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Ein wichtiges Forschungsgebiet der Sozialpsy- 
chologie betrifft die Frage, wie Vorurteile und Ste- 
reotype sich auf die Beurteilung von und das Ver- 
halten gegenuber Mitgliedern fremder ethnischer 
Gruppen auswirken. Versucht man jedoch Vorur- 
teile, Stereotype oder Einstellungen gegenuber 
fremden ethnischen Gruppen zu erfragen, so er- 
scheint einerseits problematisch, dal3 Befragte oft 
sozial erwunscht antworten, um nicht als <<auslan- 
derfeindlich>> abgestempelt zu werden (Gaertner 
& Dovidio, 1986). Andererseits sind den Befrag- 
ten aber moglicherweise die <<wahren>> Abneigun- 
gen gegenuber der Fremdgruppe nicht introspek- 
tiv zuganglich (Greenwald & Banaji, 1995; Nis- 
bett & Wilson, 1977). In der Vergangenheit 
wurden daher verschiedene Verfahren entwickelt 
und eingesetzt, um die evaluativen Assoziationen 
zu ethnischen Kategorien implizit zu messen (z. B. 
Devine, 1989; Dovidio, Kawakami, Johnson, 
Johnson & Howard, 1997; Gaertner & McLaugh- 
lin, 1983; Fazio, Jackson, Dunton & Williams, 
1995; Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998; sie- 
he Greenwald & Banaji, 1995 fur einen Uber- 
blick). Obwohl sich die unterschiedlichen Metho- 
den zum Teil deutlich in der Art und Weise unter- 
scheiden, Assoziationen und Vorurteile zu 
erfassen, findet sich in den meisten Studien ein 
eindeutiges Ergebnis: Die Eigengruppe ist meist 
starker mit positiven Attributen und schwacher mit 
negativen Attributen assoziiert als eine Fremd- 
gruppe. 

Da bei der Verwendung der direkten Befragung 
diese Unterschiede in der Bewertung von Eigen- 
und Fremdgruppe selten in einer Starke nachge- 
wiesen werden wie bei impliziten Verfahren, stellt 
sich die Frage, unter welchen Urnstanden implizit 
gemessene automatische Assoziationen* kongru- 
ent zu offen geauoerten Einstellungen oder sozia- 
len Urteilen sind. Aufgrund divergierender Befun- 
de in unterschiedlichen Studien besteht Uneinig- 
keit daruber, ob uberhaupt ein Zusammenhang 
zwischen implizit gemessenen Assoziationen und 
offen geaul3erten Einstellungen oder Urteilen er- 
wartet werden kann. Wahrend einige Autoren (De- 
vine, 1989; Dovidio et al., 1997; Greenwald et al., 
1998) niedrige oder Nullkorrelationen zwischen 
implizit gemessenen Assoziationen und sozialen 

Urteilen fanden, berichten andere Autoren signifi- 
kante Korrelationen (Lepore & Brown, 1997; Wit- 
tenbrink, Judd & Park, 1997). 

Devine (1989) argumentiert, dal3 aufgrund ge- 
meinsamer Sozialisationserfahrungen sozial ge- 
teilte Stereotype fur alle Mitglieder einer Gemein- 
schaft potentiell verfugbar sind, die durch die blo- 
Be Prasenz eines Fremdgruppenmitglieds aktiviert 
werden konnen. Folgt man dieser Annahme, so 
beruhen Unterschiede in sozialen Urteilen nicht 
auf interindividuellen Unterschieden hinsichtlich 
der automatisch aktivierten Assoziationen zur 
Fremdgruppe, sondern auf interindividuellen Un- 
terschieden in der Motivation, den EinfluB eines 
aktivierten Stereotyps zu verhindern. 

Fazio und Mitarbeiter vertreten eine andere 
Sichtweise (Dunton & Fazio, 1997; Fazio et al., 
1995; Fazio & Towles-Schwen, 1999). Sie neh- 
men an, daB sowohl die Motivation vorurteilsfrei 
zu erscheinen als auch individuelle Unterschiede 
in der Aktivierung einer Einstellung die Beurtei- 
lung von Mitgliedern fremder ethnischer Gruppen 
beeinflul3t. In ihren Augen existieren bedeutsame 
Unterschiede in Bewertungen, die automatisch 
aus dem Gedachtnis aktiviert werden. Ob diese 
automatischen Assoziationen das Verhalten beein- 
flussen, sollte von der Motivation vorurteilsfrei zu 
erscheinen abhangen. Fazio et al. (1995) und Dun- 
ton und Fazio (1997) berichten Befunde, die dieses 
Model1 deutlich stutzen. In zwei Experimenten 
konnten sie zeigen, daf3 der Zusammenhang zwi- 
schen automatischen Assoziationen und einem 
Selbstreport-EinstellungsmaB stieg, wenn die Mo- 
tivation, vorurteilsfrei zu antworten, abnahm. In 
die gleiche Richtung deuten Befunde von Dovidio 
et al. (1997), die eine deutlich starkere Korrelation 
zwischen automatischen Assoziationen und 
schwer kontrollierbarem non-verbalen Verhalten 
als zwischen automatischen Assoziationen und of- 
fen geaul3erten sozialen Urteilen fanden. 

Florack, Scarabis und Bless (2000, in Druck) 
konnten in Erweiterung dieser Befunde nachwei- 
sen, dal3 Individuen bei der Beurteilung eines 
Fremdgruppenmitglieds insbesondere dann auf 
automatische Assoziationen zuruckgreifen, wenn 
sie zu einem sparsamen Verarbeitungsstil tendie- 
ren. Bei ausgepragter kognitiver Verarbeitung 

* Den Begriff autornatische Assoziationen verwenden wir in einem weiten Sinn als Bezeichnung fiir evaluative Assoziationen, die autorna- 
tisch bei Prasenz eines Einstellungsobjekts aktiviert werden (vgl. Greenwald et al., 1998). Der Begriff entspricht dabei der Terminologie 
autornatisch aktivierter Einstellungen,, die beispieisweise von Fazio et al. (1995) verwendet wird. 
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zeigten sich keine oder sogar den Erwartungen 
entgegengesetzte Zusammenhange zwischen ei- 
nem Mal3 zur Messung automatischer Assoziatio- 
nen und der offen geauBerten Beurteilung eines 
Fremdgruppenmitglieds. 

In der Literatur wird zudem die wahrgenomme- 
ne Bedrohung durch eine Fremdgruppe als ein 
weiterer Faktor angefuhrt, der in einem direkten 
Bezug zum EinfluB von Stereotypen und Vorurtei- 
len stehen soll. Zahlreiche korrelative Studien zei- 
gen deutliche Zusammenhange zwischen Gefuh- 
len der Bedrohung und negativen Einstellungen 
gegenuber einer Fremdgruppe (z. B. Dijker, 1987; 
Piontkowski, Florack, Holker & Obdrzalek, 2000; 
Stephan, Ybarra, Martinez, Schwarzwald & Tur- 
Kaspa, 1998). In experimentellen Studien konnte 
der kausale EinfluB der wahrgenommenen Bedro- 
hung auf die Beurteilung von Fremdgruppen und 
deren Mitgliedern nachgewiesen werden (Esses, 
Jackson, Nolan & Stephan, in Druck; Stephan, 
Martin, Esses & Stephan, 2000). In einem Experi- 
ment von Grant (1992) wurde einem Teil der Ver- 
suchsteilnehmer mitgeteilt, daB ihre Meinung von 
einer anderen Gruppe negativ bewertet wurde, wo- 
hingegen die restlichen Versuchsteilnehmer erfuh- 
ren, daB ihre Meinung von der anderen Gruppe 
geteilt wurde. Erhielten die Versuchsteilnehmer 
negatives Feedback, so differenzierten sie die 
Fremdgruppe starker von der Eigengruppe auf ste- 
reotypen Dimensionen. Maio, Esses und Bell 
(1994) berichten, dal3 alleine die Information, daB 
eine Fremdgruppe von anderen Mitgliedern der 
Eigengruppe als unangenehm und bedrohlich 
empfunden wird, ausreichte, um Vorurteile gegen- 
uber dieser Fremdgruppe zu induzieren. 

Unklar bleibt bei diesen Untersuchungen, ob die 
Versuchsteilnehmer ausschlieljlich Informationen 
nutzen, die im Kontext unmittelbar gegeben sind, 
oder ob sie zusatzlich bei Gefiihlen der Angst oder 
Bedrohung verstarkt auf automatische Assoziatio- 
nen zuruckgreifen. Zur Erklarung der genannten 
Befunde ist es hinreichend anzunehmen, dal3 Indi- 
viduen die negativen Informationen, die sie im 
konkreten Untersuchungskontext erhal ten (z. B. 
eine negative Ruckmeldung), zur Bildung ihres 
Urteils nutzen. Wir nehmen an, daB daruber hinaus 
auch situationsunspezifische Informationen ge- 
nutzt werden. Geht man davon aus, da13 durch die 
Wahrnehmung einer Bedrohung automatisch ein 
Mechanismus zur StLkung des Selbstwertes akti- 
viert wird, scheint es naheliegend, dal3 Individuen 

nach schnell verfugbaren und leicht zu verarbei- 
tenden Informationseinheiten suchen, die den 
Selbstwert stutzen. Dies konnen beispielsweise im 
Gedachtnis reprasentierte negative Bewertungen 
von <<anderen>> sein. Personen, die starke negative 
automatische Assoziationen zu einer Fremdgrup- 
pe aufweisen, sollten sie in diesem Fall auch nut- 
Zen und zu einem negativen Urteil kommen. Per- 
sonen mit eher positiven automatischen Assozia- 
tionen sollten dabei zu einem geringeren MaBe 
negative Inhalte aktivieren und somit ein weniger 
negatives Urteil bilden. 

Spencer, Fein, Wolfe, Fong und Dunn (1998) 
konnten bereits nachweisen, dal3 Personen, deren 
Selbstwert temporar bedroht wurde, Stereotype 
schneller aktivieren als Personen, deren Selbst- 
wert nicht bedroht ist. Sie gaben Versuchsteilneh- 
mern, die an einem Intelligenztest teilgenommen 
hatten, entweder eine positive oder eine negative 
Ruckmeldung uber ihre Leistung. AnschlieBend 
wurden die Versuchsteilnehmer gebeten, von einer 
asiatischen Versuchsleiterin prasentierte Wort- 
fragmente zu vervollstandigen (vgl. Gilbert & 
Hixon, 1991). Versuchsteilnehmer, die ein negati- 
ves Feedback erhalten hatten, vervollstandigten 
die Worte haufiger im Sinne des asiatischen Ste- 
reotyps. 

Die Bedeutung wahrgenommener Bereicherung 
bei der Beurteilung von Fremdgruppen bzw. deren 
Mitgliedern wird in der Literatur kaum diskutiert. 
Sinclair und Kunda (1999) argumentieren, daB In- 
dividuen, die motiviert sind, positiv uber eine Per- 
son zu denken, eher Attribute aktivieren, die mit 
einem positiven Stereotyp verknupft sind, wah- 
rend sie verlangsamt auf Attribute zugreifen, die 
mit einem negativen Stereotyp assoziiert sind. 
Nimmt man an, daB eine wahrgenommene Berei- 
cherung eine Bedingung ist, die Individuen dazu 
motiviert, sich ein eher positives Urteil zu bilden, 
ist zu erwarten, daC3 in diesem Fall die, in der Regel 
negativen, automatischen Assoziationen nicht zur 
Beurteilung eines Fremdgruppenmitglieds genutzt 
werden. 

Wie bereits angefuhrt unterscheiden sich die au- 
tomatischen Assoziationen zu einer ethnischen 
Minoritat meist stark von explizit geaul3erten Ein- 
stellungen. So findet sich haufig der Befund, daB 
der positiven expliziten Bewertung einer Fremd- 
gruppe deutlich negative automatische Assoziatio- 
nen gegenuber stehen (vgl. Gaertner & Dovidio, 
1986). Wilson, Lindsey und Schooler (2000) ge- 
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hen von einem dualen Einstellungskonzept aus, 
bei dem automatisch aktivierte Einstellungen bei 
ausreichender Kapazitat und Motivation durch ex- 
plizite Einstellungen cciiberschrieben>> werden 
konnen. Folgt man dieser Sichtweise, so 1aBt sich 
annehmen, daC3 Personen bei der Wahrnehmung 
einer Bereicherung durch eine Minoritat, nicht nur 
zu einem geringeren Ma13 auf die negativen auto- 
matischen Assoziationen gegenuber der Minoritat 
zuriickgreifen, sondern da13 sie ein Urteil konstru- 
ieren und sich dabei an egalitaren Standards 
orientieren. Umgekehrt sollten bei wahrgenom- 
mener Bedrohung automatische Assoziationen, 
weniger aber egalitke Standards einen EinfluB auf 
eine Beurteilung eines Fremdgruppenmitglieds 
haben. 

ijberblick iiber die Studie 

Urn zu prufen, ob die Nutzung von automatischen 
Assoziationen bei der Beurteilung eines Fremd- 
gruppenmitglieds in Abhangigkeit der wahrge- 
nommenen Bedrohung und Bereicherung variiert, 
wurde deutschen Studenten nach der impliziten 
Erfassung automatischer Assoziationen und der 
expliziten Erfassung selbstberichteter Einstellun- 
gen ein fiktiver Zeitungsbericht uber einen straf- 
falligen turkischen Jugendlichen vorgelegt. An- 
schlieBend wurden sie gebeten, diese Person zu 
beurteilen. Um die Wahrnehmung der tiirkischen 
Gruppe als bedrohlich oder bereichernd zu variie- 
ren, wurden Materialien von Florack (2000) ver- 
wendet. Die Versuchsteilnehmer wurden dabei in 
einer Bedingung gebeten, Aspekte der turkischen 
Kultur aufzuschreiben, die sie als bedrohlich emp- 
finden. In einer anderen Bedingung wurden sie 
aufgefordert, bereichernde Aspekte aufzuschrei- 
ben. Durch diese Manipulation sollten bedrohliche 
oder bereichernde Aspekte der fremden Kultur er- 
hoht verfugbar gemacht werden. In der hier be- 
richteten Studie wurde diese Manipulation jeweils 
zu Beginn der Experimentalsitzung eingesetzt. 

In Anlehnung an die oben dargestellte Argu- 
mentation erwarteten wir, daB automatische Asso- 
ziationen bei salienter Bedrohung starker bei der 
Beurteilung des Fremdgruppenmitglieds genutzt 
werden sollten als bei ausbleibender Bedrohung 
(Kontrollgruppe) oder wahrgenommener Berei- 
cherung. Bei wahrgenommener Bereicherung 
sollten sich demgegeniiber im verstarkten AusmaB 

egalitare Wertvorstellungen im Personenurteil nie- 
derschlagen, die sich in den selbstberichteten Ein- 
stellungen abbilden. Demnach erwarteten wir bei 
salienter Bereicherung einen starkeren Zusam- 
menhang zwischen den explizit gemessenen Ein- 
stellungen und der Personenbeurteilung als in der 
Kontrollgruppe oder bei wahrgenommener Bedro- 
hung. 

Methode 

Prozedere und Versuchsteilnehmer 

An der Untersuchung nahmen 75 Studierende (18 
Manner; 57 Frauen) teil, die uber einen Aushang 
angeworben wurden und einen Betrag von 8 DM 
fiir ihre Teilnahrne erhielten. Acht Versuchsteil- 
nehmer wurden von den weiteren Analysen ausge- 
schlossen, da sie eine andere als die deutsche 
Staatsangehorigkeit angegeben hatten. Allen Ver- 
suchsteilnehmern wurde gesagt, dab es sich um 
eine Untersuchung zur sozialen Informationsver- 
arbeitung handele, bei der sie verschiedene Aufga- 
ben bearbeiten sollten. Nach Ankunft im Experi- 
mentallabor wurde den Versuchsteilnehmern ein 
Fragebogen ausgehandigt, der die Bedrohungsma- 
nipulation enthielt. AnschlieBend wurden die Ver- 
suchsteilnehmer gebeten sich vor einen PC zu set- 
Zen, wo sie in die Bearbeitung der Aufgaben des 
Implicit Association Test (IAT; Greenwald et al., 
1998) eingefuhrt wurden. Nach Bearbeitung des 
IAT beantworteten die Versuchsteilnehmer einige 
allgemeine Einstellungsfragen, bevor ihnen zu- 
letzt ein Heft mit dern Zeitungsartikel uber den 
turkischen Jugendlichen und dem dazugehorigen 
Fragebogen ausgehandigt wurde. 

Adaptierte Fassung des IAT 

Die automatischen Assoziationen zwischen den 
Gruppenkategorien Turken und Deutsche zu den 
Attributkategorien angenehm und unangenehm 
wurden mit einer adaptierten Fassung des IAT von 
Greenwald et al. (1998) erfaBt (siehe Florack, 
2000). Trotz einiger Kritik an der Messung von 
automatischen Assoziationen mit dem IAT 
(Brendl, Markman, Messner, in Druck; Rother- 
mund & Wentura, in Druck) hat sich das Verfahren 
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in zahlreichen Studien als valides Instrument zur 
Erfassung automatischer Komponenten von Ein- 
stellungen erwiesen. So fand sich in unterschiedli- 
chen Studien konsistent eine Praferenz der Eigen- 
gegenuber der Fremdgruppe (z. B. Florack, 2000; 
Greenwald et al., 1998; Neumann et al., 1998). 
Rudman und Kilianski (2000) wiesen substantielle 
Korrelation des IAT zu einem anderen impliziten 
Ma13 von Einstellungen nach. Eine ErklLung der 
Eigengruppenpraferenz in den automatischen As- 
soziationen uber eine unterschiedliche Vertraut- 
heit der Stimulusobjekte erwies sich als nicht halt- 
bar (Dasgupta, McGhee, Greenwald & Banaji, 
2000; Rudman, Greenwald, Mellott & Schwartz, 
1999). 

In der vorliegenden Untersuchung wurden im 
Vergleich zur Version des IAT von Greenwald et 
al. (1998) nur unwesentliche Veranderungen vor- 
genommen. Neben der notwendigen Auswahl der 
Items in bezug auf den Untersuchungsgegenstand 
wurden im Unterschied zur ursprunglichen Fas- 
sung 18 statt 25 Items je Kategorie dargeboten. 
AuBerdem wurde die Anzahl der Darbietungen in 
den nicht ausgewerteten Phasen mit einfacher Ka- 
tegoriendiskrimination von 50 auf 25 reduziert 
(vgl. Rudman et al., 1999). 

Jeder Versuchsteilnehrner durchlief funf Pha- 
sen, in denen Worte, die auf einem PC-Bildschirm 
erschienen, Attribut- oder Gruppenkategorien zu- 
geordnet werden sollten. Die Worte der Attribut- 
kategorien waren Adjektive mit annahernd glei- 
cher Silbenzahl und eindeutig positiver oder nega- 
tiver Valenz, die auf der Basis einer Studie von 
Hager, Mecklenbrauker, Moller und Westermann 
(1985) ausgewahlt wurden. Die Worte, die die 
Gruppenkategorien reprasentierten, waren mann- 
liche deutsche (z. B. Rudi, Dieter) und turkische 
Vornamen (z. B. Ozal, Muhammat), die in Testlau- 
fen keinerlei Schwierigkeiten hinsichtlich der Zu- 
ordnung zu den Kategorien deutsch 1 turkisch be- 
reiteten. Insgesamt wurden 72 Worte fur die Pra- 
sentation ausgewahlt (18 fur jede Kategorie). Die 
Darbietung der Worte erfolgte in den einzelnen 
Phasen randomisiert. 

In Phase 1 wurden die Versuchsteilnehmer an- 
gewiesen, bei Darbietung eines unangenehmen 
Wortes eine schwarze Taste (links) und bei Darbie- 
tung eines angenehmen Wortes eine blaue Taste 
(rechts) zu drucken. AnschlieBend wurden 20 
Worte von den Versuchsteilnehmern den entspre- 
chenden Kategorien zugeordnet. Nach Beendi- 

gung dieser ersten Kategorisierungsaufgabe er- 
hielten die Versuchsteilnehmer zu Beginn von 
Phase 2 die Instruktion, dal3 sie nun zwischen tur- 
kischen und deutschen Vornamen unterscheiden 
sollten. Bei Erscheinen eines deutschen Vorna- 
mens sollten sie die blaue Taste (rechts) und bei 
Erscheinen eines tiirkischen Vornamens die 
schwarze Taste (links) drucken. AnschlieBend 
wurde den Versuchsteilnehmern in zufalliger Rei- 
henfolge zwanzigmal ein Vorname prasentiert. In 
Phase 3 folgte eine Aufgabe, bei der nun Vornamen 
und Adjektive in gemischter Reihenfolge dargebo- 
ten wurden. Hierbei wurde in 50 Durchgangen ent- 
weder ein Adjektiv oder ein Vorname dargeboten. 
Die Versuchsteilnehmer muBten jeweils entschei- 
den, ob es sich um ein angenehmes oder unange- 
nehmes Wort oder um einen deutschen oder tiirki- 
schen Vornamen handelte. In Phase 4 wurde den 
Versuchsteilnehmern mitgeteilt, daB erneut aus- 
schlieBlich deutsche und turkische Vornamen auf 
dem Bildschirm angezeigt werden, daB sie aber 
bei Erscheinen eines turkischen Vornamens die 
blaue Taste (rechts) und bei Erscheinen eines deut- 
schen Vornamens die schwarze Taste (links) driik- 
ken sollten. AnschlieBend wurden in 20 Durchgan- 
gen erneut deutsche und turkische Vornamen in 
zufalliger Reihenfolge prasentiert. Die motorische 
Reaktion muBte in dieser Phase folglich in bezug 
auf die Kategorien deutsche 1 tiirkische Vornamen 
umgelernt werden. In Phase 5 wurden wie in Phase 
3 Adjektive und Vornamen in wechselnder Abfol- 
ge prasentiert. Allerdings wurde als Reaktion auf 
Vornamen die Reaktionsweise von Phase 4 uber- 
nommen. Das heiBt, in Phase 5 sollte mit derselben 
Taste auf angenehme Adjektive und turkische Vor- 
namen bzw. mit derselben Taste auf unangenehme 
Adjektive und deutsche Vornamen reagiert wer- 
den. Wie in Phase 3 wurden auch hier 50 Items auf 
dem Bildschirm dargeboten. 

Alle Versuchsteilnehmer bearbeiteten alle 
Durchgange des IAT. Variiert wurde jedoch, ob 
nach Phase 1 zunachst die Phasen 4 und 5 oder 
zunachst die Phasen 2 und 3 folgten. Das heiBt, die 
Halfte der Versuchsteilnehmer fiihrte die vorur- 
teilskonsistente Bedingung (Turken - unange- 
nehm vs. Deutsche - angenehm) vor der vorur- 
teilsinkonsistenten Bedingung (Turken - ange- 
nehm vs. Deutsche - unangenehm) aus. Bei der 
anderen Halfte war dies umgekehrt. Bei jeder Re- 
aktion wurde die Latenz aufgezeichnet, mit der die 
erste Reaktion auf ein Item erfolgte. AuBerdem 
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wurde erfaBt, ob diese Reaktion korrekt oder in- 
korrekt war. 

Um die Daten zur Berechnung von Analysen 
vorzubereiten, die eine Normalverteilung voraus- 
setzen, folgten wir weitestgehend den Empfehlun- 
gen von Greenwald et al. (1998). Zunachst wurden 
die ersten zwei Reaktionen pro Phase eliminiert, 
da dabei aufgrund von Orientierungsversuchen 
verzogerte Reaktionen haufig sind. Ferner wurden 
Reaktionen unter 300 Millisekunden als Raten und 
Reaktionen uber 3000 Millisekunden als kontrol- 
lierte Reaktion betrachtet und daher ebenfalls eli- 
miniert (vgl. Chen & Bargh, 1999). Zur Berech- 
nung eines DifferenzmaBes wurden die verblei- 
benden Reaktionen logarithmiert und fur die 
vorurteilskonsistenten und inkonsistenten Phasen 
gemittelt. Zuletzt wurde die mittlere Latenz in der 
vorurteilsinkonsistenten Phase von der mittleren 
Latenz in der vorurteilskonsistenten Phase subtra- 
hiert. Somit bedeuten hohe Werte auf dem resul- 
tierenden MaB automatischer Assoziationen, da13 
Turken eher mit positiven und Deutsche eher mit 
negativen Attributen assoziiert werden. 

Das Experiment wurde an IBM-kompatiblen Rech- 
nern mit Intel-Pentium Prozessor (200 MHz), 64 
MB RAM, 4 MB-Grafikkarte (Matrox Mystique) 
und 17" Bildschirm (CTX Pro 7, 1024x768 Pixel) 
durchgefuhrt. Reaktionen mit der rechten Hand er- 
folgten auf der Taste mit der Zahl<& des Zahlen- 
feldes der Tastatur und Reaktionen mit der linken 
Hand auf der Taste mit dem Buchstaben <<AD. Diese 
Tasten waren dabei mit einem blauen bzw. einem 
schwarzen Aufkleber markiert. Programmiert wur- 
den die dargestellten Aufgaben mit der Software 
Inquisit der Firma Millisecond (Washington, Se- 
attle, USA). Als Betriebssystem war auf den Rech- 
nern Windows NT der Firma Microsoft installiert. 

Sel bstberichtete Einstellungen 

Um die Einstellungen zu Deutschen und Turken 
explizit zu erfassen, wurden die Versuchsteilneh- 
mer gebeten, auf jeweils sechs 9-stufigen bipola- 
ren Skalen von 1 = sehr unangenehm bis 9 = sehr 
angenehm ihre Empfindungen gegenuber Turken 
und Deutschen in bezug auf sechs Bereiche anzu- 

geben (kulturelle Gewohnheiten, Mentalitat, reli- 
giose Lebensweise, Kleidungsstil, Familienleben, 
Ernahrungsgewohnheiten). Um ein zum IAT ver- 
gleichbares Self-Report-MaB herzustellen, bei 
dem zugleich die Assoziationen zu Turken und zu 
Deutschen berucksichtigt werden, wurde der Ein- 
stellungsscore gegenuber den Turken (Cronbach 
a = .47) von dem Einstellungsscore gegenuber 
den Deutschen (Cronbach a = .70) abgezogen. 
Dieses Ma13 wird im folgenden als selbstberichtete 
Fremdgruppenpraferelzz bezeichnet. Hohe Werte 
entsprechen einer Favorisierung der Fremdgruppe 
gegenuber der Eigengruppe. 

Beurteilungsaufgabe 

Im AnschluB an den IAT wurde den Versuchsteil- 
nehmern ein Artikel uber einen 16jahrigen straffal- 
ligen turkischen Jugendlichen mit dem Namen Is- 
met Y. vorgelegt, der angeblich aus der Berliner 
Zeitung entnommen war. Der Artikel war so kon- 
struiert, daB insgesamt ein negatives Bild des Ju- 
gendlichen dominierte. Die Versuchsteilnehmer 
wurden aufgefordert den Artikel aufmerksam zu 
lesen. AnschlieBend sollten sie die Gedanken auf- 
schreiben, die ihnen wahrend des Lesens durch 
den Kopf gegangen sind. Zuletzt wurden einige 
Fragen zu Ismet Y. gestellt. Die Versuchsteilneh- 
mer sollten auf 9-stufigen Skalen (1 = uberhaupt 
nicht; 9 = sehr) angeben, inwieweit ihrer Meinung 
nach verschiedene Attribute (angenehm, umgang- 
lich, kriminell, freundlich, hoflich, aggressiv, 
sympathisch) auf Ismet Y. zutreffen wurden. Zur 
Erfassung der Verantwortung, die Ismet Y. bei sei- 
nen Taten zugeschrieben wird, sollten die Ver- 
suchsteilnehmer aul3erdem auf 9-stufigen Skalen 
(I = stimmt; 9 = stimmt nicht) angeben, inwieweit 
sie den folgenden Items, zustimmen: d c h  meine, 
dal3 Ismet Y. fur seine Situation zu einem grol3en 
Teil selbst verantwortlich ist>>; d c h  meine, daB Is- 
met Y in einem anderen sozialen Umfeld sicher 
nicht kriminell geworden ware>>; d c h  meine, da13 
man Ismet Y. eigentlich hatte freisprechen sollen.>> 
Die Einschatzung von Ismet Y. hinsichtlich der 
sieben vorgegeben Attribute (Cronbach a = 233) 
sowie die Angaben zur Verantwortungsattribution 
(Cronbach a = .65) wurden unter Berucksichti- 
gung der Polung jeweils zu einer Skala zusam- 
mengefafit. Hohe Werte bedeuten eine positive 
Beurteilung in bezug auf die Eigenschaftsbe~wtei- 
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lsing und Attribution von einem hohen AusmaB an 
eigener Schuld in bezug auf die Schuldattribution. 

Ergebnisse 

Automatische Assoziationen und 
selbstberichtete Einstellungen zu Turken 
und Deutschen 

Wie aufgrund bisheriger Studien erwartet werden 
konnte, reagierten die Versuchsteilnehmer deut- 
lich schneller, wenn Attribute und Vornamen in 
vorurteilskonsistenter Weise (M = 857 ms, SD = 
164 ms) dargeboten wurden als bei vorurteilsin- 
konsistenter Darbietung (M = 1060 ms, SD = 
202 ms), t(66) = -10.73, p < .001.* Die automati- 
schen Assoziationen zu Deutschen waren dem- 
nach deutlich positiver (oder weniger negativ) als 
zu den Turken. Im Gegensatz dazu ergab sich bei 
den offen geauBerten Einstellungen sogar eine Fa- 
vorisierung der Fremdgruppe (Bewertung der Tur- 
ken: M = 5.61, SD = .78; Bewertung der Deut- 

schen: M=5.21,SD= 1.00),t(66) =-2.73,pc.Ol. 
Die genannten Unterschiede waren dabei unab- 
hangig von den experimentellen Bedingungen, al- 
le F < l .  Ebenso zeigten sich keine direkten Effek- 
te der Manipulation auf die implizit bzw. explizit 
gemessenen EinstellungsmaBe, alle F < 1.3. Ein 
Zusammenhang zwischen den automatischen As- 
soziationen und der selbstberichteten Praferenz 
fur die Fremdgruppe fand sich nicht, r[67] = .03, 
as. 

Bedrohung und Bereicherung als 
Moderatoren 

Um zu priifen, ob die experimentelle Manipula- 
tion der wahrgenommenen Bedrohung die Bezie- 
hung zwischen automatischen Assoziationen und 
der Personenbeurteilung moderiert, wurden die 
Korrelationen zwischen automatischen Assozia- 
tionen und den beiden BeurteilungsmaBen ge- 
trennt fur jede Bedingung berechnet. Wie aus Ta- 
belle 1 zu ersehen ist, zeigt sich der angenommene 
Moderatoreffekt im Hinblick auf die Korrelation 

Tabelle 1: Korrelationen zwischen autornatischen Assoziationen und der Personenbeurteilung in den unterschiedlichen expe- 
rimentellen Bedingungen. 

Experirnentelle Bedingung 
Bedrohung Kontrolle Bereicherung 
(n = 20) (n = 26) (n = 21) 

Beurteilungsskala 
Eigenschaftsbeurteilung .12, .04, 
Schuldattribution -.58,* .21h 

- - -  - 

Anmerkung: Korrelationen aus einer Zeile, die keinen Index gerneinsarn haben, unterscheiden sich signifikant (p < .05). Die 
Varianzen von Eigenschaftsbeurteilung, Schuldattribution und autornatischen Assoziationen unterscheiden sich zwischen den 
einzelnen Bedingungen nicht, alle ps > .25. * p < .05. 

Tabelle 2: Korrelationen zwischen der selbstberichteten Frerndgruppenbevorzugung und der Personenbeurteilung in den 
unterschiedlichen experimentellen Bedingungen. 

Experirnentelle Bedingung 
Bedrohung Kontrolle Bereicherung 
(n = 20) (n = 26) (n =21) 

Beurteilungsskala 
Eigenschaftsbeurteilung .16, .24, .52,* 
Schuldattribution -.2Oah .10, -.63h* 

Anmerkung: Korrelationen aus einer Zeile, die keinen Index gerneinsarn haben, unterscheiden sich signifikant (p < .05). Die 
Varianzen von Eigenschaftsbeurteilung, Schuldattribution und selbstberichteter Frerndgruppenbevorzugung unterscheiden 
sich zwischen den einzelnen Bedingungen nicht, alle ps > .15. * p < .05. 

4 

* Der t-Test wurde auf der Basis der logarithmierten Reaktionszeiten berechnet. Zur Erleichterung der Interpretation sind jedoch die 
Mittelwerte der nicht-logarithrnierten Reaktionszeiten angegeben. 
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zwischen automatischen Assoziationen und der 
Schuldzuschreibung. Nur wenn zuvor die Salienz 
bedrohlicher Aspekte der turkischen Kultur erhoht 
wurde, schrieben die Versuchsteilnehmer bei star- 
ker negativen automatischen Assoziationen zu 
Turken Ismet ein groBeres AusmaB an Schuld zu. 
In der Kontrollbedingung sowie in der Bedingung, 
in der bereichernde Aspekte salient gemacht wur- 
den, fanden sich keine signifikanten Zusammen- 
hange zwischen automatischen Assoziationen und 
der Schuldzuschreibung. Entgegen der Erwartung 
moderierte die experimentelle Manipulation die 
Beziehung zwischen automatischen Assoziatio- 
nen und der Beurteilung der Eigenschaften von 
Ismet Y. nicht. 

In einem weiteren Schritt wurde gepruft, ob die 
Beziehung zwischen der selbstberichteten Fremd- 
gruppenpraferenz und der Personenbeurteilung 
durch die experimentelle Manipulation moderiert 
wird (vgl. Tabelle 2). Tatsachlich zeigten sich auch 
hier Unterschiede in den Korrelationen, wobei 
sich das Muster der Korrelationen in bezug auf die 
automatischen Assoziationen deutlich von dem 
zuvor berichteten unterschied. So zeigte sich ein 
signifikanter Zusammenhang zwischen der offen 
geauBerten Praferenz der Fremdgruppe und den 
beiden Beurteilungsskalen nur bei Salienz berei- 
chernder Aspekte, nicht aber in den anderen Be- 
dingungen. Hatten die Versuchsteilnehmer zuvor 
uber bereichernde Aspekte der turkischen Kultur 
nachgedacht, so ging eine starkere Bevorzugung 
der tiirkischen Gruppe auch mit einer positiveren 
Beurteilung von Ismet Y. in bezug auf die Eigen- 
schaftszuschreibung einher. Ebenso schrieben die 
Versuchsteilnehmer in dieser Bedingung bei stL- 
kerer Bevorzugung der turkischen Gruppe Ismet 
Y. ein geringeres MaB an eigener Schuld zu. 

Direkte Effekte der experimentellen Manipula- 
tion auf die Beurteilung von Ismet Y. zeigten sich 
nicht, alle F < 1. 

Diskussion 

Wenn bisher geringe oder Nullkorrelationen zwi- 
schen impliziten EinstellungsmaBen und explizi- 
ten Urteilen gefunden wurden, wurde dies meist 
mit normativen Antworttendenzen der Befragten 
begrundet. Tatsachlich konnten Fazio et al. (1995; 
vgl. auch Dovidio et al., 1997) deutlich stbkere 

Zusammenhange zwischen impliziten und explizi- 
ten MaBen nachweisen, wenn die Probanden nur 
wenig motiviert waren, sozial erwunscht zu ant- 
worten. Bei Personen mit hoher Motivation, sozial 
erwunscht zu antworten, zeigten sich zum Teil so- 
gar gegenlaufige Zusammenhange. In der vorlie- 
genden Studie wurde daruber hinaus davon ausge- 
gangen, da13 neben der normativen Orientierung 
auch die wahrgenommene Bedrohung durch eine 
Fremdgruppe einen moderierenden EinfluB auf 
die Beziehung zwischen implizit gemessenen au- 
tomatischen Assoziationen und expliziten Urteilen 
hat. Es wurde angenommen, dab Individuen bei 
wahrgenommener Bedrohung durch die Fremd- 
gruppe in verstarktem MaBe implizit gemessene 
automatische Assoziationen bei der Konstruktion 
eines sozialen Urteils verwenden. In bezug auf die 
Beurteilung der Schuld eines straffalligen Jugend- 
lichen konnte diese Annahme bestatigt werden. Es 
zeigte sich nur dann ein Zusammenhang zwischen 
automatischen Assoziationen und der Schuldzu- 
schreibung, wenn zuvor bedrohliche Aspekte der 
Fremdgruppe salient gemacht wurden. 

Dieser Befund bietet einen weiteren Einblick in 
Prozesse, die Grundlage eines verstarkten Ethno- 
zentrismus bei der Wahrnehmung von Bedrohung 
sind. Bisherige Studien zeigten, daB die Wahrneh- 
mung von Bedrohung durch eine Fremdgruppe zur 
verstarkten Bevorzugung von Eigengruppenmit- 
gliedern und zur Diskriminierung von Fremdgrup- 
penmitgliedern fuhrt (Esses, Jackson, Nolan & 
Stephan, in Druck; Stephan, Martin, Esses & Ste- 
phan, 2000; vgl. auch Florack, 2000). Die vorlie- 
gende Studie weist daruber hinaus nach, daB Indi- 
viduen bei salienter Bedrohung auf leicht zugang- 
liche automatische Assoziationen zuruckgreifen, 
was letztendlich heist, daB bei wahrgenommener 
Bedrohung vor allem die Personen eine verstarkte 
Tendenz zur Diskriminierung zeigen, deren auto- 
matisch aktivierte Assoziationen negativ sind. 
Offen bleibt bei der vorliegenden Untersuchung 
allerdings, ob die Versuchsteilnehmer bei der Be- 
arbeitung des IAT ihre Praferenz fur die Eigen- 
gruppe bemerken. Wurde dies zutreffen, so kann 
nicht ausgeschlossen werden, daB die Versuchs- 
teilnehmer dieses im IAT vermittelte Gefuhl der 
Bevorzugung fur die Eigengruppe und nicht die 
tatsachlichen Assoziationen bei der Salienz be- 
drohlicher Empfindungen zur Ableitung ihres Ur- 
teils genutzt haben. Um diese Erklarung auszu- 
schlieBen, ist es notwendig, in zukunftigen Stu- 
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dien die Reihenfolge von Bearbeitung des IAT und 
der Personenbeurteilung zu variieren. 

Anzumerken ist ferner, dal3 das angefuhrte Er- 
gebnis offensichtlich nicht auf alle Urteile genera- 
lisierbar ist. Im Gegensatz zur Beziehung zwi- 
schen automatischen Assoziationen und der 
Schuldzuschreibung wurde die Beziehung zwi- 
schen automatischen Assoziationen und der Beur- 
teilung der Eigenschaften des turkischen Jugend- 
lichen nicht durch die wahrgenommene Bedro- 
hung moderiert. Bodenhausen und Lichtenstein 
(1987) berichten einen ahnlichen Befund. Sie ba- 
ten Versuchsteilnehmer entweder um die Beurtei- 
lung von Eigenschaften eines Angeklagten oder 
um die Beurteilung der Schuld. Die ethnische Zu- 
gehorigkeit des Angeklagten beeinflul3te nur die 
Schuldbeurteilung im Sinne eines ethnischen Ste- 
reotyps, nicht aber die Eigenschaftsbeurteilung. 
Bodenhausen und Lichtenstein sehen in der 
Schuldbeurteilung eine komplexere und schwieri- 
gere Aufgabe als in der Zuschreibung von Eigen- 
schaften und argumentieren, daB bei komplexeren 
Aufgaben die Nutzung von Stereotypen Denkpro- 
zesse wie kausales SchluBfolgern erleichtert. 
Auch in bezug auf die hier berichtete Untersu- 
chung konnte man in dieser Weise annehmen, daB 
sich die Beurteilung von Schuld und Eigenschaf- 
ten qualitativ unterscheiden und daB hieraus die 
differentiellen Zusammenhange zu den automati- 
schen Assoziationen resultieren. Eine andere Er- 
klarung fur das Ausbleiben eines Zusammenhangs 
zwischen automatischen Assoziationen und der 
Eigenschaftsbeurteilung bei wahrgenommener 
Bedrohung ist, daB moglicherweise die automa- 
tisch aktivierten Assoziationen im Hinblick auf Ih- 
ren Inhalt leichter bei der Beurteilung einer Straf- 
tat als bei der Einschatzung von Eigenschaften an- 
wendbar sind. 

Der Befund, daB die offen geaul3erte Praferenz 
der Fremdgruppe nur bei erhohter Salienz berei- 
chernder Aspekte der Fremdgruppe mit der Beur- 
teilung des turkischen Jugendlichen deutlich kor- 
relierte, mag zunachst uberraschend erscheinen. 
Er steht aber im Einklang mit der Annahme, daB 
gerade bei Salienz bereichernder Aspekte Perso- 
nen motiviert sind, zu einer positiven Beurteilung 
eines Fremdgruppenmitglieds zu gelangen (vgl. 
Sinclair & Kunda, 1999). Die Basis dieser positi- 
ven Beurteilung konnten im vorliegenden Fall 
Wertvorstellungen der Gleichberechtigung von 
Minoritaten sein (Gaertner & Dovidio, 1986), die 

sich auf den selbstberichteten Einstellungsitems 
deutlich in der positiveren Bewertung der Turken 
im Vergleich zu den Deutschen manifestiert. Diese 
Erklarung entspricht dabei der Argumentation von 
Wilson et al. (2000), dal3 automatisch aktivierte 
Einstellungen durch explizite Einstellungen uber- 
schrieben werden, wenn Motivation und Kapazi- 
taten vorhanden sind. Allerdings ist bei der Inter- 
pretation der Zusammenhange zwischen dem Per- 
sonenurteil und der selbstberichteten Einstellung 
die niedrige Reliabilitat der Skala zur Bewertung 
der Turken einschrankend zu berucksichtigen. 

ZusammengefaBt kann festgehalten werden, 
da13 die berichteten Ergebnisse einen ersten Hin- 
weise darauf geben, da13 neben normativen Ten- 
denzen (Dunton & Fazio, 1997; Fazio et a]., 1995) 
oder der Motivation zu extensiver kognitiver Ver- 
arbeitung (Florack et al., 2000, in Druck) auch die 
wahrgenommene Bedrohung der Fremdgruppe 
die Nutzung automatischer Assoziationen bei der 
Ableitung eines sozialen Urteils moderiert. Fur zu- 
kunftige Untersuchungen bietet es sich dabei an zu 
prufen, ob diese moderierende Funktion von Be- 
drohung auf die direkte Bedrohung durch eine 
Fremdgruppe beschrankt ist oder ob auch bei- 
spielsweise eine Bedrohung des Selbstwerts, die 
unabhangig von einer Fremdgruppe ist, einen ahn- 
lichen EinfluB auf die Nutzung automatisch akti- 
vierter Assoziationen hat. 
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