. Entgegen einer Stellungnahme 
von Mintz (S. 331) scheint mir hier die Wirkung der Angleichung ganz deut
lich zwischen mittel und dunkel in dem geschlossenen Gebilde B. Der gesamte 
Befund, den ich schilderte, lasst sich weiter als gemeinsame Wirkung von 
Angleichung und Abhebung verstehen. Dadurch aber werden Bindung und 
Gliederung des ganzen Geftiges bei B betont. Es mag dem Leser tiberlassen 
bleiben, nochmals zu durchdenken, dass diese Gestaltwirkungen wiederum 
analytischer Kontrastauffassung zuwiderlaufen. (Danach mtisste namlich ver
glichen mit A in B der Unterschied zwischen Hell- und Mittelgrau bedeutend 
kleiner, zwischen Mittel- und Dunkelgrau erheblich grosser werden. Das 
genaue Gegenteil lehrt die Erfahrung!) Mintz meint, man dtide nicht an
nehmen, dass eine Verkleinerung der Helligkeitsabstande zwischen Teilen des 
Geftiges die Pragnanz des Gebildes steig ere und mochte schon lieber das Gegen
teil voraussetzen. Der Versuch der Tafel ist geeignet zu beweisen, dass die 
Angleichung unter Umstanden die Pragnanz erhOht. Der wesentliche Unter
schied zwischen A und B liegt in dem Gegensatz "Reihe"-"Ring". Die "Reihe" 
A weist an beiden Enden tiber sich hinaus; ihr eigenttimliches Geftige der 
Offenheit wtirde durch Verminderung der HelligkeitsUIiterschiede nicht ge
fordert. Der Ring-Charakter von Baber wird gerade durch die Angleichung 
der Enden betont; wogegen die Gliederung dieses Gebildes durch Abhebung 
klarer hervortritt. Die Wesensauspragung kann sowohl durch Verkleinerung 
wie durch Vergrosserung der Teilunterschiede geschehen. Angleichung und 
Abhebung sind nicht Teilgesetzlichkeiten, sondern Ganzvorgange, geftihrt 
von Ganzeigenschaften und gezielt auf die Gestaltung des Ganzen. Die heran
gezogenen Beispiele der Tafel sind tibrigens keineswegs zu bestimmtem Zweck 
erdachte Ausnahmefalle. Die an ihnen aufgezeigten KrMte dtirften im Geftige 
des Sehfeldes alle Z~it wirksam sein; ich mochte nur an die lebendige Wirkung 
eines Holzschnittes oder die erstaunlichen Lichter, die zuweilen in einer Kohle
zeichnung auf dunkel gefarbtem grauem oder braunem Papier hervorgebracht 
sind, erinnern. Endlich sei darauf hingewiesen, dass das erorterte Gestalt
gesetz gerade die Phanomene zu erzeugen vermag, die eine analytische Psycho
logie durch die Bezeichnung "Tauschungen" zu den eigentlich nicht erlaubten 
Erscheinungen zahlte (Satz 6, S. 23). Jetzt mag die biologische Bedeutung 
jener Vorgange einleuchten, die wahrscheinlich auch die oben erwahnte Gruppe 
der "Empfindungstauschungen" umfassen: sie liegt in der Klarheit und 
Eindeutigkeit der Orientierung. Unwesentliche Unterschiede beein
flus sen das Reaktionsgeftige eines Organismus gar nicht, starkere aber sogleich 
in betonter, ausgepragter Weise! 
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13. Die Teile eines Wahmehmungsfeldes sind aus innerer Gesetzlichkeit zu
sammengefiigt. Seine Ordnung ist vom Wesen des Ganzen bestimmt, seine 
Festigkeit von der ZusammengehOrigkeit der Glieder. Die Funktion der 

Teilgegebenheiten ist auf das Ganze gerichtet. Gestalten sind sinnvoll. 

Wird mit dem Hinweise auf das Streb en des Wahrnehmungsfeldes 
zur Ausgepragtheit das Gestaltgesetz, das zunachst rein phanomenal, also 
deskriptiv gemeint ist, hinreichend bestimmt? Kann wirklich in jedem Einzel
falle von Gestaltung die Eigenart des Gefiiges unter dem Gesichtswinkel der 
Pragnanzregel vollstandig beschrieben werden? Freilich haben wir in einer 
Reihe von Beispielen die Bildungstendenzen und ihr Ergebnis als Wesens
auspragungen darstellen k6nnen. Die angewandte Betrachtung erwies sich 
au'ch weiter, vielseitiger, tiefer als das Prinzip der Einfachheit oder Sparsam
keit. Vielleicht ist damit dennoch nur eine Teilgesetzlichkeit zu einem 
umfassenderen Gesetz erkannt! Zieht man die Phantasiegebilde und Denk
gestalten mit in den Bereich der Untersuchung - das ist aber letzten Endes 
ihres innigen Zusammenhanges mit den Wahrnehmungsgestalten wegen un
vermeidlich - dann wird man sich dieser Vermutung zuneigen. Gewisse 
Ansatze zum Gestaltgesetz sind in den Satzen 8 und 11 gegeben, Ansatze, die 
nicht v611ig in den Satz von der Ausgepragtheit aufgegangen sind: das Kenn
zeichen der Ordnung und der Vorgang der Gestalt-Erganzung. Das 
Ziel ware, diese in das Pragnanzgesetz noch mit einzubauen. 

W erthei mer (17) hat einen experimentellen Beitrag znr Klarung 
dieser Fragen geliefert. Er arbeitet mit Reihungen einfacher Formen (Punkt
konstellationen, eintache Figuren, Buchstaben, auch Klopfrhythmen, Ton
folgen), die er in verschiedener Weise zusammenfiigt, und fragt nach den 
"Prinzipien" der in der Wahrnehmung auftretenden "Zusammengefasstheit" 
und "Geteiltheit" oder --:- beides in einem Worte - der "Ve r teiltheit". 
Ahnliche Ergebnisse hat G. E. Miiller 1 ebenfaUs vorwiegend an optischem 
Material erhoben. Er spricht von "Koharenzfaktoren". Die entsprechenden 
Befunde beider Autoren folgen in einer Ubersicht, die an die Darstellung 
KoHkas (19, S. 551) angeschlossen wurde. 

1. Das Gesetz der Nahe. "Die Zusammengefasstheit resultiert -
<leteris paribus - im Sinne des kleinen Abstandes". (Werthei mer.) 

2. Das Gesetz der Gleichheit. "Sind mehrere Reize zusammen 
wirksam, so besteht - ceteris paribus - die Tendenz zu der Form, in der 
die gleichen zusammengefasst erscheinen" (W erthei mer). Diese Gleichheit 
kann sich auf nnr ein Moment der zusammentretenden Teilgegebenheiten 
beziehen, z. B. Form oder Farbe. Miiller zieht noch iibereinstimmende Ein
dringlichkeit und symmetrischen Verlauf als Koharenzfaktoren heran. V 0 1-
kelt (12) berichtet iiber die von verschiedenen Seitenangestellten Lotto-

1 l. c. S. 9. 

Asher· Spiro, Ergebnisse der Physioiogie. XXIX. 5 
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Versuche mit Kindern, in denen Ubereinstimmungen in Farbe und einfacher 
geometrischer Form in Wettstreit gesetzt werden. Dabei gibt in den meisteFl 
Fallen die Farbe den Ausschlag. Volkel t macht darauf aufmerksam, dass 
die, Gleichfarbigkeit getrennter Teile nicht etwa durch teilinhaltliche Be
achtung erkannt wird, dass sie vielmehr die Bildung einer einzigen Gestalt 
bedingt (be,im Kinde!). "Das "Zueinander" der farbgleichen Figuren ist 
kein blosses Beieinand!H zweier in einer Eigenschaft ubereinstimmender 
Individuen, sondern eine Gemeinschaft, ein gemeinsames Gestaltetsein aus 
einem Lebensgrunde, aus einem Bildungsprinzip heraus, vor allem ein 
gleiches Wirken auf das Subjekt, ein einziges Grun-angemutet-werden". 
Dieser Grundfunktion der Farbe folgend wird in der Architektur ein Gesetz 
der farbigen Bindung 1 beachtet. Dabei kann an die Stelle der Gleichheit die 
Farbenverwandtschaft treten 2. In gewissem Grade wirkt auch der Faktor 
der Ahnlichkeit (Muller). . 

3. Das Gesetz der kurvengerechten Fortsetzung. "Es kommt 
auf die. "gute" Fortsetzung an, auf die "kurvengerech te", auf das "innere 
Zusammengehore,n", auf das Resultieren in "guter Gestalt", die 
ihre bestimmten "inneren Notwendigkeiten" zeigt" (Wertheimer). Was 
hier gemeint ist, lasst sich an den Auffassungsmoglichkeiten des Hakenkreuz
Motives, die in Abb. 13 zusamn;18ngestellt sind, erlautern. Wollte man die 
4 Einzel-Hakenkreuze in der Anschauung herausheben (e), so musste man die 
klar hindurchgehenden geraden Quer- und Langsstreben "zerbrechen", um 
bestandige Richtungswechsel vorzunehmen. "Kurvengerecht" ist dagegen 
die Flechte a. Die Auffassung f wurde zwar auch die grossen Achsen erhalten, 
aber die Schlussigkeit verlangt eine Einfiigung der dort unterdruckten kurzen 
Konturen. Die Gliederungen c und d sind gerade noch moglich, wie wir sahen. 
Hier sind in sich "zugige" Gebilde zusammengefasst. Wenn man die Schlingen 
einmal in dieser od'er jener Richtung zieht, so ergibt sich das ubrige "von 
seIber" . Bei d ist uberdies das Glied in sich symmetrisch gebildet. 

4. Das Gesetz der Geschlossenheit. Geschlossene, "in sich ruck
laufende" Linienzuge pflegen als Einheiten gefasst zu werden. Hierher zahlt 
Wertheimer auch inneres Gleichgewicht und Symmetrie. Muller unter
sucht den "Einfluss der Kontur" als Koharenzfaktor. Dieser Faktor bewahrt 
sich z. B. in Abb. 13 b. Die Bedeutung der Geschlossenheit habe ich u. a. an 
Abb. 7 d gezeigt. Ausgesprochene Tendenz in der gleichen Richtung betatigen 
Abb. 7 e und f. 

Die unter 3 und 4 genannten "sachlichen Gesetzlichkeiten" ergeben sich 
auch bei einem etwas anders eingerichteten Versuchsverfahren. So fragt 
Wertheimer: "Welche Zusatze, Hinzufugungen, welches Feld sind 

1 H. Phleps, Das ABC der farbigen Aussenarchitektur. Berlin: Stielke 1926. 
1 Derselbe, Das Gesetz der farbigen Bindung. Die Farbige Stadt, Hamburg 1926, 54. 
2 Matthaei, 1. c. 
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tauglich, um die Gestalt zuzerstoren?" Als ein geeignetes Mittel nennt er, 
"Unterteile der Figur zu "guten Gestalten" zu erganzen". Eingehender hat 
derartige "Au£losungen" (s. 0.) Gottschald t studiert 1. Er findet u. a. die 
Veranderung der eigenartigen Konturiunktion, gegen den Grund abzugrenzen, 
besonders wirksam. Sander bemerkt zu derart gewonnenen neuen Figuren, 
dass sie dem HGesetz des umfassendsten Ganzen" folgen. Dessen dominierende 
Grenzbeschaffenheiten bekunden sich in der "Tendenz, die Gesamtfigur, 
soweit es unter den gegebenen Umstanden moglich ist, gestalthaft zu organi
sieren (!)und alle Stucke in einen sinnvollen Gliedzusammenhangeinzubetten" 
(11, S. 45). 

Wertheimer betont die Vorlaufigkeit aIler hier aufgefuhrten Formu
lierungen. J edoch scheint mir eindeutig, dass sie den Inhalt des Pragnanz
gesetzes zu erweitern streben, indem sie mehr sagen wollen als die Richtung 
auf Ausgepl'agtheit. Das Neue trifft von einer Seite am besten der Hinweis 
auf die wesenhafte Zusammengehorigkeit 
der "Bestandteile" einer Gestalt .. Damit be
rtihre ich wiederum die asthetischen Auswer-
tungen v. Ehrenfelsens 2. Besonders ein
dringlich werden seine Ausftihrungen in der 
Kennzeichnung des U nschonen ("Missge
stalteten" , H 0 fl e r). " Hasslich ist das , 

a b 
Abb.24. 

was disharmonische, d. h. untereinander. widerstreitende Gestaltelemente 
einschliesst - Elemente namlich, von denen ein jedes nur den Teil einer Ge
stalt darsteIlt, welcher Erganzung zu einer Einheit fordert, - jedoch na,ch 
einer mit derjenigen des anderen Elementes unvertraglichen Richtung" 
(7, S. lOO).Ein Versuch mag zeigen, dass in der Tat solche einander wider
strebende Teile zusammengefqgt niedere Gestalten ergeben. Man betrachte 
iiebeiden Figuren der Abb. 24. Vielleicht liegt die asthetische Betrachtung 
lier am nachsten: a ist schoner als b. Sodann findet man, dass a geschlossener, 
uhiger, einheitlicher, harmonischer, fester wirkt als b; wahrend dieser Figur 
It was Sperriges bei relativer Lockerung des Gefuges anhaftet. Deckt man' 
.ei a die ausseren Haken ringsherum ab, so bleibt im Kernein Hakenkr.euz 
llit Rechtsdrehung. Diese Kernfigur hat in b den entgegengesetzten Bewe
ungssinn erhalten. In a haben Kern und Rand gleiche, in b widerstreitende 
:ewegungstendenz. Der Versuch lasst sich nun, wie ich es mehrfach beschrieb, 
lit einer Rot-Grun-Scheibe so einrichten, dass dieselbe Figur in die eine und 
l die andere Form hinuberwechselt. Auch dabei treten y-artige Bewegungen 
If: die b-Figur dehnt sich aus, die a-Figur "schnurrt" zusammen. Es be
atigt sich also die oben ausgesprochene Vermutung, dass die relativ offene 
19ur sich beim Entstehen vergrossert, die relativ geschlossene gegen sie 

1 1. c. 
2 Siehe 0 ben das ii ber K ii I pes Asthetik Gesagte. 

5* 
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verkleinert. N och einmal sei die Aufmerksamkeit auf die Schriftzuge der 
Abb. 18,20 gelenkt. Das erste Zeichen der ersten Zeile ist ein sehr vereinfachtes 
H; es solI ein deutsches H sein, ist aber, mit diesem Buchstaben i:o- seiner Ideal
form verglichen, recht wenig ausgepragt. Beurteilt man aber das Zeichen 
yom Gesamtbilde der Handschrift her, so wird man es zweifellos in bestimmtem 
Sinne "ausgepragt" nennen diirfen. Seine besondere Form gibt dem Schrift
bild mit anderen Vertikalen zusammen sein eigentliches Geprage. "Aus
gepragt" hat in derartigem Zusammenhang eine neue Farbung erhalten, 
namlich "zugehorig", "stilgemass", Man braucht gewiss kein Graphologe 
zu sein, um den individuellen Stil einer Eandschrift zu spuren, einen, diesen 
bestimmten Stil personlich zu kennen. Sofort ist es bemerkbar, wenn ein 
paar Worte darin, vielleicht nur wenige Buchstaben, von einer anderen Hand 
stammen. Selbst bei dem Versuch einer Nachahmung ist das Fremde dieser 
Ztige meist zu ftihlen; diese Buchstaben "passen" nicht zum Gesamtstil. 

Die bisher genannten Ansatze zielen auf eim; nahere Umschrelbung 
des Kriteriums der Ordnung. Zusammengehoriges Beieinanderbringen heisst 
Ordnen. Dabei 'ist freilich experimentell-methodischen Zwecken folgend, 
mehr von der Betrachtung der Teile ausgegangen worden. Es muss daher 
nochmals die effektive Dominanz des Ganzen betont werden. So wird es etwa 
bei der Wiederholung der v. Hornbostelschen Inversionen besonders deut
lich, wie jeder Teil seine Rolle yom Ganzen zuerteilt bekommt. 1st gerade 
eine Inversion des Wtirfels gelungen, so andert sich damit die Funktion aller 
seiner Teile. An geeigneten Objekten lasst sich aufzeigen, dass die Funktion 
des Stuckes wirklich yom Ganzen bestimmt wird und sich nicht etwa 
als zwischenelementare Beziehung verstehen lasst (Satz 2). Hierzu sei in dem 
Gitterquadrat (Abb. 4a) die obere Seite des zweiten Quadratfeldes der zweiten 
Reihe des Netzes naher beachtet. Das diesem kurzen undurchschnittenen 
Strich entsprechende' Stuck in 4 b und c solI damit verglichen werden (wobei 
in 4c das betreffende Hakenkreuz einmal isoliert genommen werden solI). 
In a hat das bezeichnete Stuck die Funktion der Maschenbegrenzung; es ist 
Trennungslinie zwischen zwei Flachenstucken. In b gehort das entsprechende 
Stuck zu der einen der beiden sich kreuzenden Schleifen; es ist Verbindungs
stuck, Fortsetzung. In c endlich ist es Trager des Hakens, Speiche des Sonnen
rades. Es ist leicht ersichtlich, dass die geschilderten Funktionen - das Wort 
wurde bereits fruher 6fter im gleichen Sinne benutzt - Ganzbeschaffenheiten 
sind. Ich habe an anderer Stelle (22, S. 35 Abb. 9) versucht zu zeigen, dass 
sich ein Gebilde zeichnen lasst, dessen zwischenelementare Nachbarschafts
verhaltnisse aIle drei Funktionsbestimmungen ermoglichen, dass mithin ihre 
eindeutige Richtungvon der Gesamtgestalt herruhrt - anders gesehen: 
auf sie abzielt. Wie ist es, wenn wir die Gesichtsskizze der Abb. 8 anschauen? 
Der unbefangene Beobachter hat zweifellos zuerst eine ganz bestimmte Gesamt
auffassung: da ist ein etwas bloder, uber die Vorzuglichkeit seiner Klinge 
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verzuckter Kerl. Von da aus erhalten die Teilgebilde ihre Funktion: Punkt 
= Pupille, Bogen = Kante des geef£neten Unterlides. 1st hingegen zuerst 
die andere der oben geschilderten Ansichten da, so werden die Punkte ganz 
unterdriickt, oder aber sie erhalten die Bedeutung von Warzen. Man darf 
geradezu von einem Drang zu sinnvoller Einordnung aller Gebilde des 
Wahrnellmungsfeldes in ein iibergeordnetes Ganzes, das primar gegeben ist, 
sprechen. Das wird noch auf£alliger bei weniger zuvor durchgeformten Reiz
gegebenheiten. Es sei an das Heraussehen von phantastischen Gebilden aus 
Feuchtigkeitsflecken einer Wand oder aus Wolkenballen erinnert. Ein Kopf, 
ein Drachen, ein Reiter ist das erste, was uns entgegentritt, und von da aus 
beginnt ein sinngemasses Anlagern meglichst samtlicher Teile des Feldes. 

Mit den letzten Beispielen gelange ich an den zweiten Gegenstand, der 
zum Ausbau des Gestaltgesetzes dienen sollte; es ist die Gestaltung, die Ge
stalterganzung in weitester Wortbedeutung. In Satz 11 habe ich darauf 
hingewiesen, dass Koffka das alte Assoziationsgesetz durch ein Gesetz der 
Geatalterganzung ersetzen will. Worin besteht nun dessen Uberlegenheit 
(ausser der Tatsache, dass es der Natur gem ass yom Ganzen ausgeht)? Die 
Rolle des Zufalls, der Bewusstseinsinhalte zusammenbringt, wird abge10st 
durch innerlich sachgemasses Zusammengeheren. (Assoziation - Kuppelei; 
Gestalterganzung - Wahlverwandtschaft.) Assoziation ist blind, sinnlos, 
Gestalterganzung aber notwendig, sinnvoll. Hefler I versucht ein Gestal
tun g s g e set z, dessen Ausgangspunkt in biologisch gefarbten Fragestellungen 
liegt. Ganz grob und handgreiflich sagt es die Frage: Wie kommt es, dass die 
Eiche Eicheln tragt und nicht etwa Kastanien? Es wird ein inneres Bildungs
prinzip benannt, "dessen Enderfolg darin besteht, dass die jeweilig vorhan
denen Teile eines sich entwickelnden Organismus aus sich nur solches pro
duzieren, was zu den jeweilig vorhandenen in harmonischen, stilgemassen, 
kurz: organischen Verhaltnissen steht" 2. Von solchen Erwagungen ausgehend 
formuliert nun He fIe rein spezielles Gestaltungsgesetz der Vorstellungs
produktion. ,,1m Phantasiebegabten schliessen sich an ein Vorstellungs
element a oder an anschauliche Vorstellungskomplexe a l a2 • • • solche Ele
mente oder Komplexe b i b2 ••• , dass die a und b - - ein anschaulich ge
staltetes Vorstellungsganzes produzieren". Wenn wir von "Sinn" reden -
das Wort ist schon wiederholt nach verschiedenen Autoren hier zitiert ",orden 
- so heisst das eigentlich "sachliche Gefordertheit", Ganzbezogenheit 3. 

Es taucht das Problem auf, ob jenes Wort nicht vielleicht ganz allgemein so 
gedeutet werden dtLrf. Ubereinstimmend bezeichnet Wertheimer den eigent
lichen Ursprung der Struktur eines Wahrnehmungsfeldes mit dessen Tendenz, 

1 Hofler, Studien 1, 80. 
2 Es ist bemerkenswert, dass die Beschreibung hier geradezu die Bezeichnung "organisch" 

fordert. (Deshalb habe ich auch in der nach Sander wiedergegebenen Stelle oben das Aus
rufungszeichen angebracht.) 

3 Dazu auch Koffkas Auseinandersetzung mit Lindworsky. (19, 522 u. 526.) 
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"sinnvoll zu werden, einheitlich zu werden, von innerer N otwendigkeit be
herrscht zu werden" (18, S. 13). 1ch mochte in derartigen Satzen, die weiteste, 
umfassendste Form des Gestaltgesetzes sehen. Daher mag noch ein ahnlicher 
Satz Wertheimers folgen (17, S. 56). "Treten an Stelle von Vorgii.ngen 
naeh bloss ausseren inhaltsfremden Faktoren Vorgange, die sieh durch "innere 
Gesetze vom Ganzen" her bestimmen, so ist nieht mehr, was zusammentritt, 
was e;rganzt wird, was geschieht, im Grunde sinnlos, blind, beliebig, inechanisch, 
dureh Gewohnheit bedingt ..• ; an Stelle' vonpriignant sinnlosen oder recht 
eigentlieh nur zufallig sinnhaften Vorgangenermoglichen sieh eeht sinnvolle". 

An die Stelle einer Zusammenfassung, die iibrigens durehAneinander
fiigen der 13 Hauptsatze leieht gewonnen werden kann, trete folgende 
Ubersieht! 

Gestalt 

Das Ganze. Die Teile. 

Bezogenheit. 
Abgesondertheit Auseinandergesetztheit. 

Gefiige. 
Einheitliehkeit Mehrheitliehkeit. 

Weehselspiel. 
Bindung Gliederung. 

Ausgepragtheit. 
Angleichung Abhebung. 

Sinn. 

Subjektive nnd objektive Gestalten. 
Die Bedeutung der Frage naeh dem Vorkommen physiseher Gestalten 

liegt fiir die Psyehologie darin, dass sie grundsatzlich entsehieden sein muss, 
ehe die Moglichkeit eines naturwissensehaftlichen Verstandnisses der Bewusst
seinserscheinungen untersueht werden kann. Fiir den Gestaltpsychologen 
sind alle psychischen Vorgange ihrem Wesen naeh von einerlei Art; er kann 
eine Seheidung, wie Lind worsky sie will, in Erlebnisse indifferenten 1n
halts und sinnvolle Erlebnisse, von denen nur die erste Gruppe physiologiseh 
bedingt sei, nieht anerkennen. Dann wird aber die Frage nach den physio
logisehen Bedingungen des Seelenlebens zur Frage naeh dem Bestehen physio
logiseher Ganzvorgange. Sobald der Nachweis physiseher Gestalten iiber
haupt erbraeht ist, stehen der Lasung dieser Frage keine prinzipiellen Sehwierig
keiten mehr im Wege. 

Bevor ieh das Problem der physischen Gestalten behandle, muss indessen 
zunachst der Anteil des Subjektes und des Objektes an einer Wahrnehmungs-
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gestalt geklart werden. Diesem Fragenkomplex bin ich bei der phanomeno
logischen Darstellung moglichst ausgewichen; dennoch ist bereits aus dem 
mitgeteilten Tatbestande ersichtlich, dass es innere und aussere Gestalt
bedingungen gibt. Ihre Rollen sind nun gegeneinander abzugrenzen! 

Die ausseren, im Objekt gelegenen ,Gestaltbedingungen habe ich mit 
den Reizkonstellationen, wie sie in den zahlreichen Versuchen, von denen 
ich berichtete, herbeigefiihrt wurden, in vielen Einzel£allen beschrieben. Es 
fragt sich, wie weit sie sachlich die Gestaltauffassung bestimmen. Dariiber 
hinaus lasst sich die Frage aufwerfen, ob jene Gebilde auch objektiv - ohne 
ein wahrnehmendes Subjekt iiberhaupt - als Gestalten gelten konnen. 
Andererseits ist von den inneren Gestaltbedingungen ebenfalls schon die 
Rede gewesen. So wurden die Methoden zur Reduktion der Reizbedingungen 
in Satz 5 aufgezahlt, die ein inneres Gerichtetsein auf Gestalten aufdecken. 
Es wurde betont, dass bestimmte Gestalten dadurch ausgezeichnet sind, dass 
sie un serer Wahrnehmung besonders gemass sind (Satz 10). Weiter wies das 
Eigenleben der Gestalten in Satz 9 auf gewisse, freilich unwillkiirliche Be
dingtheiten, die aus der Struktur des Beobachtenden stammen. Hier ist der 
Einfluss von Aufmerksamkeit und Erfahrung auf die Gestaltung sinnlicher 
Erlebnisse naher zu bestimmen. Es ist zu fragen, ob jene inneren Bedingungen 
etwa erst Ausgepragtheit, Ordnung, Sinn des Phanomenalen hervorbringen, 
wie es z. B. Benussi in seiner "Produktionstheorie" aufgefasst hat. 

Ein Einfluss der inneren Bedingungen lasst sich in der - freilich 
nicht unbegrenzten - Moglichkeit, die verschiedenen Au££assungen einer 
mehrdeutigen Gestalt willkiirlich herb eizufnhren , erweisen. Es gibt weiterhin 
konstitutionelle Eigentiimlichkeiten, die bei bestimmten Individuen ganz 
bestimmte Formen der Wahrnehmung begiinstigen. Auf die Eigenart der 
kindlichen Wahrnehmung bin ich in Satz 5 undspater naher eingegangen. 
Benussi unterscheidet isolierende und synthetisierendeTypen. Die ihnen 
entsprechenden Auffassungsweisen zeigen die Beschreibungen einer Meander
kante. Synthetisch gefasst ist sie "eine weisse endlos laufende Figur auf 
schwarzem Grunde", isolierend dagegen "eine aus zwei Reihen von entgegen~ 
gesetzt zueinander gestellten schwarzen Haken gebildete Figur auf weissem 
Grunde". Eine -obung in der Synthese wirkt nach Benussi wie Ermiidung 
im Isolieren und umgekehrt. (" Gesetz der Aquivalenz von -obung und Er
miidung bei unwillkiirlich entstandenen entgegengesetzten Auffassungsweisen".) 
Sander kennzeichDet diese konstitution ellen Einstellungen ("Strukturen" 
Krueger) naclr ihrer Gezieltheit auf den Pol der Ganzheitlichkeit oder der 
Stiickhaftigkeit in der GestaltaU££assung (s. Abb. 10). Der synthetische Typ 
erlebt mit grosserer Warme gefiihlsmassiger Anteilnahme; wahrend der ana
lytische kiihler abwagend, mehr Glied mit Glied vergleicht. Sander glaubt 
aber noch einen dritten "im pragnantesten Sinn gestalterlebenden" Typus 
heraussondern zu miissen, "der mit den Ganzen zugleich die Glieder hat in 
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einem sinnvollen Gefiigezusammenhang". Ich mochte vermuten, dass man 
nach diesem Sanderschen Schema etwa einordnen konnte: synthetischer 
Typ - Kind; analytischer - Logiker, Physiker; gestaltgerichteter - Maler, 
Bildhauer. Ipsen 1 konnte die beiden extremen Verhaltungsweisen gegen
iiber dem San d e rschen Parallelogramm beobachten: der Tauschungsgrad 
ist am hochsten beim Synthetiker. H. Strauss erhob bei Darbietung der 
Zeichnung eines Schizophrenen (sinnloses, geschlossenes Liniengewirr 6 Sek. 
gezeigt) drei typische Deutungsaussagen. "Eine Reihe von Versuchspersonen 
begniigt sich mit der ausseren Umschreibung als Liniengewirr oder versucht 
eine Deutung im Sinne einer kiinstlerischen Stilart . . . Die zweite Gruppe 
von Aussagen vertieit diese Deutung auf der Grundlage einer wesentlich 
£lachenhaften Anschauung (geographische Skizze, Spinngewebe ... ). Die 
dritte Gruppe gelangt zu gegenstandlicher Ganzheit durch dinghaft raum
liche Auffassung (Krystall, P£lanze ... Landschaft ... )". Diese Beschrei
bungen diirften der Reihe nach mit den Sanderschen Synthetikern, Ana
lytikern und Gestalterfassern stimmen. Auch W ul£ beschreibt zwei ver
schiedene AU£fassungstypen, die ziemlich der zweiten und dritten Gruppe 
von Strauss parallel gehen. Freilich denkt er dabei weniger an individuell
festliegende Strukturen. Er benutzte zu seinen Versuchen einfache geometri
sche Gebilde und Ornamentstiicke. Seill isolativer Typus lasst die Figuren 
mehr als solche bestehen, indem er sie mit mathematischen Bezeichnungen 
beschreibt; beim komprehensivenTypus dagegen erhalt die Sache mehr 
Dingcharakter und tritt in Lebensnahe. So wird ein Gebilde beschrieben vom 
isolativen Typus als "zwei wagerechte Striche parallel, die schragen nicht", 
vom komprehensiven Typus hingegen als "Treppenstuien" . So erscheint 
in der Regel dem komprehensiven Typus ein einziges einheitliches Gefiige; 
beim isolativen Typus werden die v~rs(Jhiedenen Figurenteile meist als Teil
gebilde gefasst. Diesen konstitutionellen Ein£liissen verwandt mogen die 
Wirkungen von Frische und Ermiidung angeschlossen sein. Bei weitgehender 
Ermiidung nimmt die diffuse Homogenitat des Erlebnisses zu; bei frischer 
Aufnahmefahigkeit ist die Gliederung am reichsten. 

Handelte es sich bisher (z. T.) um angeborene Einstellungen, so um
schliesst der Faktor der Erfahrung erworbene. Den Ein£luss der Erfahrung 
auf die Wahrnehmung feststellen, heisst den Anteil des Gedachtnisses 
in ihr angeben. Leicht lasst sich zeigen, dass das Gedachtnis nicht stiickhaft 
Zufalliges einfach dem Empfindungsmaterial hinzufiigt. Friihere sinnliche 
Erlebnisse konnen die gegebene Wahrnehmung (etwa in einer Illusion) so 
umgestalten, dass ein Neues entsteht, das so noch nie da war, aus dem sich 
auch nicht irgend ein Stiick als friiher einmal erlebt herauslosen lasst. Die 
Erfahrung bedingt vielmehr an ihrem Teile die gesamte Art der Erfassung. 

1 G. Ipsen, tJber individuelle Unterschiede bei der Gestaltsauffassung. Ber. 8. Kongress 
Psychol.· Leipzig. Jena 1924. 
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D~s Neue erhalt charakteristische Gestalteigenschaften von fruher Erfah
renem: das Gedachtnis wirkt in Gestaltdispositionen. "Besteht eine 
bestimmte Gestalt" Einstellung, so wird ein ihr entsprechendes Gestalt-Pha
nomen auch dann zustande kommen, wenn die Reizlage im indifferent en 
Individuum ein anderes Phanomen hervorrufen wurde". "Auch in sehr ein
fachen Wahrnehmungen kann schon Gedachtnis stecken. Und zwar dadurch; 
dass durch Gedachtniswirkungen die Bedingungen verandert werden, von 
denen der Charakter einer Wahrnehmungs-Gestalt abhangt" . (KoHka 16, 
S. 538/39). Andererseits lasst sich der Einfluss der Erfahrung abgrenzen. 
DasPhanomen der "ausgezeichneten Gestalten" ist nicht etwa dadurch zu 
'erkliiren, dass jene Formen in der Dingwelt besonders haufig waren, wie 
G. E. Muller meint. Der rechte Winkel ist reizmassig ausserst selten gegeben, 
da er sich in den meisten Fallen, wo er objektiv vorliegt, schiefwinklig auf 
der Netzhaut abbildet. Uberdies ist es noch fraglich, ob der Rechte - rein 
objektiv betrachtet - wirklich so haufig ist, als die Theorie fordern musste. 
Sind nicht vielleicht spitze Winkel (Baumverastelungen usw.) in der Natur 
viel haufiger? Allerdings, in der Erfahrung ist der rechte Winkel (bezuglich 
aller menschlichen Produkte) zweifellos recht oft gegeben. DieWahrnehmung 
des Rechten muss an sich eine naturliche (strukturelle) Reaktionsweise unseres 
optischen Systemes bedeuten. "Die haufige Erfahrung des rechten Winkels 
beruht auf seiner Auszeichnung, nicht umgekehrt" (KoHka 19). Diese Aus
zeichnung beruht indessen auf angeborener Disposition. Die Belanglosigkeit 
der Gelaufigkeit eines Teilstuckes fur die Auffassung des umfassenderen 
Komplexes lasst sich an vielenBeispielen aufzeigen. W erthei mer benutzt 
dazu Buchstaben, die er zu geschlossenen oder zugigen Ornamenten zu
sammenfugte, in denen man sie in der Tat nicht mehr sieht. Ich mochte 
noch einmal ~uf das Hakenkreuzmotiv (Abb. 4a) verweisen. Das einzelne 
Hakenkreuz ist fur uns ein ausserordentlich gelaufiges Gebilde; das nutzt 
aber gar nichts, um es aus dem Ornament, das aus vier gleichen Hakenkreuzen 
gebildet wurde, in der Anschauung heraus zuheb en. Gottschald t hat die 
Frage einer sorgfaltigen experimentellen Untersuchung unterzogen. Auch 
520-fache Einpragung eines einfachen optischen Gebildes erleichterte das 
spontane Hervortreten aus einer Figur, in die es unter Gestaltauflosung hin
eingebaut war, nicht. 

Typische Einstellungen auf das Ganze oder einzelne Teile konnen 
bis zu einem gewissen Grade willkurlich, z. B. durch Instruktion der Ver
suchsperson herbeigefuhrt werden. Bis zu einem gewissen Grade - denn 
hier werden die Grenzen der inneren Gestaltbedingungen offenbar. Ich habe 
erwahnt, dass Seifert ein sich Aufdrangen des Ganzen entgegen der plan
massigen Beachtung eines vorher benannten Stuckes fand. Ebenso erzwingt 
sich die Figur die Hinwendung der Aufmerksamkeit vor dem Grunde. Gewiss 
kann man hier sagen, wir sind eben von Natur auf die Wahrnehmung von 
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Dinghaftem eingestellt. Aber es sind doch Umwelteigenschaften, die jener 
Richtung entgegenkommen. Innere und aussere Gestaltbedingungen "passen 
aufeinander" 1. Auch die scharfste Suchinstruktion erwir kt kein volliges Ge
lingen, den klaren Bestand von vier gleichen Hakenkreuzen im Motiv 
nebeneinander zu erIe ben. Das gleiche ergibt sich bei Inversionsversuchen: 
wir finden uns gefiihrt von den Eigenschaften des Objektes. Ich habe den 
Kohlerschen Hinweis auf das Umspringen zum Trotze der Aufmerksam
keitsanstrengungen oben wiederholt. Koffka umreisst den Begriff der Auf
merksamkeit im FaIle willkiirlicher Verschiebungen des Schwerpunktes im 
Gestalterlebnis naher. Gewichtsverteilung ist phanomenal gesehen ein Ge
staltprozess. Diesem Vorgang ist beziiglich einer ganz bestimmten Umlagerung 
eine Gestaltdisposition - Berei tschaft des Beo bach ters zur U mbildung 
- zugeordnet: das ist Aufmel'ksamkeit. Aber die Gewichtsverteilung 
ist im gegebenen Erlebnis nicht beliebig; sie ist wiederum mitbestimmt von 
ausseren Reiz-Bestimmtheiten. "J e starker die Wirksamkeit der ausseren 
Bedingungen, urn so weniger wirksam erweisen sich die inneren. Diese sind 
nie vollig von jenen unabhangig, sondern in vielen Fallen sogar entscheidend 
von ihnen bestimmt." (20). 

Es gehort zu den wesentlichen Ziigen jener Gestalttheorie, wie sie uns 
in den Abhandlungen der "Psychologischen Forschung" entgegentritt, dass 
sie den Anteil der ausseren Bedingungen betont. Schon die Situation 
des Versuches zwingt ja den Experimentator haufig, die ausseren Bedingungen 
moglichst so einzurichten, dass ganz bestimmte Gestalterlebnisse zustande 
kommen. Bei einer kritischen Durchpriifung dessen, was hier als Versuchs
material geboten wurde, sind gerade jene sachlichen Gesetzlichkeiten 
(Wertheimer) gefunden worden, die ich in Satz 13 brachte. Koffka for
muliert es im Groninger Kongressbericht ganz eindeutig. "Nicht etwa das 
geht schlechthin zusammen, was durch Haufigkeit des Zusammenseins aus
gezeichnet ist - der Haufigkeitsfaktor ist vielmehr, wo er wirkt, relativ sehr 
schwach - sondern sachlich Zusammengehoriges geht auch phanomenal 
zusammen". Auch Hofler fragt bereits, ob es "wirklich nur subjektive, 
gefiihlsmassige Unterschiede in unserem Verhalten zum ausgezeichnet (or
ganisch oder asthetisch) Gestalteten" sind, "die uns iiberhaupt auf den Begriff 
der Gestalt gebracht haben" (8, S. 201). Er zeigt an einem einfachen Beispiel, 
dass jedenfalls die verschiedene Wertigkeit ("Hohe") einer Gestalt yom Objekt 
begriindet ist. Er zeichnet 5 Punkte in der Anordnung, wie sie auf einem 
Wiirfel vorliegt; dann verschiebt er einen der Eckpunkte betrachtlich nach 
innen. Gestalt und Ungestalt treten so in die Erscheinung - bedingt yom 
Objekt, von der Reizkonstellation. Kohler (14, S. 194) fasst ausdriicklich 

1 1m biologischen Zusammenhang spricht v. U exkiill von "Einpassung" (anklingend 
an Darwins Anpassung), L. J. Henderson von "gegenseitiger Eignung". 
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jene Reizgegebenheiten, die z. B. optisehe Gestalten auslosen konnen, objektiv 
als Nieht-Gestalten, "sondern summativ geometrisehe Mannigfaltigkeiten, 
wenn schon von Physisehem". Der quantifizierend analytisehe Standpunkt 
der klassisehen Physik wurde mithin wenigstens fur solehe Objekte als der
jenige gelten, del' das Reale ausser uns besehreibt. leh glaube in diesem Pro
blemkreis noeh o££ene Fragen sehen zu mussen. Es ist doeh etwas an den 
Gebilden, das sie befahigt, bessere oder sehleehtere Gestalten in unserem Er
lebnis zu werden. Welehe Beziehung hat dieses Etwas zum Gestaltetsein? 
Der Vorgang, der eine geometrisehe Figur en t s t e hen lasst, sei er organisch, 
von Mensehenhand ge£i.ihrt, oder meehaniseh, etwa durch Schwingungen be
dingt, dad doeh wohl als "Gestaltung" bezeiehnet werden? Warum soIl 
sein Ergebnis dann reine Und-Summe sein? leh moehte eine philosophisehe 
Einstellung, die z. B. ein auf Papier mit Tusche gezogenes Dreieek objektiv 
schon gestaltet findet, fur moglieh halten 1. Dazu werde ieh alsbald noch 
einen Gedankengang v. Ehrenfelsens bringen. Rier sei noeh eine merk
wurdige Bedingung der Gestaltwahrnehmung angesehlossen, die sich weder 
zu den inneren noch zu den aussel'en einreihen lasst. leh meine die -Cber
sehaubarkeit 2. 

Es handelt sieh um eine Voraussetzung, eine Bedingung, die Subjekt 
und Objekt umfasst. Es sei etwa das Rakenkreuzmotiv in so gewaltig.en 
Dimensionen ausgefuhrt gedaeht, dass der Beobaehter es au,s einer Entfernung 
von einem Meter nieht erkennen kann. Das bekannte Erlebnis dieses Orna
mentes kommt so nieht zustande, obwohl die objektiven Beziehungen der 
Reizgegebenheiten untereinander nieht verandert sind. Rat sieh bei der Ver
grosserung aueh in dem Objekt eine qualitative Veranderung vollzogen? 3 

Das naheliegende ist zweifellos, den Untersehied der Erlebnisse aus dem 
Untersehiede der Objekt-Subjekt-Beziehung abzuleiten. Aber der Tatbestand 
ist in beiden Fallen gleich verstandlieh, ob man nun das Objekt fur sich als 
Und-Summe oder Gestalt au££asst. 

Mit den letzterwahnten Fragestellungen gelange ich an das Problem
gebiet der physisehen Gestalten. leh moehte es mit einer Erorterung, 
die v. Ehrenfels 1922 seiner grundlegenden Abhandlung hinzufugte, betreten. 
v. Ehrenfels hatte in seinem ersten Ansatze eine Trennung von Raum
und Zei tgestalten vollzogen. Eine Raumgestalt ware z. B. ein geometrisehes 
Ornament, eine Zeitgestalt das beruhmte Urphanomen der Melodie. Dem 
Versuehe, Gestalten allgemein als auch ausserhalb unserer Vorstellung 

1 Hierzu siehe Becher an der weiter unten angefiihrten Stelle. 

2 Lind worsky l. c. 88. 

3 So unsinnig, wie es scheinen konnte, ist diese Frage nicht. Die absolute Grosse ist recht 
belangreich auch im Asthetischen. Fiir die Organismen lassen sich biologische Notwendigkeiten 
ihrer spezifischen Korpergrosse a.ngeben. 
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existierend zu betrachten, scheinen sich von seiten der Zeitgestalten unuber
windliche Schwierigkeiten entgegenzustellen. "Gesetzt, die Tone waren wirk
lich. Wie konnte es aber dann die Melodie. sein?" Zl,l welcher Zeit existiert 
die Melodie? Etwa zur Zeit ihres letzten Tones? fragt v. Ehrenfels. Abel" 
dieser letzte Ton gehort mit seiner charakteristischen Dauer iu dem Ganzen 
der Melodie hinzu. Ehe der letzte Ton verklingt, ist daher die Melodie noch 
nicht da. Sobald sich aber seine Dauer erfiillte, ist er bereits vergangen. 
und so war mit ihm auch die Melodie (objektiv) nicht mehr da. Diese Schwierig
keiten versucht v. Ehrenfels durch eine neuartige Zeitauffassung aufzu
losen. Entgegen der ublichen Zeitbetrachtung des Nacheinander, die er chrono
morph nennt, nach der dem N ochnichtsein des Zukiinftigen ein Nichtmehr
sein des Vergangenen gegenubersteht, schlagt er eine Kennzeichnung analog 
der vierten Raumdimension vor, die topomorphe Zeitauffassung jedenfalls 
fur Vergangenes. Die Zeit schreitet fur diese Denkweise nicht homolog vor
warts; nicht in gleicher Weise vollzieht sich der Ubergang von Gegenwartigem 
zu Vergangenem wie der von Zukunftigem zu Gegenwartigem. Das Bild einel" 
unendlichen Geraden, auf der von einem Punkte (der Gegenwart) nach beiden 
Seiten (Vergangenheit und Zukunft) gegangen werden kann, ist unzutreffend. 
v. Ehrenfels veranschaulicht seine Betrachtung durch das Bild eines nor
wegischen Wasserfalles, der uber eine senkrechte Felswand herab unmittelbal" 
ins Meer sturzt. "Der uns unbekannte Lauf des Flusses oberhalb des Fels
grates stellt die Zukunft dar, - der Wasserfall die Gegenwart, und das spie
gelnde Meer die V ergangenheit" . In einer derartigen topomorphen Betrach
tung ist die Vergangenheit n i c h t "vergangen" und "nicht mehr da", sie 
ist wirklich. Diese Auffassung bietet nach v. Ehrenfels auch die Mog
lichkeit, eine Melodie und Zeitgestalten uberhaupt als objektiv anzu
sehen. Die ganze Ableitung mag fremdartig anmuten; - jedenfalls ist sie 
ein Zeugnis fur das ausgepragte Bedurfnis, auch die ausseren Bedingungs
komplexe der Wahrnehmungsgestalten fur sich als Gestalten anzusehen. 
Den Vorteil der geschilderten Zeitauffassung sieht v. Ehrenfels vor allem 
in der Moglichkeit, die sie eroffnet, ein grundlegendes psychophysisches Pro
blem, das er "kinetostatisches Paradoxon" nennt, aufzuklaren. Ich 
mochte das Gemeinte am Beispiel der Farbe erlautern. Wir haben Grund zu 
der Annahme, dass die Erregungsvorgange in der Sehsphare unseres Gross
hirns rhythmisch ablaufen, und dass die Form des jeweiligen Rhythmus viel
leicht einem bestimmten farbigen Lichte zugeordnet ist (Frohlich). Das 
Farberlebnis, das nun in irgendeiner Weise mit jenem diskontinuierlichen, 
"kinetischen" Gehirnvorgang verknupft ist, bleibt dagegen wahrend seiner 
Dauer (im wesentlichen) sich gleich; es ist ruhend, kontinuierlich, "statisch". 
Es ist leicht einzusehen, dass dieses "Paradoxon" jeder Theorie der Leib
Seele-Beziehung erhebliche Schwierigkeiten bereiten muss. Diese Schwierig
keiten schwinden, sobald eine Zeitgestalt als real gelten dar£. Dann besteht 
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,die Gestalt jenes Erregungsrhythmus wahrend seiner unveranderten Dauer 
.als etwas Zustandliches von gleichartiger Struktur, wie das Farberlebnis 1. 

Betrachtet man die Erregungskomplexe del' Grosshirnrinde als physische Gestalten, 
.so ergibt sich eine interessante Perspektive fUr Hor- und Seh-Theorie, die ich noch andeuten 
mochte. Nach Frohlichs Auffassung, dass das fUr eine Farbe Spezifische an der Erregung 
·der Sehsphare ihr bestimmt geformter Rhythmus ist, ware die Farbe physiologisch eine Zeit
.gestalt. Dieses Material del' Sehdinge wird z. B. in del' bildenden Kunst zur Schopfung von 
Raumgestalten in del' Wahrnehmung des Beschauenden benutzt. Mit Ewald wiirden wir fiir 
die Hortheorie annehmen miissen, dass das fiir einen Ton Spezifische an del' Erregung del' Hor
,sphare eine bestimmte Gruppierung erregter Neuronengruppen (je nach del' Lage del' Wellen
bauche auf del' Basilarmembran) ware. Der Ton, das Material der Hordinge, ware somit physio
logisch eine Raumgestalt. Und daraus schafft del' Komponist die (psychologische) Zeitgestalt 
·der Musik. Vielleicht hat es wesenhafte Bedeutung, dass dort, wo die physiologische Unterlage 
·des Materials Zeitgestalt ist, die Kunst gerade Raumgestalten erzeugt und aus stofflich ge
gebenen Raumgestalten Zeitgestalten! 

Kohler (14) hat den Versuch unternommen, physikalische Gestal ten 
aufzuzeigen, die keine unmittelbare Beziehung zu Wahrnehmungsgestalten be
:sitzen. Er geht dabei im wesentlichen von den v. Ehrenfels-Kriterien 1) 
Nicht- Summe in der in Satz 1 dargelegten besonderen Form und 2) Transponier
barkeit aus. Von den mannigfaltigen Beispielen Kohlers mochte ich nur 
die Gruppe der elektrostatischen Ladungsstrukturen erortern 2. Die Ver
teilung einer Elektrizitatsmenge auf einem isolierten Leiter bestimmter Form 
ist keine einfache Und-Verbindung, sondern ein physikalisches System, in 
·dem jedes Stuck das Ganze beeinflusst und wiederum von jedem anderen 
.Stucke abhangt. So lasst sich an einem Orte weder eine Ladungsmenge fort
nehmen noch hinzufugen, ohne in dem gesamten System eine Bewegung 
und Umlagerung herbeizufuhren immer im Sinne einer Erhaltung der Eigen
.struktur. Ein derartiges physikalisches Gebilde "reagiert stets als Ganzes". 
Becher 3 hat darauf hingewiesen, dass mit dieser Uberlegung bereits uber 
·das erste Ehrenfelskriterium in dessen ursprunglicher Ausbildung hinaus
geschritten wird. Er schlagt deshalb vor, festzustellen, es handle sich urn 
"universal-kausal-koharente Systeme". Die Kausalkoharenz lasst sich auch an 
der Abhangigkeit von der Form des geladenen Korpers aufzeigen. Eine Kugel 
.beherbergt auf ihrer gesamten Oberflache gleiche Ladungsdichte; wird an 

1 V. Ehrenfels lasst die Moglichkeit zu, diese "gestaltliche Uberlage" selbst als Farb
·erlebnis anzusprechen. 

2 Biihler ha.t, wie er (6) selbst betont, schon 1913 versucht, die Leistungen des anschau
lichen Proportionsvergleiches dadurch physiologisch verstandlich zu machen, dass er auf physi
kalische Modelle hinwies. So bezeichnete er die Wheastonesche Briicke als ein Proportions
instrument. "Wir nennen denjenigen physiologischen Prozess, del' dem Einstellen del' Wage
balken auf ein gewisses Langenverhaltnis aquivalent ist, die Proportionseinstellung". (1l3). 

3 E. Becher, W. Kohlers physikaIische Theorie del' physiologischen Vorgange ... Z. 
Psycho!. 87,1 (1921).-Ein lokal-kausalkoharentes System ist na.ch Becher Z. B. ein aus einem 
Kupferdraht gebogenes und zugelOtetes Dreiec"'; wogegen er ein Dreieck, das aus drei einzelnen 
geraden Kupferdrahten zusammengelegt ware, als nicht kausalkoharent befindet. (S. 13). 
Becher zeigt iibrigens, dass ein Dreieck der letzteren Art etwa auf eine Wand projiziert, bereits 
-den E hrenfels-Kriterien in ihrer ersten Fassung geniigt. 
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einer Stelle eine Spitze aufgesetzt, so wird die Ladung an der ganzen Oberflache 
auseinanderrucken, urn an cler Spitze die grosste Dichte auszubilden. Die 
Transponierbarkeit dieser physikalischen Gestalten ergibt sich daraus, dass 
die Eigenstruktur bei Veranderungen der Elektrizitatsmenge auf einem be
stimmten Leiter (innerhalb weiter Grenzen) stets dieselbe bleibt. Auch wird 
sie in ihrem eigentumlichen Charakter nicht variiert, wenn der Trager der 
Ladung geometrisch ahnlich vergrossert oder verkleinert wird. Die Gebunden
heit des Stuckes im Ganzen demonstriert besonders einleuchtend folgendes 
Beispiel. Ein dunnes Metallblech von quadratischer Form habe eine Ladung. 
Die Dichte ist sehr verschieden an den einzelnen Stellen seiner Oberflache: 
an den Kanten ist sie grosser als in der Flache, am grossten aber an den Ecken. 
Wird dieses Metallblech nun hineingefugt in eine verhaltnismassig sehr grosse 
Kugelflache, so wird die Ladung an allen Stellen seines Bereiches gleich 
werden. "Dasselbe Stuck ist in verschiedenen Ganzen verschieden". Man 
kann weiterhin die Versuchsbedingungen aber auch so einrichten, dass die 
Eigenstruktur der zusammengefugten Teile unverandert oder doch nahezu 
dieselbe bleibt. Das wird erreicht, wenn Kugel und Quadratblech durch einen 
ganz feinen relativ langen Drahtmiteinander verbunden werden. Dann ist 
nur der Teilbetrag aus der Gesamtladung, den das Blech erhalt, von der 
Kugel mitbestimmt. Die eigentiimliche Verteiltheit der Ladungsdichte bleibt 
die dem Quadrat eigentumliche. Ein solches System stellt eine schwache Ge
stalt lockeren Gefuges dar. Endlich hat Kohler auch physikalische Modelle 
fur die Tendenz zur Ausgepragtheit beschrieben. Das allgemeine Gesetz, 
das er aus ihnen heraushebt, lautet: "Eine physische Gestalt bedeutet (unter 
anderem) die Gruppierung gewisser Krafte, welche im allgemeinen auf die 
gegebene Form einwirken und sie nur dann nicht wirklich umbilden, wenn 
die Form als absolut fest betrachtet werden kann" (14, S. 251). Eine Um
bildung der Form ergibt indessen folgender elektrischer Versuch. "Ein un
elastischer Metall£aden auf isolierender und glatter Flache geht, wenn er yom 
elektrischen Strom durchflossen wird, aus beliebigen Anfangslagen moglichst 
in Kreisform uber" (16, S. 415). "Der Leiter, der Stromverlauf und das Feld 
lagern sich maximal einfach und symmetrisch im Raume " (14, S. 256). 

Wenn physikalische Gestalten nachweisbar sind, so kann es grundsatz
lich nicht verwunderlich sein, dass Organismen als gestaltet gelten mussen. 
Aber auch derjenige, dem die physikalischen Beispiele vielleicht angesichts 
der psychischen Gestalten zu arm erscheinen mogen, kann kaum im Zweifel 
bleiben, wenn er lebende Gebilde und Lebenserscheinungen bezuglich ihres 
allgemeinen Gefuges mit Wahrnehmungsgestalten vergleicht. lch habe schon 
darauf hingewiesen, dass die Eigenart der Gestalten in der Psychologie oft 
dazu auffordert, Beschreibungsmittel aer Biologie heranzuziehen. Trager 
des Lebens sind in der Natur stets "lndividuen". Schon dieses alte Wort 
erinnert an ihre wesenhafte Ganzheit. Wir mogen nur einige Gestaltkriterien 
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herausgreifen - Nicht-Summe, als Ganzes reagierend, ganzbedingte Teile, 
Streben nach Ausgepragtheit, Widerstand gegen Veranderung, aus innerer 
Gesetzlichkeit -: Organismen sind Gestalten! 

Ansblick anf eine psychologische Physiologie. 
Welche Forderung kann die Biologie aus der Gestaltpsychologie gewinnen? 

Die experimentellen Fragestellungen der Gestaltpsychologen deck en sich im 
einzelnen oft mit jenen der Sinnesphysiologen 1. Solche unmittelbaren 
Beriihrungspunkte bieten Untersuchungen iiber die Schwelle 2, den Kon
trast 3, die spezifische Energie 4. Die Frage nach den physiologischen Grund
lagen der Gestalterlebnisse wirkt befruchtend auf die Physiologie des Zentral
nervensystems. KoHka (19) zeigt, wie der Grundvorstellung der alten Psycho
logie, namlich dem Zerlegungsprinzip und dem Assoziationsgesetz, in der 
Physiologie die Ausgangsweise von der Erregung einzelner Neurone, die sich 
zu anderen Neuronen ausbreitet, ganz entsprach. Auch waren das feste Re£lex
Schema und die starre Lokalisationsthese dl'rchaus einer analysierenden 
Psychologie adaquat. Den Wandlungen in der Psychologie parallel geht in 
der N ervenphysiologie mehr und mehr eine Beachtung des gemeinsamen 
Geschehens in grosseren Apparaten und von Ganzvorgangen eigentiimlicher 
Art vielleicht im gesamten N ervensystem. Ich habe dariiber an anderer Stelle f> 

berichtet und mochte mich hier auf die N ennung der Untersuchungen von 
Goldstein 6 und P. Weiss 7 beschranken. 

Weiterreichend ist die allgemeine Revision der physiologischen 
Methode, die von den Grundlehren der Gestaltpsychologie gefordert wird 8. 

Die Physiologie ist noch heute vorwiegend analytisch gerichtet. Von dem 
Studium der Organfunktionen geht man weiter zu der experimentellen Er
forschung der Lebensbedingungen der Zellen. Hier sollte das Gestaltproblem 
bedenklich stimmen. Werden nicht wesentliche Eigentiimlichkeiten des 
Lebendigen von vorneherein der Untersuchung entzogen? Eigentiimlichkeiten, 
die man auch nicht durch nachtragliches Zusammensetzen des an Stiicken 
Erhobenen gewinnen kann! Es ist eine mehr biologische Richtung der Physio-

1 E. Gellhorn, Neuere Ergebnisse der Physiologie. 26, 388. Leipzig. - v. W eizsacker, 
Einleitung zur Physiologie der Sinne, Handbuch der Physiolgie Berlin 1926. 

2 z. B. Gelb·Granit 1. c. S. 106. 
3 z. B. Mintz 1. c.; Kohler, 16, 411. 
4 M. v. Frey, Uber Wandlungen der Empfindungen bei formal verschiedener Reizung 

einer Art von Sinnesnerven. Psychoi. Forschg 3, 209 (1923). 
5 Matthaei, Topographische Physiologie des Riickenmarkes, Handbuch der Physio

logie 10, 131. Berlin 1927. 
6 K. Goldstein, Zur Theorie der Funktion des Nervensystems, Arch. f. Psychiatr. 74, 

370 (1925). - Derselbe: Die Lokalisation in der Grosshirnrinde. Handbuch der Physiologie 
10, 600. Berlin 1927. 

7 P. Weiss, Erregungsspezifitat und Erregungsresonanz. Erg. BioI. 3, (1928). 
8 Siehe 22. 
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logie, die sich von solchen Bedenken aus vorbereitet 1. Der Ausgangspunkt 
der Untersuchung wird wieder die Beobachtung des intakten Tieres und 
Menschen. "Denn das funktionelle Gebaren unseres Organismus ist nicht 
eine einfache Summation von Einzelakten, sondern eine aus Teilleistungen 
aufgebaute organische Einheitsfunktion. Dementsprechend darf die physio
logische Forschung nicht dabei stehen bleiben, die Gesamtfunktion in ihre 
dynamischen Elemente zu zergliedern und diese zu beschreiben. Es 
mussen auch die Ordnungsgesetze aufgesucht werden, durch welche die 
Funktionen der Organe zur funktionellen .xussemng des Organismus 
zusammengefugt sind" 2. Die Gestaltpsychologie beweist, dass die Erforschung 
von Ganzheiten nicht etwa jenseits der Grenzen der N aturwissenschaften 
liegt. Sie ist auch bemfen, gmndsatzlich den Irrtum zu widerlegen, als sei 
die Untersuchung eines Stuckes "einfacher" als die· des "so komplizierten" 
Gesamtorganismus. In der Wahrnehmungslehre zeigt Wertheimer diese 
Einsicht an Punktkonstellationen. Haufig sind vielzahlige Gebilde ganz 
eindeutig, wahrend Gmppen weniger Punkte oft viele Auffassungsmoglich
keiten zulassen. "Das hat mit einem sehr allgemeinen Satz zu tun: das Aus
gehen von wenig en einzelnen Reizen gibt nicht "selbstverstandlicherwefse" 
das einfachere, sichere, elementarere Resultat; das theoretische Ausgehen 
von den Vorgangen bei einzelnen, wenigen Reizen und Relationen her ist nicht 
einfach notwendig das adaquate. Bei Konstellationen, wie den besprochenen, 
ist es umgekehrt; die geringzahligeren "einfacheren" Bedingungen sind fur 
das psychisch Resultierende die unsichereren, weniger eindeutigen, weniger 
"einfachen" " (17, S. 307). Ebenso ist ja genetisch das Ganze "vor den Teilen", 
also in dies em Sinne einfacher. Fur den Physiologen sind solche Erkenntnisse 
wichtig, fur die experimentelle Methodik sowohl wie fur die Auswahl des Ver
suchsobjektes. Der gluckliche Griff Verworns in seiner "Allgemeinen Physio
logi~" bestand darin, dass er seine Cellularphysiologie auf experimentelle 
Befunde an einzelligen Organismen stutzte. Wahrend analytisch gerich
tete Forschung ihre grosste Sorgfalt auf das Messen verwendet und daher 
moglichst quantifizierbare Vorgange sucht, offnet die auf Ganzheit abzielende 
Arbeitsweise die Augen fur das Qualitative, das Einmalige, .das Indi
viduelle. Hierin liegt der Zusammenhang mit der modernen Typenfor
Bchung, die ebenfalls auf Stmkturgesetze ausgeht 3. 

Der entscheidende Antrieb jeder Einzelforschung ist letzten Endes 
die allgemein-theoretische Einstellung, aus der die Fragen geboren 
werden. Der Vitalist richtet seine Aufmerksamkeit auf andere Lebenser-

1 V. U exkiill, Handbuch der Physiologie 1, 1. 
2. W. R. Hess, Funktionsgesetze des vegetativen Nervensystems. Klin. Wschr.& (1926). -

DerseIbe: Uber die Wechselbeziehungen zwischen psychischen und vegetativ6n Funktionen. 
Neur. Abh. H. 2. Ziirich 1925. 

3 E. R. J aensch, Die Eidetik und die typologische Forschungsmethode, 2. Aufl. Leipzig 
1927. - Fr. Kraus, Die aUgemeine und spezieUe Pathologie der Person. Leipzig 1919. 
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scheinungen als der Mechanist. Dnd wenn sie beide an demselben Objekt 
untersuchen, so werden sie verschiedenes sehen. Die Gestaltlehre geht iiber 
den extremen Standpunkt des strengen Mechanismus hinaus. "Gerade die 
besondere Art des Zueinander der Stoffe und Vorgange, ihre raumliche und 
zeitliche Ordnung, macht das aus, was wir Leben nennen" 1. Dnd noch schader 
driickt es Pii tter an einer anderen Stelle desselben Buches aus. "Es ist viel
leicht nicht zuviel gesagt, wenn wir den Satz aufstellen: das, was die Physio
logie ausser einer Physik und Chemie der lebenden Systeme gibt, ist die Lehre 
von den Gestalteigenschaften dieser Systeme". (S. 563). Es gilt weiter zu 
zoigen, dass in der Gestalttheorie Moglichkeiten stecken, gerade die Fragen 
zu losen, die den Vitalismus in irgendeiner Form immer wieder aufleben 
lassen 2. Zwei Gedankengebilde sind es in der Hauptsache, die der theoretischen 
Bewaltigung jener Spannungen von der Gestalttheorie zur Vediigung gestellt 
werden. 1. Wenn schon vielleicht Einzelvorgange an Stiicken von Lebewesen 
physikalisch aufklarbar sind, so kann der Komplex, das ganze lebendige 
System eines Organismus ihnen gegeniiber qualitativ neue Eigentiimlich
keiten, namlich G est a ltq u ali tat e n besitzen, die den Teilstiicken fremd 
sind 3. 2. Das Zusammentretende ist ganz allgemein nicht zufallig Zusammen
gerugtes, sondern innerlich Zusammengehoriges, sinnvoll Geordnetes. 
Auch der typische Vitalismus fiigt ja an die vorhandenen blindgesetzlich 
gedachten Naturvorgange etwas anderes, unzugangliches, eigentlich stiick
haft hinzu. Schon im Ansatz steckt ein uniiberbriickbarer Dualismus; im 
Bereiche derPhysik herrscht Zufall, im Lebendigen der Zweck. Gauz wesent
lich hat nun aber die Gestalttheorie die Annahme erschiittert, als sei das 
Geschehen in der unbelebten Natuf wirklich so meohanisch, blind, stiickhaft, 
dem Wesen nach sinnlos. Goethe hat oft dieses physikalische Vorurteil be
kampft. So wird von der Natur gesagt: 

Das hat sie nicht zusammen gebettelt, 
Sie hats von Ewigkeit angezettelt. 

Oder in dem oben bereits erwahnten Gesprache iiber das dem Franzosi
schen entlehnte Wort "Komposition": "Ich kann aber wohl die einzelnen 
Teile einer stiickweise gemachten Maschine zusammensetzen und bei einem 
solchen Gegenstande von Komposition reden, aber nicht, wenn ich die ein
zelnen lebendig sich bildenden und von einer gemeinsamen Seele durchdrun
genen Teile eines organischen Ganzen im Sinne habe". Die Dntersuchung 
der physischen Gestalten hat gelehrt, dass es auch im Anorganischen echte 
Ganzvorgange gibt. 1m ganzen Naturbereich betatigen sich im Grunde 
gleichartige Strukturgesetze. Ahnlich ist der Weg, den die Gestalt-

1 A. Putter, Stufen des Lebena. Berlin 1923. 
2 Dazu siehe 18., 19., 20. aowie O. Sohwarz, Payohogenese und Psyohotherapie korper

lioher Symptome. Wien 1925, Da.rin die Beitrage von Sohwarz S. 1 und Sohilder S. 30. 
3 "L'eiement ultime du phenomene est physique; l'arrangement est vital." - Der letzte 

Satz in Claude Bernards "Le<;ons sur les phenomenes de la vie", Paris 1879. 
Asher· Spiro, Ergebnisse der Physioiogle. XXIX. 6 
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theorie zur Losung des Leib-Seele-Problemes anbahnt. Auch diesbezuglich 
kann ich nur die wesentlichen Grundgedanken andeuten. Ganz handgreiflich 
weist Wertheimer auf die Zumutung hin, die der naturliche Mensch emp
finden muss, "wenn er sieht, dass ein anderer Mensch erschrickt, Furcht hat, 
zornig ist, dass man ihm einreden konnte: ja, du siehst bestimmte physische 
Sachen, die haben nichts in ihrem 1nnern zu tun mit dem Psychischen, sie 
sind bloss ausserlich gekoppelt mit dem, was psychisch in ihnen vorgeht; du 
hast oft gesehen, dass dies und dies gekoppelt war (18, S. 19)". Fur die Ge
stalttheorie gehoren Affekt und Affektausserung innerlich zusammen. "Es 
sind die gleichen Gestalteigenschaften, die, am nervosen Geschehen haftend, 
sich einerseits in die Glieder projizieren und so zu Reizen fiir die Gebarens
Beobachtungen werden, andererseits dem Gestalt-Merkmal der Phanomene 
selbst entsprechen" (KoHka 19, S. 593) 1. 

Derartige Betrachtungsweise macht endgultig den Blick frei zu einer 
wahrhaft psychologischen Physiologie! Sie untersucht Erlebnisse 
als echte Lebenserscheinungen, wie es vielleicht als erster bewusst der Alt
meister der Physiologie Ewald Hering, getan hat, wenn er das "Gedachtnis 
als eine allgemeine Funktion der organisierten Materie" erfasste 2. So hat 
noch der 72-jahrige in einem 1906 gehaltenen Ruckblick zum Ausdruck ge
bracht, dass er sich gewohnt habe, "zu den Empfindungen als den Zeigern der 
Uhr seine Zuflucht zu nehmen, so oft der weitere Einblick in den Gang des 
Raderwerkes ihm versagt" war. Dieser Weg konnte heute planmassiger 
geschehen. Das Material einer biologisch orientierten Psychologie wurde 
allgemein-physiologische Einsichten gewahren, wie ich es soeben fur die Ge
staltpsychologie andeutete. Ein solches Verhaltnis zwischen "Wahrnehmungs
lehre und Biologie" fordert neuerdings der Psychologe E. R. J aensch 3. 

"Nicht nur da sind tiefe Aufschliisse fur das allgemeine Lebensproblem zu 
erwarten, wo die Organismen anatomisch am einfachsten sind, sondern auch 
dort, wo sich die Reaktionen und Anpassungen des Lebendigen am genauesten 
und eindringendsten untersuchen lassen. Dies ist in besonderem Masse der 
Fall im Gebiet der Empfindungs- und Wahrnehmungsvorgange; denn es gibt 
kein feineres, genaueres und anpassungsfahigeres Reagens auf gegebene Be
dingungen und Umweltreize, als gerade diesen Zweig des Lebensgeschehens" 
(S. 256). Eine so gefasste psychologische Physiologie besitzt uberdies den 
Vorteil einer unmittelbaren Zuganglichkeit ihres Gegenstandes. 

,,1st nicht der Kern der Natur 
Menschen im Herzen?" -

1 Diese Auffassungen sind verwandt mit dem Standpunkte Schelers, wonach Fremd
see1isches unmittelbar wahrgenommen werden kann. (Max Scheler, Wesen und Formen der 
Sympathie. 3. Aufl. Bonn 1926.) 

2 Fiinf Reden von Ewald Hering. Leipzig 1921. 
3 E. R. J aensch, tJber den Aufbau der Wahrnehmungswelt und ihre Struktur im Jugend

alter. 13. Z. Psychol. 93, 129 (1923), besonders S. 249 
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