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Einleitung. 

1. Das Problem. 

Gewohnhei t  und  Gewohnhei tsfehler  gehen nach der  Assoziations- 
theorie  darauf  zuriick, dab  zwischen zwei psychischen Ereignissen a 
und  b, die wiederhol t  unmi t t e lba r  nache inander  aufge t re ten  sind, 
eine Assoziation ents teht ,  die nun  als Motor  psychischen Geschehens 
dahin  wirkt ,  dag  das Auf t re ten  yon a auch b nach  sich zu ziehen tendiert .  
])as zeige sich u. a. dann,  wenn m a n  versucht ,  a nunmehr  mi t  e inem neuen 
Erlebnis  c zu assoziieren. Die neue Assoziat ionsbi ldung werde dann  
durch  die bereits  bes tehenden Assoziat ionen gehemmt .  
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Auch die ,,R~ck/dlle", die sich darin ~uBern, dab man bei der Ab- 
sicht, a u f a  m i t c  zu reagieren, start  dessen wiederum b reproduziert, 
seien auf Assoziationen zuriickzufiihren. 

Lew{n 1) wies indessen nach, dab die bei h~ufiger unmitte]bar a~dein. 
ander folgender Ausfiihrung zweier Handlungen entstehende Koppelung 
keineswegs ein Motor seelisehen Gesehehens sei. Er  zeigte, da~ die Riick- 
fi~lle, die (vom Versuchsleiter) ,,intendierten Fehlreaktionen"~), unter be- 
stimmten Bedingungen trotz vielfacher Wiederholung und starker Asso- 
ziation nicht stattfinden, wahrend sic unter anderen Umst~nden bereits 
bei geringerer Wiederholung und schwacher Assoziation auftreten. 

Das Problem der Gew6hnung und der Riick]dlle bedarf somit einer 
erneuten Untersuchung. 

Um Miflversandnisse zu vermeiden, sei voraus bemerkt, dab es nicht Zweck 
der Arbeit ist, die eben genannte These als solche einer Nachpriifung zu 
unterziehen. 

Riield~lligkeit bei UmgewShnung kommt im wesentlichen in zweierlei 
Hinsicht in Frage3). 

1. Es kann sich um RiickfiilIigkeit bei Trinkern, Coeainisten u. dgl. 
handeln. Bisweilen wird dabei der Riickfall durch einen bestimmten 
,,Reiz" wachgerufen, beim Trinker etwa durch ein Glas Schnaps, also 
dureh etwas, was friiher bei der Befriedigung eines bestimmten Bediirf- 
nisses mitgewirkt hat. Dieses Bediir/nis, das ist entseheidend, ist die 
bewegende Kraft des seelischen Geschehens. Aus dem Bediirfnis heraus 
kann der  ,,l%eiz" bzw. das Befriedigungsmittel au/gesucht werden. 
Ein wirkliches AbgewShnen kann sich also bei solchen ,,Bedi~r]nisge- 
wohnheiten" im allgemeinen nicht auf das Entfernen der Reize beschr~n- 
ken, sondern mul~ in der Beseitigung oder inneren Umformung des Be- 
diirfnisses selbst bestehen. Fehlt  das Bedfirfnis, so ist de~ Reiz gleich- 
gfiltig. 

2. Von solehen Fiillen zu unterscheiden ist die Riiekfiilligkeit bei der 
UmgewShnung yon/esten Aus/iihrungs/ormen ffir relativ neutrale Hand- 
lungen (etwa fiir das Greifen zur Tiirklinke; fiir die Art, die Taschenuhr 
zu ziehen). Solche Handlungen kOnnen auch bei der Befriedigung yon 
Bedfirfnissen eine gewisse Rolle spielen, aber es besteht kein selbst~n- 
diges Bediirfnis nach diesen Handlungen an sich. 

Wir besch~iftigen uns im folgenden nur mit dieser zweiten Art von 
Gewohnheiten, den ,,Ausfiihrungsgewohnheiten". 

3. Von der Bediirfnis- und auch yon der Ausfiihrungsgewohnheit im psy- 
chischen Sinne ist die pharmakologische Gew6hnung des Organismus an ein be- 

~)Lewin, Psychol. Forsch. I, :[91ff. 1922 u. ~, 65ff. 1922. 
e) Vgl. Ach, WiUensakt und Temperament. Leipzig 1910. 
~) Vgl. Lew/n, ~. a. O. 2, l17ff. 1922 und ~, 4, S. 312 (Lewln, Vorsatz, Wille 

und Bediirfnis. Berlin 1926, S. 21ff.). 
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stimmtes Gift zu unterscheiden. Diese besteht darin, dall bei fortgesetzter Gift- 
zufuhr die Anfangsdosis de~ Giftes nach einiger Zeit zur Hervorrufung des 
gewoUten Effektes nicht mehr ausreicht bzw. ihre Wirkungsdauer sich deutlich 
verkiirzt. Der Organismus bzw. bestimmte funkt/onelle Gebiete des Organismus 
sind gegen das Gift ,,tolerant" geworden, und es bedaff einer Steigerung der 
Dosis, um denselben Effekt zu erzeugen. Vgl. dazu Ernst Jo~l, Zur Pathologie 
der GewShnung I und I I  (in: Die Therapie der Gegenwart 64 (25), S. 397 und 
441, insbesondere S. 442ff. ; 1923) und E. Jo~l und F. Frdinkd, Der Cocainismus 
(in: Ergebn. d. inn. Med. u. Kinderheilk. $5, 988. 1924). 

In der Literatur spielt schlielllich vielfach die GewShnung an Landes- 
sitten, soziale Verh~tltnisse, eine bestimmte Lebensha]tung u. dgl. eine RoUe. 
Wahrscheinlich handelt es sich hier urn einen allgemeineren Begriff der ,,Ge- 
wOhnung" (vgl. S. 112). 

Die Experimente wurden yore Dezember 1923 bis August 1924 in den 
R~umen und mit den Mitteln des Psyehologischen Instituts der Univer- 
sits Berlin und mit Untersttitzung der Notgemeinschaft der deutschen 
Wissensehaft durchgefiihrt. Die Arbeit wurde yon Herrn Dr. Lewi~ 
angeregt, der auch den Verlauf der Versuche mit seinem Rat  f6rderte. 
Den Genannten sei fOx ihre freundliche Hilfe aueh hier der Dank des 
Verfassers ausgesprochen. Ebenso ist der Verfasser den Damen zu 
Dank verpflichtet, die hilfsweise einige Versuche leiteten, desgleichen 
den 53 Versuehspersonen, die sich fox insgesamt 95 Versuehe zur Ver- 
fiigung stellten. 

Um die Darstellung nieht zu breit werden zu lassen, werden im folgen- 
den fOx jede spezielle Versuehsanordnung meist nur die Ergebnisse bei 
einer Vp. geschildert, obschon uns fast immer eine Reihe weiterer be- 
st~tigender Ergebnisse zu Gebote stehen. 

2. ~ltere Untersuchunqen. 

Mi~nsterberg 1) glaubt, dal~ UmgewShnungsversuehe nieht im Labo- 
ratorium vorgenommen werden kSnnen, da bier die Ablenkung der Vp. 
yore Zwecke des Experiments (der Umgew(ihnung) nieht mSglieh sei. 
So verlegt er die Versuche ins t~gliche Leben und fiihrt an sieh selber im 
Laufe mehrerer Monate eine Reihe yon Beobachtungen durch: 

1. M. stellt zu seinem gewohnten TintenfaB am linken Rand seiner Schreib- 
mappe ein zweites an den rechton Rand der Mappe, das fortan ausschlieBlich 
beniitzt wexden so]]; das linke wird entleert. M. stellt nunmehr die ,,Riickf~lle" 
lest. Sl~ter wird noch mehrmals in der Benutzung der Tintenf~ser gewechselt. 

2. M. verlegt den Oft seiner Taschenuhr aus der linken Westentasche in 
die reehto ttosentasche und stellt lest, wie oft er jetzt noch wieder ,,mechanisch" 
in die Westentasche greift. 

3. M. verschlieBt die bish~r benfitzte Tfir, die aus seinem Arbeitszimmer 
direkt auf den Flur fiihrt, und macht den Umweg durch das Vorzimmer. Aucb 
hier werden ,,RiickfMle" beobachtet. 

1) H. M~nsterberg, Beitrage zur exp. Psychol., Teil I, H. 4, S. 69ff. 1889. 
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Die Ergebnisse Miinsterbergs werden sp~ter mit  den unseren ver- 
gliehen (S. 109f.). Die theoretische Ausdeutung n immt  Miinsterberg auf 
dem Boden der mechanist ischen Psyehophys ik  vor. E r  betitelt  seine 
Arbeit  , ,Ged~ehtnisstudien".  

Die sp~teren UmgewShnungsversuche werden yon  den Forsehern  
oft  ebenfalls als Beitr~ige zur Lehre vom Ged~ehtnis angesehen. Naeh 
einer Anregung yon  Ebbinghaus 1) stellen Miiller und Schumann') Ver- 
suehe mi t  sinnlosen Silben an. 

Zun~ehst wird eine Reihe sinnloser Silben gelernt, die untereinander Asso- 
ziationen eingehen (a--b; I). Sodann werden die Anfangsglieder dieser Reihe 
mit anderen Silben assoziiert (a--c; II). Sehlielllieh wird die zuerst gelernte 
Silbenreihe zusammen mit einer Vergleichsreihe erneut gelernt (a--b; III). Die 
Verff. hatten hierbei ,,assoziative Hemmungen" erwartet. Diese traten abet nieht 
auf; vielmehr wurde die Silbenreihe rascher als bei I erlernt. 

Die Verff. halten mit Reeht durch diese Ergebnisse das Problem der ,,asso- 
ziativen ~Iemmung" nieht fiir gel6st. Nach den Ergebnissen unserer Arbeit sind 
diese assoziativen Hemmungen nicht bei III ,  sondem bei I I  zu suchen. Hier sind 
sie aueh tatsi~ehlich in auffallendem MaBe vorhanden; doch haben die Verff. 
Bedenken, sie theoretiseh auszuwerten. 

Ebbinghaus 3) unterseheidet  zwisehen , ,Gewohnheit" ,  die mi t  ~Tbung 
einhergehe, und  , ,GewShnung" (an den Stral~enl~rm etwa). Mehrere der 
von ihm genannten  Untersuchungen fiber , ,Gewohnheit"4), wie aueh 
mehrere sp~tere amerikanische Untersuchungen  erg~nzen unsere Kenn t -  
nis des Ubungsverlaufs,  t ragen aber zu dem Problem der Umgew~Thnung 
und  der Rfickf~lligkeit unmit te lbar  nichts  bei. 

Die Ebbinghaussche Verwendung der Termini ,,Gew6hnung" und ,,Gewohn- 
heir" erscheint uns willkiirlich. Es sei bereits hier bemerkt, dab wir der im 
Ansehlul~ an Heilbronner yon Gutzmann (s. n.) ausfiihrlieh begrfindeten Ter- 
minologie folgen, dab ,,GewShnung" der Vorgang sei, der zu dem Zustant~e der 
,,Gewohnheit" fiihre. 

Unser Problem wird gestreift in den Arbeiten fiber ,,Einstellung" 
und ,,UmsteUun9". Die ersten Arbei ten dieser Ar t  s tammen aus der 
Kraepelinschen SchuleS). Ihnen  folgt W. ConradS), dessen Arbeit  unter  
allgemein p~dagogischen und  psyehologischen Gesichtspunkten steht. 

1) Ebbinghans, ~ber das Ged/ichtnis, S. 90. 1885. 
3) G. E. Miiller und F. Schumann, Zeitschr. f. Psyehol. 6, 173ff. 1894. 
s) Ebbinghaus (= Biihler), Grundziige der Psyehologie Bd. I, S. 760ff. 1919. 

4. Aufl. 
4) Ebenda, S. 735ff. - -  Bourdon, L'Ann~e psyehologique 8, 327ff. 1902. - -  

Andrews, Americ. journ, of psychol. 14, 121ft. 1903. 
.5) Ragnar Vogt, Psychol. Arb., berg. yon Kraepelin, 3, 62ff. 1901. Vgh 

aueh Conrads Literaturangaben. 
e) W. Conrad, Arch. f. d. ges. Psychol. 34, 317ff. 1915. 
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Ferner  neuere Untersuchungen  yon  Sterzinger 1) und die des Marbeschen 
Instituts2), die z . T .  auch psychotechnische Fragen  beriicksichtigen. 
Diese Arbeiten untersuchen u. a., ob und  inwiefern eine T~tigkeit  durch 
eine vorhergehende gehemmt  oder gef(irdert wird. 

Die beiden aufeinanderfolgenden T~tigkeiten kSnnen ganz verschie- 
den sein (so Schreiben und  Rechnen) ;  dann  liegt ,,Umstellung" vor. 
Oder aber :  die zweite T~tigkeit ist lediglich eine Um/ormung der ersten. 
Nur  in die~em Falle wollen wir im folgenden von ,,Umgew6hnung" 
sprechen. ) 'fir unsere Zwecke w~re also bei diesen Arbeiten noch eine 
wesentliche begriffliche Scheidung vorzunehmen.  

Mit ,,Umgew6hnung" in diesem Sinne besch~ftigen sich aul~er 
den bereits genannten  Arbei ten die ~;on Berg.strSm, Bait ,  Culler 
und  Brown. 

BergstrSm 3) t~flt 80 Vpn. Spielkarten nach ihrem Aufdruek in l0 Gruppen 
zu je 8 Karten ordnen (I). Dann werden die Orte der Gruppen zum Tell ver- 
~ndert (II). Zum Schlul] wird die 1. (~bung wiederholt (III). B. will u.a. das 
Problem 16sen, ob die bei I und I I  entstandenen Assoziationen einander zerst6ren, 
unzerst6rt nebeneinander bestehen oder tells zcrstSrt werden, teils bI'eiben. Er 
gelang~ zu dem Ergebnis, dab die bciden Assoziationen gleichstark nebeneinander 
stehen (vgl. unser Stadium der Verweehslungsgefahr). Seine Ergebnisse werden 
wie die Mfiller-gchumannschen durch Messung der Ausfiihrungszeiten gewonnen. 
Riiekf~lle bei I I  werden erw~hnt (vgl. dazu Bait, S. 34ff.). 

Bait a) stiftet Assoziationen zwischen den mit bunten Kappen bedeckten 
Tasten einer Schreibmaschine und in einem Schlitz sichtbar werdenden bunten 
Buchstaben und nimmt dann eine ,,Umgew6hnung" vor. Er zieht sowohl die 
Reaktionszeit wie die Zahl der begangenen Rfickf~lle heran und gelangt zu dem- 
selben Ergebnis wie Bergstr6m, i~hnlich wie auch CutlerS), der auf bestimm~e 
Reize mit bestimmt~n Bewegungen reagieren lal~t. Brown ~) nimmt die Spiel- 
kartenversuche wicder auf. 

Diese Untersuchungen  legen den Nachdruck  auf quanti tat iv-leistungs-  
m~[lige Ergebnisse und gehen in der Regel gar  niche auf die qualitative 
Beschaffenheit  der t t and lungen  ein. Gegenw~rtig stehen aber, nachdem 
die rein assoziative Erkli~rung hinfiillig geworden ist, gerade die Fragen  
nach der Natur der Gew6hnung, nach der Struktur der Fehlhandlungen  
und  der UmgewShnung neu zur Diskussion. So ist ffir uns in erster Linie 
qualitative Analyse notwendig. 

1) O. Sterzinger, Zeitsehr. f. angew. Psychol. 23, 150ft. 1924. 
~) M. Zillig, Zeitsehr. f. Psychot. 97, lff. 1925. - -  A. Franzen, Zur Psycho- 

logie der Umstellung. Philos. Diss. Wiirzburg 1925. - -  K. Marbe, Zeitsehr. f. 
angew. Psychol. 26, 43ff. 1925. 

3) Bergstr6m, Americ. journ, of psychol. 6, 433ff. 1894. 
~) Bait, Psychol. review, Monogr. Suppl. 5, Nr. 2. 1902. 
5) Culler, Arch. of psychol. 24, 80ff. 1912. 
6) Warner Brown, Habit Interference in Sorting cards. Univ. of Californi~ 

Publ. in Psyehol. I, Nr. 4: S. 269ff. 1914. 
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In dieser Richtung liegen (wenn auch nicht experimentelle) Untersuehungen 
Gutzmanns 1) vor, der die habituellen Stimm- und Sprachst5rungen zusammen- 
stellt. Interessant ist in seinen Mitteilungen u. a., dab krankhafte (meist neu- 
ropathisehe) Anlagen zu habituellen St6rungen ffihren kSnnen, dal] aber auch 
bei Normalen, namentlich bei Kindern, aus der anf~nglichen Beherrschung 
riehtiger und falseher Spreehweise die Gewohnheit zum Gebrauch der falschen 
entstehen kann. Die ,,UmgewShnung" ist nur durch fortgesetzte l~bung der 
riehtigen Sprechweise m6glich, die namentlieh bei Kindern psychisch geschickt 
geleitet werden mull 

Auf die allgemeineren Ergebnisse Gutzmanns kommen wir sparer zurfick 
(S. 112). Seine und Mi~nsterbergs Arbeiten fiber unser Thema erscheinen uns als 
die wirklichkeitsn~chsten und in ihren Ergebnissen ftir uns besonders wichtig. 

Zum Schlu$ sei auf die Arbeit yon N. Ach 2) hingewiesen, die den An- 
sto~ zu der Arbeit Lewins gab. 

3. Methode. 

a) Apparatur. 

Beispiele ]//r Ausffihrungsgewohnheiten bietet das Leben in groBer 
Zahl (vgl. Miinsterbergs Versuche). 

Wenn wir versuchen, eine solche Ausffihrtmgsgewohnheit im Labo- 
ratorium umzu]ormen, so gelingt das zuniichst ohne weiteres. So k6nnen 
wir eine Tfirklinke, die wir bisher gedriickt haben, auch ohne Schwierig- 
keiten heben. Dagegen zeigen sich plStzlich Schwierigkeiten in folgendem 
)'all:  Man hat  sich nach ~nderung des Mechanismus der Tiirklinke zu 
seiner gewohnten Arbeit niedergesetzt und will nach einiger Zeit, etwa 
zum Empfang eines Besuches, die Tiir 5linen. ])ann wird man h~ufig 
,,in Gedanken", aus ,,Versehen" cder ,,aus Gewohnheit" die Klinke doch 
wieder dri~ckena). 

Diese und zahlreiche ~hnliche Beobachtungen lassen darauf schliei~en, 
dal~ der umfassende Handlungszusammenhang eine wesentliche Rolle 
spielt. 

Vorversuche mit  einer nicht sehr ausgedehnten dreiteiligen Handlung 
(i~hnlich der spi~ter als ,,Mittelhandlung" [S. 94] verwandten) hat ten 
noch keine Gewohnheitsfehler ergeben. Wir mu6ten, um iiberhaupt 
geniigend ausgepri~gte ~'ehler zu erzielen, d ie  Gewohnheitshandlung in 
einen grSfleren Rahmen von Handlungen einbauen, in dem sie selber eine 
relativ nebensiichliche Rolle spielt. 

1) Gutzmann, Fortschritte der Psychologie 2, 135 ft. 1914. Vgl. dazu auch 
Heilbronner, ~ber GewShnung auf normalem und pathologischem Gebiet. Wies- 
baden 1912. 

2) 27. Ach, Willensakt und Temperament. Leipzig 1910. - -  Vgl. auch R. Hein. 
rich, ~ber Komplexbildung und Assoziationen. (Untersuchungen zur Psyehologie 
und P~dagogik, herausg, yon hr. Ach, Bd. IV, H. 1 u. 2.) GSttingen 1924. 

3) Vgl. Lewin, Psychol. Forsehg. 2, 104. 1922. 
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So wurde ein Appara t  konstruiert,  der wie folgt zu bedienen ist (vgl. 
Abb. 1) : Eine Kugel yon i em Durehmesser (eine Murmel) wird in einen 
der drei Triehter T1, T2 oder T 3 geworfen und l~uft fiber die Rinne R 
in den Kas t en  K. Dor t  bleibt sie liegen, bis die Vp. den Hebel  H ge- 
drfiekt hat ,  der reehts aus dem Kasten  wagerecht herausragt;  dann rollt 
die Kugel  fiber die Rinne A aus dem Kasten  heraus und ist yon der Vp. 
zu fangen. (Der t tebel  kehr t  yon selbst in seine wagerechte Ruhelage 
zurfick. 

Abb. 1. 

Der zu den Versuchen benutzte Apparat. 
In der Schale KS auf dem Tisch befinden sich verschiedenfarbige Kugeln 

(Murmeln). Die Vp. nimmt mit der reehten Hand eine dieser Kugein und wifft 
sie in eins der 3 LScher (T1, T2, Ta) des Triehters, so dab sie die Rinne R hinunter- 
rollt, die in den Kasten K einmfindet. Infolge einer ffir die Vp. unsichtbaren 
Einrichtung im Innern des Kastens bleibt die Kugel solange im Kasten liegen, 
bis man den Hebel H herunterdriiek~. Tut man das, so rollt die Kugel atsbald 
fiber die kurze Auslaufrinne A heraus, wo sie die Vp., die den Hebel rasch tos- 
li~llt, mit der reehten Hand auffangen mul3. Die Kugel wird dann auf das Lege- 
muster ZM gelegt. Der Hebel H kehrt yon selbst in seine Ausgangslage zurfiek. 

Es ist m6glieh, die innere Apparatur so umzusehalten, dal3 nicht beim Driieken, 
sondern beim Heben des Hebels die Kugel aus dem Kasten rollt. 

Diese drei Han~ierungei, am ~ppara t  (Einwerfen der Kugel, Drficken 
des Hebels, Fangen der Kugel), die alle mit  der rechten Hand  auszuffihren 
sind, sind in eine umfassendere Handlung, eine Rahmenhandlung, ein 
gebettet .  Diese Rahmenbandlung besteht aus einer Anfangshandlung 
(vor dem Einwerfen in den Trichter): dem W~hlen und Herausnehmen 
der Kugel aus einer links yore Appara t  stehenden Schale (KS), und einer 
Endhandlung:  die Vp. hat die au]ge/angene Kugel au] ein Muster zu 
legen (LM), das einen Namen darstellt.  Auf dieser SchluBhandlung 
liegt das Schwergewicht der Gesamthandlung. 

Nach der Schlu~handlung geht die Vp. zur Wahl der folgenden Kugel 
fiber. 
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Die Gesamthandlung ist also eine auf ein bestimmtes Ende hin- 
strebende Zielhandlung (wobei: ,,Zielhandlung" im Gegensatz zu einer 
beliebig lange [ortlaufenden Handlung verstanden wird). Innerhalb dieser 
Zielhandlung lassen sich drei Hauptteile und insgesamt etwa fiinf Unter- 
teile leistungsm~Big unterscheiden: 

I. Anfangshandlung. 
a) ,,W~hlen" der Kugel aus der Schale. 

II. Mittelhandlung. 
b) ,,Einwerfen" der Kugel in den Trichter. 
c) ,,Driieken" des Hebels. 
d) ,,Fangen" der Kugel. 

III.  Endhandlungl). 
e) ,,Legen" der Kugel auf das Muster. 

Die Mittelhandlung stellt sieh psychiseh als ein Weg dar, der yon einem 
Ausgangspunkt zu einem bestimmten Ziele fiihrt. Die einzelnen Teile 
dieser Weghandlung stehen zum Ziele der Gesamthandhmg in keiner un- 
mittelbaren sachlichen Beziehung; sie kSnnen ge~ndert werden, ohne dab 
dadurch das Handlungsziel irgendwie beriihrt wird. 

Naeh EingewShnung dieser Gesamthandlung l~Bt sieh eine Verdnde- 
rung der Apparatur unsiehtbar so vornehmen, dab der Hebel jetzt nicht 
mehr gedriickt, sondern gehoben werden muff, damit die Kugel an der Aus- 
laufrinne erscheint. 

Da bei weiterer Durchfiihrung des Versuehs auch die Endhandlung 
allm~hlich gel~ufiger ausgefiihrt und damit ihre dominierende Stellung 

abgeschw(icht und somit auch die relative Un- 

g @  
Abb. 2~ Elnige dermit Kugeln zu 
belegenden Namen, Buchstaben- 

verschlingungen und Figuren. 

betontheit der Mittelhandlung ausgeglichen 
wird, ist es notwendig, Faktoren einzufiihren, 
die diesem ProzeB entgegenarbeiten. Die Be- 
tonung der Rahmenhandlung l~Bt sich dutch 
eine Steigerung ihrer Schwierigkeit wiederher- 
stellen, die sowohl die Anfangs- wie die End- 
phase wie beide betreffen kann. Es kSnnen 
z. B. Kurven verschiedener Art, Buehstaben- 
verschlingungen und phantastische Figuren 

gelegt werden, zum Teil aus der Erinnerung, nachdem die Vorlagen ein- 
real gezeigt worden sind (vgl. Abb. 2). Es stehen dafiir rote, gri~ne und 
gelbe Kugeln zur Verffigung, die ebenfalls unter steigender Sehwierigkeit 
gem~B folgender Instruktionen benutzt werden k6nnen: 

1) Unter ,,Endhandlung" verstehen wir hier also eine bestimmte Phase einer 
Gesamthandlung und nicht einen bestimmten Handlungstypus. Wir weichen 
damit yon der Terminologie Lewin~ in ,,Vorsatz, Wflle und Bediirfnis", Berlin 
1926 (auch Psychol. Forsch. 7, 4, S. 304), ab. 
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a) Keine spezielle Instruktion fiber die Reihenfolge der Kugelfarben; 
b) dieselben Farben dfiffen nicht unmittelbar nacheinander gelegt werden; 
c) eine bestimmte Farbenreihenfolge, z.B.:  Rot-Griin-Gelb oder Gelb-Rot- 

Griin-Gelb-Grfin, wird vorgesehrieben i); 
d) auf der Vorlage sind mit Buntstift bestimmte Farben vorgezeiehnet (diese 

Instruktion wurde sparer nieht mehr gegeben, da sich bier starke ind;viduelte 
Differenzen herausstellten). 

b) Versuchsanordnung. 
Nach den ersten Versuchen ergab sich folgendes Schema in der Durch-  

fi ihrung der Versuche, die natfirlieh streng unwissentlich ausgefiihrt 
wurden.  

Instruktion. Die Handlung  wird der Vp. vorgemacht .  Nur  hinsichtlich 
der Rahmenhand lung  werden verbale Ins t ruk t ionen  erteilt. 

Voriibung. Die Vp. ffihrt die Gesamthandlung einige Male aus, um 
die H a n d h a b u n g  des Apparats ,  besonders die Bedienung des Hebels, 
kennenzulernen.  I m  allgemeinen geniigen hierzu 2 - - 5  ,,Wiirfe", d. h. 
es geniigt, wenn die Vp. den Versuch mit  2 - - 5  Kugelu  ausgefiihrt hat .  
Manche Vpn. brauchen allerdings bis 30 Wiirfe. 

Bei den kfinftigen Versuchsbesehreibungen werden im atlgemeinen die zur 
,,Voriibung" n6tigen Wiirfe nieht besonders aufgefiihrt. Sie erscheinen in der 
Z~thhmg mit unter den Wiiffen der ,,Gew6hnung". 

I. Gewb'hnung. Die Gesamthandlung wird mit  der Vp. solange gefibt, 
bis in der Aus/i~hrung der Mittelhandlung eine /e~te Gewohnheit erzeugt ist. 
I m  allgemeinen isr dies nach etwa 90 Wiirfen der Fall. Die Rahmen-  
handlung wird dutch regelmdflige8 Erteilen neuer Instruktione:~ yon stei. 
qender Schwierigkeit vor der Mechanisierung bewahrt. I m  allgemeinen 
werden folgende Ins t ruk t ionen  erteilt:  

Wttrf 1--30. Es ist eln ]Name zu legen; keine Instruktion fiber Farbenwahl 
(die Ins~ruk~ion geh6rt also dem Typus a Is. o.] an). 

Wurf 31--60. Ein neuer ]Name ist zu legen; dieselben Farben diirfen nieht 
nnmlttelbar nacheinander benfitzt werden (etwas speziellere Instruktion). 

Wurf 61- -~ .  Ein dritter Name ist zu legen; eine bestimmte dreiteilige 
Farbenreihenfolge ist vorgeschrieben (die Instruktion ist noch spezieller). 

I I .  Umgew6hnung. Die Appara tu r  wird so ver inder t ,  dab der Hebel,  
der bisher, nehmen wir an, gedriickt worden ist, je tzt  gehoben werden 

1) Die Instruktion fiber die Farbenreihenfolge wird yon a zu b and yon b zu c 
dadureh immer weiter erschwert, daii sic imn~er spezieller geraint wird. Man kSnnte 
fragen, wie diese Tatsache, daft eine spezieUere Instruktion sehwieriger ist, zu 
Achs Gesetz der speziellen Determination steht. Es ist schon yon Selz darauf 
hingewiesen worden, dal] dieses Gesetz auf bestimmte Fille eingeschrinkt ist, 
d ie  genauer zu bezeichnen yon besonderem Interesse sein diirfte. Aus der Er- 
fahrung unserer Versuche lil3t sich sagen, dab bei uns eine ,,allgemeiner" ge- 
haltene Instruktion nur zu Beglnn der Versuche leichter war; in st~tteren Stadien 
wurde der ~-bergang von einer speziellexen zu einer allgemeineren Instruktion 
yon mehreren Vpn. als eine Erschwerung bezeiehne~. 
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muB. Die UmgewShnung ist im allgemeinen nach etwa 45 Wiir/en voll- 
zogen. Anfangs- und Endhandlung werden erschwert: Eine Sinuskurve, 
ein kleiner griechischer oder ein groBer lateinischer Buchstabe ist in einer 
neuen Farbenreihenfolge zu legen. 

I I I .  Ri~ckgewShnung. Nach erneuter Umstel]ung der Apparatur  
durch den VI. ist der Hebel jetzt  wieder zu dri~cken. I m  allgemeinen 
ist die Rfickgew6hnung nach etwa 15 Wi~r/en vollzogen. Anfangs- und 
Endhandlung werden welter erschwert: Schwierige Buchstaben- 
verschlingungen oder phantastische Figuren, die einmal gezeigt worden 
sind, sind aus dem Ged~chtnis in einer neuen Farbenreihenfolge zu legea. 

I V. Erneute Umgew6hnung. Der Hebel wird wieder gehoben. Gleich- 
zeitig werden fiber Anfangs- und Endhandlung wiederum neue schwierigere 
Instrukt ionen erteilt. 

S~mtliche Teilhandlungen miissen, wenn dies aueh anfangs der Vp. un- 
bequem ist, mi~ der rechten Hand ausgeffihrt werden. Es ist nieht mit untersucht 
~vorden, ob die Gew6hnung auch entsteht, wenn die Handlungen tells mit der 
linken, teils mir der rechten Hand ausgeffihrt werden. 

Es sei bereits bier vorausgeschiekt,, daft nicht nur die Hebelbedienung, sondern 
auch die beiden anderen Teile der Mittelhandlung, das Einweffen der Kugel in 
den Triehter und das Fangen der Kugel, in entsprechender Weise ver~ndert werden 
kSnnen, sowohl einzeln wie gleiehzeitig miteinander. Ebenso ist es m6glich, einen 
der 3 Handlungsteile der Mittelhandlung ausfallen zu lassen oder ihn dutch einen 
ganz anderen zu ersetzen (vgl. dazu Tell I I  dieser ArbeR). 

c) Selbstbeobachtung. 
Fehler in den Leistungen, so z. B. falscl~e Hebelbedienungen oder An. 

s~tze dazu, konnte der Versuchsleiter dutch Beobachtung der Vp. mit  
Sieherheit feststellen. 

Ein Einblick in die psychologlschen Bedingungen des Verhaltens der 
Vp. konnte aber nur durch Benfitzung der Selbstbeobachtung der Via. ge- 
wonnen werdenl). 

Die Vp. konnte ihre Aussagen nebenbei wdhrend der Handlung maehen, 
oder aber sie konnte yon Zeit zu Zeit in der Handlung innehalten und in 
dieser Pause ihre Selbstbeobaehtung fiber die Erlebnisse in der letzten 
,, Wur]periode" wiedergeben. 

Durch solches Einschalten yon Aussagepausen wurde zugleich der 
Verlauf der UmgewShnung und RfickgewShnung gehemmt und die Rfiek- 
f~lligkeit gest~irkt; so konnten auf diesem Wege wesentliehe Beobaehtun- 
gen gemaeh$ werden. Aus diesem Grunde wurde den Versuehen mit Aus- 
sagepausen der Vorzug gegeben. 

1) VgL Ach, ~ber die Willenstatigkeit und das Denken. S. 8 ft. GSttingen 
1 9 0 5 . -  Ders., WiIlensakt und Temperament. Leipzig 1 9 1 0 . -  Ko~]ca, Zur 
Analyse der Vorstellungen und ihrer Gesetze. S. 1 ft. Leipzig 1912. - -  Lewin, 
Psycho1. Forseh. 1, 193. 1 9 2 2 . -  Lindworsky, Der WiUe. S. 6ft. Leipzig 1923, 
3. Auflage. 
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Da wi~hrend des Stadiums der GewShnung wie der UmgewShnung 
und der folgenden Stadien die innere Entwieklung an/ange raseher vor- 
wi~rts schreitet und die Erlebnisse reicher sind und es uns auf genaueste 
Ermit t lung jeder Phase der Entwicklung ankara, wurden anfangs die 
Aussagepausen Miu/iger eingesehaltet. 

Die Vp. wurde im a|lgemeinen befragt: 
I. w~thrend des Stadiums der GewShnung: nach Wuff x) 5, 10, 20, 30, 45, 

60 und 90; 
II. w~hrend des Stadiums der Umgew6hnu,~g: aaeh Wurf 3, 6, 10, 15, 20, 

30 und 45; 
III .  w~hrend des Stadiums der RY~ckgew6hnuug: wie II. 
IV. w~hrend des Stadiums der erneuten UmgewSh~ung: desgleivhen. 

I. Umgewiihnung und Rtickgew~ihnung, Versuchsre|he I. 

1. a) Die UmgewOhnung. Der Versuch A. 

a ) Versuchsanordnung. 
Die Versuche dieser Reihe dienen dazu, einen ersten ~berbl iek fiber 

den Verlauf der GewShnung und Umgewiihnung zu gewinnen. 
Die GewShnung erstreckte sich bei Versuch A, in Abweiehung yon 

dem in der Einleitung entwickelten Schema, fiber drei Versuchstage: 

I. GewShnung. Der Hebel wird gedri2ckt. 
Am 1. Versuehstage . . . . . . . . . . .  110 Wiirfe, 

,, 2. Yersuehstage . . . . . . . . . . .  110 Wiirfe, 
,, 3. Versuchstage . . . . . . . . . . .  57 Wiirfe. 

Erst am 3. Yersuehstage wird, im unmittelbaren AnschluB an die 57 Wtirfe 
mit I)riieken des Hebels, die Hebelbedienung ge~ndert: 

IL  Umgew6hnung. Der Hebel wird gehoben. 56 Wfiff.e. Neue Instruk- 
tionen fiber die Rahmenhandlung werden mit Wurf 1 und 26 gegeben. Aussage- 
pausen naeh Wurf 5, 10, 16, 21, 25, 31, 36, 40, 45, 50, 56. 

fl) Ferlau/ der GewShnung. 
Wir geben an dieser Stelle nut  eine kurze Darstellung der GewOhnungs- 

prozesse (vgl. darfiber Teil II) .  Zun~ehst wird eine Ket te  yon verhaltnis- 
m~i]ig selbst~ndigen, wenig zusammenh~ngenden Teilhandlungen ausge- 
fiihrt (W~hlen der Kugel, Einwerfen in den Trichter;  Abwarten, bis die 
Kugel in den Kasten  gefallen ist ; Driicken des Hebels; Fangen der Kugel;  
Legen der Kugel  auf das Muster), eine Folge yon (relativ) isolierten Ganz- 
heiten. InAnlehnung an die spi~ter genauer er(irterten Versuchsprotokolle 
sprechen wir hier von einer ,,Summenhandlung" (a -~ b -~ c -{- d + e). 

Allm~hlich verschiebt sich die Betonung der einzelnen Teilhandlun- 
gen; die einzelnen Konturen verwischen sich, und neue treten auf;  ein 
bisweilen komplizierter ProzeB mit  wiederholten Umzentrierungen finder 
start .  

,x) 5 Wiirfe beanspruchen im allgemeinen 40 Sek. 
Psychologi~che Forschung. Bd. 9. 7 
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Das Geschehen ver lauf t  schlieBlich als e inhei t l iche Hand lung ,  als 
,,Handlungsganzheit ''1) (abccte), deren Teile sich nur  noch le is tungsm~gig 
einigermaBen als h in te re inander l iegend  t rennen  lassen, ohne dab  dieser 
E in te i lung  eine para l le le  psyehische  entspri iche.  

Bei wei teren Wiederho lungen  erfolgt  Starrwerden der  t t and lungs -  
ganzhei t .  

7) Verlau] der Umgew6hnung. 
Der  Zweek der  Anordnung  erweis t  sich ~ls gelungen.  SogMeh  naeh 

Ver imderung der  I n s t r u k t i o n  fiber die Hebe lbed ienung  t r i t t  eine starke 
Ri~c]c[alltendenz zum Dri~cken au/, die erst  attmi~hlieh i ibe rwunden  wird.  
Der  Verlauf  im einzelnen geh t  aus der  Se lbs tbeobaeh tung  der  Vp. hervor  : 

Abschnitt 1 (Wur[ 1--5). Die Vp. se tz t  j edesmal  die H a n d -  
bewegung zur Hebe lbed ienung  ]alsch an.  Kurz  vor  dem Hebe l  verbessert 
sie sieh (Wurf  1--3) ,  oder  sie unterli~Bt die K o r r e k t u r  und bedien t  den 
I t ebe l  [alsch (Wurf  4 und  5). 

Die Vp. sagt zu Wur[ 1--3 aus: ,,Ich wollte jedesmal den Hebel herunter- 
driic~en; aber ira letzten Augenblick lid mir ein, dal3 ieh ihn heben miiBte. Es war 
der Augenbliek, wo die Kugel im Apparat klapperte, vielleicht auch ein wenig 
f r i ihe r . . . "  

Zu Wur] 4: ,,Als ich die Kugel eingewoffen haste, woltte ich reich raszh 
etwas bequemer hinsetzen und stiel3 dabei mit dem rechten FuB an das Tischbein. 
Infolgedessen rollten die bereits gelegten Kugeln vom Blatt herunter, und gleich- 
zeitig driickte ich den Hebel nieder. Da ich aber durch die rollende Kugel ver- 
wirrt war~ drfickte ich ihn nur unvollkommen herab, und so driickte ich gleich 
noch einmal und besser. Da aber jetzt die Kugeln nicht aus dem Apparat heraus, 
kamen, wurde ich stutzig, und es fiel mir ein, dab ich den Hebel falsch bedient 
hatte." - -  Bei Wur] 5 bedient die Vp. den Hebel wieder [alsch. 

Abschnitt 2 ( Wur] 6--16). Die Vp. Milt sich die Aus/iihrung der Hebel- 
bedienung gegenwgrtig und setz t  die t t a n d b e w e g u n g  zur Hebe lbed ienung  
sogleieh r icht ig  an. 

Sic erkl/~rt zu Wurf l l - -16 :  ,,Die Hebelbedienung ist mir noch nicht ganz 
8elbstver.st~ndlich. Ieh dad~te immer: Hochheben! Ich glaube nieht mehr eine 
Tendenz zu haben, den Hebet naeh unten zu drficker," 

Abschnitt 3 (Wur[ 17--25). Die Vp. se tz t  nur  bei  den  ersten Wfirfen 
jeder  Per iode 2) die Handbewegung  zur  Hebe lbed ienung  /alsch an, ver- 
bessert  sie d a n n  aber  (Wurf  17, 22, 23). Die K o r r e k t u r  f inde t  immer  frfi- 
her  und mi t  immer  ger ingerer  In tens i t~ t  s t a t t .  

Wur[ 17--21: ,,Das erstemal (Wur[ 17) wollte ich den Hebel herabdrficken. 
Doch ist ,wollen' nieht der richtige Ausdruck; es war nur schwach; im letzter~ 

1) Vgl. zum Begriff der Handlungsganzheit Kb'hler, Gestaltprobleme und 
Anf/tnge einer Gestalttheorie, Jahresberieht fiber d. ges. Physiol. S. 519, 1922, und 
Lewin, Vorsatz, Wille und Bedfirfnis, S. 12ff. 

"~) Gemag unseren frfiheren Angaben (vgl. S. 96) sind Anfang und Ende 
der WurJperioden durch die ,,Aussagepausen" gekennzeichnet. In ,,Abschnitte" 
teilen wir den Verlauf des gesamten ,.Stadiums" (z. B. der UmgewShnung) 
unter psychologisehen Gesiehtspunkten. 
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Auqenblick machte ich es ohne besondere Intensitiit richtig. Beim zweitenmal 
(Wur/ 18) dachte ich deuttich an das Hochdriicken. Von da an habe ich den 
Hebel automatisch und nahezu sdb~tverstdndlich bedient." 

Wur] 22--25: ,,Das erstemal (Wuff 22) wollte ich den Hebel herab4riieken, 
doeh merkte ich os, und zwar diesmal ein wenig ]rfeher als sonst. Beim zweitenmal 
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(Wuff 23) daehte ieh noch [ri~her daran, etwa als ich mit der Hand fiber die Mitre 
des Apparats hinwegfuhr. Das 3. und 4. Mal (Wurf 24 und 25) habe ich den 
Hobel ziemlich automatisch bedient." 

Abschnitt 4 (Wur] 26--56). Die Vp. setzt  die  H a n d b e w e g u n g  zur He- 
belbedienung sogleich am Trichter richtig an. Bei  den ersten Wiirfen jeder 

7* 
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Periode hat  sie mehrmals die frfiher ausgefiihrte Art der Hebelbedienung 
flfichtig gegenwiirtig; das Gegenw~rtighaben der geforderten Handlung 
stemmt sich dagegen (Wurf 26, 41, 46, 51). 

Wur/26--31: ,,Das erstemal (Wurf 26) hatte ieh beim Einwer/en der Kugel 
die schwache gorstdlung einer Handlung, wo ieh den Hebel nicht herunterdriieken 
diirfte. Vom 2. Wurfe an (Wurf 27ff.) war mir das Heben des Hebels selbst- 
vers~ndlich. " 

Wurf 32--36: ,,Ich spiire niehts mehr yon einem Herunterdrfickenwollen, 
riehte auch keine besondere Aufmerksamkeit auf den Hebel." 

Wur] 37--40: ,,Die gesamte Handlung ist mir selbstverstdndlich." 
Wur/41--45: ,,Das erstemal (Wuff 41) hatte ieh ein schu~tches Ge/iihl oder 

eine lZorstdlung vom Herunterdriieken des Hebels. Doch wurde dies sofort ab- 
gelehnt mit ~.rger dariiber, dab so etwas noch vorkommen kann." 

Wur/ 46--50: ,,Beim 1. Wurf (Wuff 46) hatte ich die Erinnerung an die 
vorigen Male, wo ich immer beim erstenmal zum Falschmaehen versueht w a r . . .  
Eine Bek/~mpfung war nieht notwendig." 

Wur/51--56: ,,Beim ersten Male (Wurf 51) spiirte ieh etwas, was mit IIerunter- 
driicken zu tun hat; ich kann es nicht einmal eine Yoratellung nennen. - -  Beim 
Heben des Hebels besehreibt die Hand eine Art Schleife. Beim zweiten Male 
(Wurf 52) hatte ich diese Schleife deutlieh im Bewul3tsein." 

Nach systematischen Gesichtspunkten geordnet lassen sich unter l teran- 
ziehung ihrer Symptome folgende acht Grade der Ri/tck/aUtendenz unter. 
scheiden, die in Abb. 3 zur Grundlage einer kurvenmi~Bigen Darstellung 
der Umgewshnung beniitzt sind. Der st~rkste Grad der Riickfalltendenz 
wird dabei als Stufe 8 bezeichnet. 

8. Die Handbewegung wird /alsch angesetzt; der Hebel ~4rd/alsch 
bedient (Wurf 4 und 5). 

7. Die Handbewegung wird ]alsch angesetzt, aber kurz vor oder in dem 
Augenblick der Beriihrung des Hebels verbessert (Wurf 1--3, 17). 

6. Die Handbewegung wird/alsch angesetzt, aber bereits/ri iher ver- 
bessert (auf dem Wege vom Trichter zum Hebel) (Wurf 18, 22, 23). 

5. Die Handbewegung wird richtig angesetzt. Die Vp. hat  die vorher 
geiibte Handlung/liichtig gegenwdirtig; hiergegen stemmt sich das Gegen- 
w~rtighaben der geforderten Handlung (Wurf 26, 41). 

4. Dasselbe, doeh ist das Gegenwdirtighaben noch fliichtiger (Wurf 46). 
3. Dasselbe,doeh ist dasGegenwdirtighaben /ast ganz abgeblaflt (Wuff 51). 
2. Die Hebelbedienung erfolgt ,,wie yon selbst"; erste Stufe der Me- 

chanisierung der geforderten Handlung (Wuff 19--21, 24--25, 27--31). 
1. Dasselbe, doeh noch deutlicher ausgepri~gt; zweiir Stufe der 

Meehanisierung (Wurf 32--36, 37--40, 42--45, 47--50, 52--56). 
Betrachten wir die Kurve unter Beriieksichtigung der 

~) dynamischen Faktoren, 
d. h. nicht der Geschehnisse als solcher, sondern der Kri~fte, die im psy- 
chischen Felde w~hrend der verschiedenen Phasen des Gesehehensver- 
lau~s vorliegen. 
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Die Vp. hat zu Beginn der UmgewShnung die Vornahme gefa.6t, die 
Handlung jetzt so auszuffihren, dal3 die Kugeln in einer anderen Farben- 
reihenfolge gewahlt, der Hebel gehoben und ein neuer Name gelegt wer- 
den. Diese Vornahme bleibt aber in bezug auf die Hebelbedienung ohne 
Effolg. Sogleich zu Anfang treten regelmai3ig Fehlhandlungen auf; auch 
wenn der Hebel selber riehtig bedient wird, erfolgt mindestens der Ansatz 
der Handbewegung falseh (Wurf 1--5). 

Die Mal3nahmen der Vp. gehen nun keineswegs dahin, dal3 sie sich 
die Hebelbedienung stiirker vornimmt; vielmehr bemiiht sie sich, die In- 
struktion fiber die Hebelbedienung gegenwdirtig zu habenl); sie ,,denkt 
immer daran" (bei Wurf 11 ; wahrseheinlich fiberhaupt von Wurf 6--16). 
Der Effekt dieses Gegenw~rtighabens besteht nicht nur in einer Ver- 
st~rkung der ,,Atffmerksamkeit", sondern auch in einer Umzentrierung 
der Gesamthandlung derart, dab das Zentrum, der Hauptton der Hand- 
lung, der bisher auf der Endhandlu~.g lag, sich auf die Hebelbedienung 
verlegt. Mit dieser Umzentrierung ist eine relative Verselbstdndigung 
der Hebelbedienung verknfipft; die Vp. ffihrt die Hebelbedienung gleich- 
sam als besondere Handlung neben der Gesamthandlung aus und vermag 
sie so besser zu beherrschen (vgl. Abb. 3). [Die relativ guten Leistungen 
in dieser Phase bedeuten also psychologisch-dynamisch etwas wesentlieh 
anderes als in den sp~teren Phasen der Umgew6hnung: Der gute ~uBere 
Effekt besagt nicht, dab keine Krafte in der Richtung auf Gewohn- 
heitsfehler vorliegen, sondern nur, dab sie anderweitig tiberkompensiert 
werden.] 

Bezieht sich also die nicht voll erfolgreiche Vornahme zu Anfang der 
Umgew6hnung formal auch auf die Hebelbedienung, so ist sie doch all- 
gemeiner und geht mehr auf das Ganze der Handlung, deren Struktur sie 
unverdndert ldiflt; die spi~tere erfolgreiche Vornahme aber ist eine die 
Handlung umstrukturierende Vornahme, die der Hebelbedienung elnen 
hfheren Betontheitsrang verleiht. 

Ist die Hebelbedienung mehrmals nacheinander betont und als gleich- 
sam selbst~ndige Handlung ausgeffihrt worden, so ist (vgl. Wuff 17) die 
Riick]alltendenz erheblich geschwdcht. Nunmehr beginnt unter dem Druek 
der Tendenz zum flieSenden Ablauf des Gesamtgeschehens und der Be- 
tonung der Endhandlung wieder der Abbau der relativen Selbst~ndigkeit 
der Hebelbedienung; die Rahmenhandlung dominiert wieder fiber diese. 

Nachdem die Vp. von Wurf 6--16 die Hebelbedienung gegenw~rtig 
gehabt und die Handbewegung richtig angesetzt hat, glaubt sie nunmehr 
die Riiekfalltendenz fiberwunden zu haben und ffihrt nach einer Aussage- 
pause die Hebelbedienung bei Wurf 17 wieder ohne besondere Betonung 
aus. Die Betrachtung der Kurve lehrt aber, dal3 noch immer eine Riiek. 

1) Vgl. die iibereinstimmende Beobachtung bei anderer Gelegenheit yon 
Lindworsky, a. a. O. S. 93. 
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]alltendenz, wenn auch in verminderter Sti~rke, besteht. Die Riickfall- 
tendenz wird jetzt  wdhrend der Dauer einer Wur/periode schwdivher; sie 
gewinnt indessen mit ]eder Pause, d. h. beim ersten Wur] der ndchste, n 
Periode, immer wieder an St(irke. 

Wenn die Riickfalltendenz trotzdem yon Wurf 17 an abklingt, so 
kommt  das darin zum Ausdruck, daI~ sie jetzt (mit Ausnahme yon Wurf 23) 
beim ersten Wur] ]eder /olgenden Periode schwdcher au/tritt als beim ersten 
Wur] der vorhergehenden. Von Wurf 26 an wirkt sich die Rtickfalltendenz 
in der effektiven Handlung der Vp. t iberhaupt nicht mehr aus, sondern 
dokumentiert sich nur noch in der ,, Vorstellung", in der immer schws 
werdende ,,Nachbilder" erscheinen : Die Vp. hat  die vorher gefibte Hand- 
lung kurz gegenwartig als ,,Vorstellung", ,,schwaches Gefiihl" (Wurf 26 
und 41), , ,Erinnerung" (Wurf 46), ,,nicht einmal eine Vorstellung" 
(Wurf 51). 

Stellen wir je~zt nochmals die Faktoren, dutch die die Riickfalltendenz ge/Srdert 
wird, z~ammen: 

2. dutch Einschaltung von Aussagepausen; 
2. dutch Erschwerung der An/angs- und Endhandlung, die so~ohl durch 

Instruktionen wie durch aus der Aufgabe sich ergebende Schwierigkeiten erfolgen 
kann. Die Hebelbedienung verliert dadurch an Betontheit. Der gleiche Effekt 
entsteht, wenn 

3. dutch StSrungen das Schwergewicht der Ereignisse ftir die Vp. vSllig au~er- 
halb der Handlung liegt (vgl. Wuff 4 und 5). 

2) Korrek~urhandlunyen. 
Es bleibt nunmehr  noch eine Reihe yon Prozessen zu besprechen, die 

einzelne Handlungsakte betreffen. 
Wenn die Vp. nicht 5fter als bei Wurf 4 Und 5 den Hebel  falsch be- 

dient, so ist das aul~er auf die umstrukturierenden Vornanmen auf das 
Auftreten von unwillkiirlichen Korrekturhandlungen zuruckzuliibren. So 
will die Vp. z. B. bei Wurf 1--3 den Hebel driicken; sie bemerk~t ihren 
Fehler aber und reil3t kurz vor dem Hebel die Hand  herum, um ihn zu 
heben: , ,Im letzten Augenblick/iel  mir ein, daf~ ich ihn  heben miiBte." 

Solche ,,Ein/dille" imperativischen Charakters, die mit dem Schwdicher- 
werden der Riick/alltendenz allm~ihlich auch immer weniger lebha/te Kor. 
rekturhandlungen auslSsen, treten weiterhin bei Wurf 17, 18, 22 und 23 
auf. Die ,,Einf~lle" bleiben abet aus, wens (bei Wurf 4 und 5) eine St6rung 
statt/indet. 

Sobald die Rfickfalltendenz nur noch in der Vorstellung stattfindet,  
ist auch die Korrekturhandlung kein aul3erlich sichtbarer Prozel3 mehr, 
sondern ver/li$chtigt sich eben/alls in die Vorstellung : Oem nachbild~rtigen 
kurzen Gegenw~rtighaben des Rfickfalles setzt sich ein ebenso kurzes 
Gegenw~rtighaben der Korrekturhandlung entgegen (vgl.Wurf 26 und 4!). 
I)er  ganz schwachen Riickfalltendenz setzt sich ]cein KorrekturprozeB 
mehr entgegen (Wurf 46 und 5I). 
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Der Oft der Korrekturhandlung innerhalb der Gesamthandlung ist 
nicht fest. Bei Wurf 1--3 erfolgt die Korrekturhandlung unmittelbar 
am Hebel, nachdem dieser bereits beriihrt worden ist (wird dieser ,,letzie 
Augenblick" verpai]t, so mui] [bei Wurf 4 und 5] Falschbedienung des 
Hebels erfolgen). Bei Wurf 17 finder die Korrekturhandlung wiederum 
am Hebel start,  der aber bereits nieht mehr beriihrt wird, bei Wurf 22 
etwas vor dem Hebel, bei Wuff 23 in der Mitte des Weges zwisehen Trich- 
ter  und Hebel. 

Der Ort der Korrekturhandlung wandert also vo~ Hebel abschnitt- 
weise zum Trichter und verlegt sieh somit in der Gesamthandlung zeitlich 
zuriiclc, und zwar erfolgt dies parallel mit dem Schwdeherwerden der Ri~clc- 
/alltendenz, wie ein Blick .~uf die Kurven zeigt, und damit  aueh parallel 
mit dem Schwdeherwerclen der Korrekturhandlungen l ). 

Is t  der Ort der Korrekturhandlung am Trichter angelangt, so wandert 
er nieht welter zur Anfangshandlung, sondern die Korrekturhandlung, 
die sich jetzt  bereits in die Vorstellung verflfichtigt hat, finder vor dem 
Einwerfen oder wahrend des Einweffens der Kugel in den Trichter s tar t  
(Wurf 26 und 41). 

b) Weitere Versuche i~ber Umgewghnung. Der Versuch B. 

Da bei Vp. A die Tendenz zum Driicken des Hebels von dem gel~u- 
figen Herunterdriicken der Tiirklinken her verst~rkt sein kSnnte, wurdc 
mit  Vp. B an zwei Versuehstagen das Heben des ~[ebels eingew6hnt, 
w/ihrend im fibrigen (wie aueh bei den folgenden Versuchen) die An- 
ordnung gem~B dem in der Einleitung angegebenen Schema gestaltet 
w l l r d e  : 

I. Gewgh~ung: Am 1. Versuchstage 140 Wiirfe, am 2. Versuchstage 56 W/ir~e. 
Am 2. Versuchstage erfotgte anschliet]end die 

II. UmgewShnung: Der Hebel wird gedri~ckt. 96 Wiirfe. 

Die UmgewShnung, deren Verlauf aus der Kurve ersichtlich ist (vgl. 
Abb. 4), wcist t rotz der v e r ~ d e r t e n  Versuchsanordnung eine RiAct:- 
]alltendenz yon derselben Gesamtsgirke wie bei Vp. A auf. Wenn sie aueh 
in den Einzelheiten anders verl~uft, so sind doch dieselben psychischen 
Bedingungen und dynamischen Faktoren nachweisbar. 

1) Daft sich die Korrekturhandlungen innerhalb der Gesumthandlung zeittich 
nach vorn verlegen, erinnert daran, dab fiberhaupt bei zusammengesetzten Hand- 
lungen das Schnellerwerden der Ausfiihrung vielfach auf einem Vorgang beruht, 
den Lewin (vgl. Psychol. Forsch. ~, 127, 129ff.; 1922) als zeitliches ,,Fri~herlegdn 
tier A]ctivierungsreize" bezeichnet. Bei seinen Versuchen mit sinnlosen Silben 
riickt das Vergegenw/~rtigen der Aufgabe und der Akt der Aufmerksamkeits- 
konzentration bald aus der Haupt- in die Vorperiode der Handlung. So finden 
die yon der Vp. dort geforderten motorischen Leistungen schlieSlich unmittelbar 
nach der Darbietung des auBeren geizes statt. Auch beim Erlernen des Maschinen- 
schreibens (ebenda S. i29) finder ein entsprechender ProzeB stat~. 
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Besonders beachtenswert ist der mehrmalige Alczentwechsel zwischen 

Rahmenhandlung und Hebelbedienung, der einige Fehlhandhmgen zur 
Folgc hat (vgl. Tab. 1). Nachdem die Vp. bei Wuff 4 die Sti~rke der Riick. 

l %+4 

%4+ 

%,_ + 

�9 ,* "4 

o ,.,) ~ + :> 

i 

~§ 

"1 t9 ~ , . .5 

i~ l ,  ~ , , 

# 

~g 

i :r 

j % ~ . .  

i x  o 

�9 ~ ~ ~ 

~.-e s = ~  ~ g.~ 

~ +  I - -  

falltendenz edebt hat, h&lt sie sich bei Wurf 5--7 und Wurf 8, wo sie 
ebenfalls ,,einen gewissen Drang nach oben" spiirt, die Hebelbedienung 
gegenw~rtig und bewirkt damit die Umzentrierung der Gesamthandlung 
zuguns~n der Hebelbedienung und die Verselbsti~ndigung der Hebel- 
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bedienung.  So f i ihr t  sie die  R a h m e n h a n d l u n g  minderbetol~t  aus  und  wtihl t  
bei  W u f f  8 eine falsche F a r b e .  Info lgedessen  be ton t  sie bei  W u r f  9 wieder  
die  Fa rbenwah l ,  i s t  j e t z t  abe r  im Begriff,  die n u n m e h r  minde rbe ton t e  
Hebe lbed ienung  falsch auszuff ihren und verbesser t  d ie  t I a n d b e w e g u n g  

Tabelle 1. Der Akzentwechsel zwischen Hebelbedienung und Rahmen- 
handlung bei Vp. B und seine Bedeutung ]iir die Fehlleistungen. 

iRahmenhandlung 
Wurf Hebelbedienung (Anfangs- uud Endhandlung) 

4 
5--7 

8 
9 

10---12 
13--18 
24--26 
27--31 

32 

unbetont (Fehlleistung) 
betont 
betont 

unbetont (nachtri~glich ver- 
hinderte Fehlleistung) 

betont 
betont 
betont 
betont 

unbetont (Fehlleistung) 

betont 
unbetont 

unbetont (Fehlleistung) 
betont 

unbetont 
unbetont 

unbetont (Fehlleistung) 
unbetont (Fehlleistung) 

betont 

e rs t  a m  t t ebe l .  Die betont und  somi t  beherrscht ausgeff ihr te  H a n d l u n g ,  
die  Haupthandlung, wird  also richtig ausgef i ihr t ,  wi~hrend die unbetont 
ausge[iihrte Handlung, die Nebenhandlung, ]ehlerha/t vollzogen werden 
karma), oder  m i t  anderen  Wor t en ,  die Ri ickfa l l t endenz  is t  wirksam, wenn 
die Hebe lbed i enung  als Nebenhandlung, i s t  unwirksam, wenn die Hebe]-  
bed ienung  als Haupthandlung ausgef i ihr t  wird.  

Das wird auch (lurch den weiteren Verlauf best~tigt. ~Nach dem falschen 
Ansatz bei Wurf 9 fiihrt die Vp. bei Wuff 10--12 die IIebelbedienung wieder 
als Haupthandlung aus; yon Wurf 13--18 zielt sie darauf, vornehm]ich den Ansatz 
der Handbewegung zur Hebelbedienung am Trichter zu beherrschen; denn wofern 
nicht noch Korrekturen eintreten, ist mit diesem entschieden, ob richtige oder 
falsche Hebelbedienung effolgt. Dariiber legt die Vp. aber wiederum zweimal 
(yon Wurf 24--26 und Wurf 27--31) eine falsche Farbenreihenfolge. Sie glaubt 
abet nunmehr sicher zu sein, eine Riickfalltendenz nicht mehr zu spiiren; als sie 
jedoch jetzt daraufhin die Rahmenhandlung betont, bedient sie sogleich bei 
Wurf 32 den Hebel wieder/alsch~ So fiihrt sie yon Wurf 33--38 die Hebelbedienung 
wiederum als selbstiindige Handlung aus. Bei Wuff 43 spiirt sie zum letztenmal 
die Riickfalltendenz. Fortan kann sie die Gesamthandlung ausffihren, ohne der 
Hebelbedienung besondere Beachtung schenken zu mfissen. 

1) S~moneit (Zeitschr. f. Psychol. 1OO, 161. 1926) behauptet, dab es zu inten- 
dierten Fehlern nur kommen k6nne, wenn die Vp. iiberhaupt aufmerksam bei der 
Sache sei. Abet nicht nut die Beobachtung im t~glichen 'Leben, sondern auch 
unsere Versuche zeigen das Gegenteil. Bei geniigender Betonung der Handlung 
bleibt die Fehlhandlung regelm~l]ig aus, w~hrend umgekehrt jede Unaufmerk- 
samkeit die Tendenz zu Gewohnheitsfehlern, sofexn sie iiberl~upt vorliegt, 
steigert. Diese Tatsache tr i t t  uns auch bei s~mtlichen anderen Vpn. entgegen. 
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Korrekturhandlungen finden bei Wuff 3 und 9 am Hebel, bei Wurf 43 
in der Vorstellung der Vp. statt.  Wenn bei Wurf 4 eine Korrektur aus- 
bleibt, so kann das darauf zurfiekgefiihrt werden, dab die Vp., wie sie 
beteuert, v61lig geistesabwesend handelt. 

Weitere Versuche mit den Vpn. C und K lieferten entsprechende Ergeb- 
nisse, gum Vergleich heranzuziehen sind aueh die Versuche der Reihe IV. 

b') Kriterien der Stiirke der Riick/alltendenz. 

Die Notwendigkeit, die Stgrke der Rfiekfalltendenz bei verschiedenen 
Versuehsanordnungen quanti tat iv zu vergleichen, zwingt dazu, nach 
Kriterien hierfiir zu suehen. Es kommt in Frage: 

1. die Zah~ der Falschbedienungen des Hebels. Indessen k6nnen auch 
bei st~rkerer Intensiti~t der Rfickfalltendenz Falschbedienungen unter- 
bleiben, wenn Korrekturhandlungen eintreten. So m u f  weiter heran- 
gezogen werden 

2. die Zahl der /alschangesetzten Handbewegungen. Hierbei ist 
aber zu bedenken, daft, auch wenn eine Rfickfalltendenz vorhanden 
ist, die Handbewegung auf Grund einer besonderen Vornahme oder 
einer ,,beherrschten" Durchffihrung als ,,selbst~ndige Handlung" 
richtig angesetzt werden kann, so z. B. bei Vp. B yon Wurf 13--18. 
Daher ist ~ferner 

3. die Ausdehnung der Rfickfalltendenz mit zu beriicksichtigen, d. h. 
die Zahl der Wiiffe, yon Wurf 1 an gerechnet, fiber die sieh die Rfickfall- 
tendenz erstreckt. Als letzter Wurf mit Rfiekfalltendenz wird derjenige 
angesetzt, bei dem die Vp. noch eine Korrelcturhandlung in der Vor. 
8tellung ausftihrt (wie Vp. B bei Wurf 43) oder bei dem die Vp. n o c h  
die Hebelbedienung bzw. den Ansatz dazu auf besondere Vornahme 
als gleichsam selbs~ndige Handlung ausffihrt. 

So betraehtet, liegt die l~ngste zeitliche Dauer einer RfickfaUtendenz 
bei Vp. B vor, wo sie sieh yon Wuff 1--43 erstreekr Um die Ausdehnung 
der Rfickfalltendenzen miteinander vergleichen zu kSnnen, wurde eine 
Riickfalltendenz yon der I)auer yon 45 Wfirfen (aus Griinden rech- 
neriseher Einfaehheit wurde nieht 43 gew~hlt) mit 100~/o beziffert. 

Tabelle 2. Die 8~rke der Ri~ck/alltendenz bei den Ver- 
suchen A und B. 

II Falschbe- 
Versuch dienungen 

[ 

Falsch an- 
gesetzte 
Handbe- 

wegungen 

Ausdehnung der Rfickfalltendenz 
I in % unseres 

fiber die Wilrfe Normalfalles 
(45 Wfirfe) 

1--23 I 51 
1--43 96 

A 2 7 
B 2 2 
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Fiir sp~tere Zusammenstellungen hat es sich als zweckma{~ig er- 
wiesen, die S~rke der Ri~ck/all~ndenz kurz zahlenm~iflig darzustellen. 
Wir verwenden fiir diesen Zweck die nach den soeben er0rterten 3 Kri- 
terien gefundenen Werte nebeneinander (vgl. Tab. 2). 

c) Versuche mit Selbstbeobachtung w~ihrend der Handlung. 
Der Yersuch AA. 

Tritt die Rfiekfalltendenz nach Aussagepausen starker auf als 
unmittelbar vorher, so kann ein solches regelm~Biges Wiedererstar- 
ken der Riickfalltendenz nicht stattfinden, wenn die Vp. ihre Aus- 
sagen w~hrend der I-Iandlung nebenbei macht, ohne in dieser inne- 
zuhalten. 

Diese ~berlegung wurde u. a. durch den Versueh AA best~tigt. 
Nachdem die Vp. AA den Hebel 88real gehoben hatte, muI~te sie 
ihn w~hrend des Stadiums der Umgew6hnung (II) drficken. Nach 
ihren Angaben ,,stellte sie sieh sogleich auf Drfieken ein"; sie nahm 
eine gewisse Umzentrierung der Handlungsganzheit und Verselb, 
st~ndigung der Hebelbedienung vor. Eine Falschbedienung des 
Hebels oder ein fatseher Ansatz der Hebelbedienung erfolgten 
niemals; die Vp. hatte iiberhaupt keine Gelegenheit, die Inten- 
sitar der Riickfalltendenz so zu erfahren wie die Vpn. A und B. 
Etwa von Wurf 11 ab ging die Dominanz der Hebelbedienung wieder 
zuriick. 

Bei Wegfall der Aussagepausen geniiqt also ei~ Beherrschunysdruck 
zu An/ang der Umgew6hnung, um die Ri$ck/alltendenz rasch zum Au]. 
h6ren ~u bringen. 

Die Tatsaehe, dal~ die Umgew6hnung durch Einsehalten kurzer Aus- 
sagepausen erschwert wird, hat sieh auch bei zwei weiteren Vpn. best~tigt. 
Sic ist umso fiberrasehender, als bekanntlich bei den Versuehen fiber die 
Stiftung yon Assoziationen das erstmalige Erlernen sinnloser Silben 
durch Pausen begi~nstigt wird (Wir kommen auf diese Tatsache noeh 
zurfick.) 

2. Die Ri~ckgewfhnung. Der Versuch C. 
a) Der Verlau/ des Versuchs. 

Fiir die Frage nach der Natur der UmgewShnung ist es wesentlich, 
ob die bei der UmgewShnung beobachteten Prozesse bei der Rfick- 
gewShnung wiederkehren. Es ware namlich aueh mSglich, dab der Vp. 
nach Gew6hnung und UmgewShnung diese beiden verschiedenen er- 
lernten Ar tender  Hebelbedienung gleichm~Big ohne Sehwierigkeiten 
zur Verfiigung stehen. Um diese Frage zu untersuchen, wurde der Ver- 
such C angestellt. 
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Mit Vp. C wurde im Laufe eines Vcrsuchstages ohne Unterbrechung 
ein Versuch yon folgender Anordnung vorgenommen: 

I. Gew6hnung (70 Wiirfs Der Hebel wird gehoben. 
II. Umgew6hnung (40 Wfiffe). Der Hebel wird gedri~ckt. 

III .  Riickgew6hnung (32 Wfirfe). Der Hebel wird gehoben. 

Der Verlau] der Umgew6hnung, der aus der Kurve  hervorgeht 
(vgl. Abb. 4), besti~tlgte, wenngleich in den Einzelheiten wiederum 
anders als bei den Vpn. A und B, die bisher gewonnenen allgemeinen 
Erlebnisse. 

Zun~chst finder wieder mehrmaliger Akzentwechsel zwi~chen Rahmenhandlung 
und Hebelbedienung sO.art. Da anfangs die Rahmenh~ndiung uaver~ndert bleibt, 
kann die Vp. die Hebelbedicnung als Haupthandlung ausfiihren. Als abet mit 
Wurf 6 die Rahmenhandlung erschwert wird und die Vp., wie aus der Selbst- 
beobachtung hervorgeht, diese trotzdem welter als Nebenhandlu~g ausfiihrt, 
macht sie hierbei Fehler. Nunmehr fiihrt sie, um diese auszugleichen, die Rahmen- 
handlung als Haupthandlung aus; sie macht jetzt aber Fehler bei der Hebel- 
bedienung (vgl. Wurf 11--13). Bemerkt die Vp. den Fehler, so unterl/~13t s ie  
sogleich die Fanghandlung. 

Aach weiterhin wird die Handbewegung zur Hebclbedienung mehrmals falsch 
angesetzt; doch linden Kvrrekturhandlunffen start (bei Wurf 14, 15 und 19). 

4 Von Wurf 24 an klingt die Riickfalltendenz ab. Weder eine vom V1. herbei- 
gefiihxte StSrung bei Wurf 24 nocb eine Erschwerung der Rahmenhandlung bei 
Wuff 25 ktinnen einen effektiven RiickfaU auslSsen; RtickfMtigkeit und Korrektur- 
proze0 spielen sich nut noch in der Vorstellung der Vp. ab. 

Bei dcr nunmehr erfolgenden Ri~c]cgew6hnung (vgl. Abb. 4a) t re ten 
ebenso wie bei der Umgew(ihnung Krafte  auf, die einen Druclc im Sinne 
&r vorher ausge/iihrten Hebdbedienung ausiiben; jedoch ist dieser Druck 
nicht mehr so stark wie bei der UmgewShnung. 

Die Vp. kompensiert ihn bei Wurf 1 -4 dadurch, daft sie sich die 
ver~nderte Instrukt ion gegenw~rtig h~lt: ,,Jedesma] nach dem Ein- 
wer]en denke ich: Andere Seite, d . h .  ich mu[~ den Hebel nach der 
anderen Richtung heben." Bei Wur/5- -8  besteht das Gegenws 
haben weiter, aber w~hrend der gesamten Handlung; yon Wurf 9 an 
ist es nicht mehr da. Die Vp. bemiiht sich jetzt, die Figur schnell zu 
legen, ur~d stSi~t auf keinerlei Schwierigkeiten. 

Die Aussage der Vp. zu Wurf 1--4 wird uns sps noch in anderem Zu- 
sammenhange besch~ftigen. 

b) Ergebnisse. 

1. Die Ri$ckgew6hnung ist der Umgew6hnung inso/ern dem Wesen 
nach verwandi~ als auch bier eine Riick/alltendenz zu i~berwindeu ist. 
Es liegt also mit  den Stadien der GewShnung und UmgewShnung 
nicht ein abgeschlossener ProzeB vor, der die Vp. befi~higt, nun- 
mehr den Hebel in gleicher Weise zu heben und zu driicken; son- 
dern wie bei der UmgewOhnung muB auch bei der RiickgewShnung 
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die Vp. die Tendenz bek~mpfen, in die vorher ausgef/ihrte Handlung 
zuriickzufallen. 

2. W ~ e n d  der Ri~cl~ew6hnung "~ritt die Ri~k/all~endenz ind~ae~ 
schwgcher au] als w~hrend de ~ Umqew~hnung. Das geht aug der Gegem 
iiberstelluug folgender Zahlen hervor (vgl. Tab.  3). 1) 

Tabelle 3. 

Vp. 

Die relative Schwdche der R~ck ~aUtendenz bei tier Riic.l~ew~hnung. 

UmgewShnung Rticl~ewShnung 

! Ausdeh 
I falsch au- 

Fal~chbe- I gesetzte 
dienungen Bandbe- 

wegungen 

I 

Ausdehnung der 
RlickfaUt~ndenz 

in % Falschbe- 
ltber die unseres dienungen 

Werfe Norm- 
falles 

1 - - 2 5  56 0 3 3 

Ausdehnung der 
falsch an- Rtickfalltendenz 
gesetzte in % 
Ha~dbe. fiber die unseres 
wegungen Wttrfe Norm- 

falles 

0 1 - - 8  18 

Die Versuehe MiSnsSerbergs (S. 89), die nach seinen Angaben yon uns in 
Tab. ~ 6 (S. ll0f.)zusammengestellt sind, zeigen ebenfalls, dab 

1. die Rfickfalltendenz bei der Ri2cbjewb'hnung deutlich schw~c~er ist als bei 
der  ersten Umgew6hnung, und daft auch bei den weiteren Hin- und Hergew6hnungen 
ihre Intensits immer mehr nachl~[$[. (DaB die Riiekfalltendenz aueh in diesen 
Stadien bei M. wesentlieh s~rker is~ als in unsoren Versuchen, ist wahrscheinlieh 
in  der Hauptsache darauf zurfiekzufiihren, dab die Handlung, die bei ibm 
die Stellung unserer Mittelhandlung einnimmt, noch welt mehr Nebenhand- 
lung ist.) 

2. Auch bei derart starken Riickfalltendenzen kommt schlie~lich ein Stadium, 
we die Vp. belde Handlungen ohne besonderen Kraftaufwand ausfiihren kann. 

3. Lernen und Gew6hnung bei den bisherigen Versuchen. 

Wenn die Vp. C mi t  dem Stadium der Ri~cl~ew6hnun~t zu der zuerst 
ausgefiihrten Hebelbedienung zuriickkehrt, n immt  sie eine Handlung 
wieder auf, die sie Jm 1. Stadium des Versuchs (GewShnung) bereits 
gut  gelernt ha*~ und an sich wohl ausfiihren ,,kann". Wenn trotz- 
dem Schwierigkeiten und Hemmuagen  vorliegen, so beruhen diese 
also nicht au/ einem Nichtk6nnen aus Ma~ael an blofler Ubung oder 
urspriinglicher Ungeschicklichkeit, sondern sind offensichtlich auf andere 
psychische Bedingungen zuriickzuffihren. Augenscheinlich wirken gegen 
die Ausfiihrung der Handlung momentan akute Krg]te, die uns nach ihrem 
Wesen vor der Hand  noch wenig bekannt  sind. 

x) Man k6nnte die relative Sehw~che der Riickfalltendenz bei der Riick- 
gewOhntmg auf die gerineJere Zahl der UmgewShnungsw~r/e (40 gegeniiber 70 Ge. 
wshnungswiiffen) zuriickfiihren wollen. Wie aber sparer Versuch H (S. 148) 
zeigt, darf die Bedeutung der absoluten Zahlen nicht tibersch~tzt werden. Im 
w e s e n t l i c h e n  kommt es auf die Struktur der Handlungsganzheit an,  die  S. l16f. 
eingenhed erSrtert wird. 
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TabeIle 4. 

G. Sehwarz : 

Der Tinteu]aflversuch Miinsterbergs. 

Stadium 

Gew6hnung (I)  

Umgew6hnung 
(II) 

Tag und 
Monat 

1~ 3. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Riickgew6hnung 1.4. 
(III) 2. 

3. 
4. 

Erneute Urn- 1.5. 
gew6hnung (IV) 2. 

3. 
4. 
7. 

(V) 20. 5. 

(VI) 15. 6. 
16. 
17. 

(VII) 1.7. fg. 

(VIII) 15. 7. fg. 

(IX) 25. 7. fg. 

Handbewegungen Summe der Hand- 
bewegungen Beniitztes 

Tintenfai~ falsch falsch 
dutch- falseh durch- falsch 
geffihrt angesetzt gefiihrt angeset~t 

linkes - -  - -  

rcchtes 8 17 
2 12 
0 9 
0 6 
0 6 27 37 

0 2 
0 0 
0 2 

linkes 4 10 
0 7 
0 3 4 21 

0 1 

rechtes 5 6 
3 2 
0 4 8 15 
0 2 
0 1 

linkes 1 7 
1 3 2 11 

- -  1 

rechtes 2 5 
0 1 2 7 
0 1 

linkes ? ? 4 4 

rechtes ? ? 3 3 

0 

N i c h t  so e indeu t ig  s ind die Unte r sch iede  von Gew6hnung und  Lernen  
bei  de r  Umgew6hnung. W e n n  hier  die Vpn.  A, B und  C Feh le r  ma c he n ,  
so k6nn te  m a n  diese d a m i t  erkl~iren wollen, dab  die Vpn.  die je~zt  ge- 
forder te  Hebe lbed ienung  ers t  neu erlernen mfi~ten.  Die sog. , ,Rfic ldal l -  
feh le r"  w~ren d a n n  e infach  .Fehler au8 Manger an Ubung; die , ,Umge- 
w 6 h n u n g "  wi~re e in  Neu-JLernen. 

Es fragt~ sich, ob demen t sp rechend  , ,Einf ibung"  (bzw. , ,Er le rnung")  
dasselbe w~re wie , ,E ingewShnung" .  [Nach der  Ebb inghausschen  Termi-  
nologie sind ja  , ,Ubung"  und  , ,Gewohnhei t "  k a u m  vone inander  un t e r -  
schieden (vgl. S. 90)]. 



~lber Rtlckfalligkeit bei Umgew0hnung. 111 

Tabelle 5. Der Taschenuhrversuch Miinsterbergs. 

Stadium Tag uud 
Monat 

Oft der Taschenuhr 

Gew6hnung (I) linke Westentasche 

Umgew6hnung 1. 12. rechte I-Iosentasche 
(II) 2. 

3. 
6. 

Riickgew6hnung 1.--3. 1. 
(III) 

F~neute Um- 1. 2. fg. 
gew6hnung (IV) 

(V) 1. 3. fg. 

(VI) 1. 4. fg. 

Tabelle 6. 

Summe 
Hand- der Hand. 

bewegungen bewegungen 

falsch [ /alsch falsch I falsch 
durch- an- durch- an- 
gefiihrt gesetzt [geffillrt gesetzt 

2 
3 

12 11 5 
I 1 

linke Westentasche ? [ 

rechte Hosentasche 

]Lake Westentasche 

rechte Hosentasche 

Der Tiirversuch Miinsterbergs. 

i ? II 

? ? 14 

? ? 5 

3 

Stadium 
Be- 

Tag und Monat nfltzte 
Tfir 

Gewbhnung (I) 

1o 3. 
2. 
3. 
4. 
6. 

10. 
14. 

Umgew6hnung 
(II) 

Rfickgewbhnung 1.--6. 4. 
(III) 

Erneute Urn- 1.5.  fg. 
gew6hnung (IV) 

{V) 1.6.  fg. 

(vI) 1.7.  fg. 

1.8. fg. (VII) 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

Handlung Summe der Handlungen 

falsch 
dutch- 

geffihrt 

falsch falsch falsch 
angesetzt Cdrcho angesetzt 

geffihrt 

5 2 
1 4 
0 3 
0 3 
0 1 
0 1 
0 1 

6 15 

? ? 19 

? 9. 3 7 

? ? 6 

? ? 1 

2 

Z u r  K lg run t  dieser  ffir die  N a t u r  d e r  U m g e w 6 h n u n g  w ich t i gen  F r a g e  
b e t r a c h t e n  wir  die  Lernvorgdinge, die bei  GewOhnung  u n d  U m g e w 6 h n u n g  

a u f t r e t e n .  
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])as ausgepr~gteste Beispiel eines Lernvorganges haben wit bei den 
~v~bungsw0ffen der ,,Voriibung" (vgl. S. 95), die sieh je nach der Ge- 
schicklichkeit der Vp. fiber 2--5, in EinzelfMlen bis 30 Wiirfe erstreckt. 
Es handelt sich hier zuu~chst um das Erlangen einer gewissen ,,Fertig- 
keit" und Gewandtheit im Ausfiihren der einzelnen Teilhandlungen; 
ferner um die richtige zeitliche Bemessung der Einzelhandlungen inner- 
hail) der Gesamthandlung. Die Vp. handelt in der Regel anfangs zu 
h~stig und muB, um wieder einen Ausgleich zwisch3n ihrem Tempo und 
dem der Apparatur zu finden, meist am Hebel, manchmal auch an der 
Auslaufrinne eine unfreiwillige Pause einlegen. Dieses Ausbalancieren 
erstreckt sich in der Regel bis weir in die eigentliehe ,,C, ewShnung" 
hinein. 

Wird die. Gesamthandlung schlieBlich ,,gekonnt", so zwingen neue 
Instruktionen, wie sie in der Regel etwa mit Wurf 31 erteilt werden, zu 
einer spezialisierteren Ausfiihrung der Rahmenhandlung, was ein neues 
k~L~zes Lernstadium zur Folge hat. 

[Die gut gekonnte Handlung l~l}t der Vl. weiterhin zur Festigung 
der ,,GewShnung" noeh li~ngere Zeit ausftihren, ohne dab das ,,K6nnen" 
sich dabei noeh wesentlich verbesserte.] 

Die ,,~?bung" besteht in diesem Zusammenhange also in einem Er- 
werben einer Fertigkeit. Die ,,qew6hnung" aber ist etwas anderes als 
das Entstehen oder Sich-Verbessern eines KSnnen. Allerdings setzt 
die ,,Gew6hnung" bereits ein, noeh ehe die ,,]~bung" ganz abge- 
sehlossen istl). 

Im Stadium der Um(3ew6hnunfl beniitzt die Vp. denselben Apparat 
in nur wenig verRnderter Weise welter. Sie hat  jetzt nieht das Bewul~t- 
sein, einen v011ig neuen LernprozeI~ zu beginnen, sondern gibt an, dai~ sie 
das bisher qelernte welter verwende. Sie muff nut an ~inem bestimmten 
Punkte der Gesamthandlung, n~mlich hinsichtlich der Hebelbedienung, 
neu lernen. Soil z. B. das Driicken des Hebels dutch das bisher noch nicht 
geiibte Heben ersetzt werden, so mug die Vp. erst Tempo und Umfang 
der Hebe-Bewegung erlernen, den Zeitpunkt, zu dem sie einzusetzen hat, 
ihre Angliederung an die vorhergehende Handlung (Einweffen der Kugel 
in den Triehter) und die Angliederung der n~ehsten Handlung (Fangen 
der Kugel). 

1) Vgl. dazu die Begriffsbestimmungen yon ,,tlbung" und ,,Gew6hnung" 
(und ihrer Resultate: ,,Fertigkeit" dort, ,,Gewohnheit" bier), die bereits (unter 
Anlehnung an Biran und Paw~ow) Gutzmann in seiner Untersuchung auf dem 
Gebiet der habitueUen Stimm- und SprachstSrungen erarbeitet hat und die uns 
berechtigter als die Ebbinqhavsschen erscheinen (vgl. S. 90). Mit einem gewissen 
Recht kann man sagen: Die Fertigkeit beherrschen wit, die Gewohnheit be- 
herrscht uns. AUerdings wird man keineswegs die GewShnung geradezu als ein 
passives Sich-iiberlassen, im Gdgensatz zur t~bung als einem ,,aktiven" Tun, 
definieren dfiffen. 
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Ganz anders w~re die Lage, wenn die Vp. lernen miiBte, nach dem Schlufl 
des Stadiums der GewShnung einen zweiten, ganz ancleren Apparat zu hand- 
haben, z. B. auf der Maschine zu schreiben. Dann beg~nne ein vSllig neuer Lern- 
prozeB, bei dem die Vp. das bisher Gelernte nicht unmittelbar verwenden kSnnte. 

Bei Vp. A vollzieht sich das Umlernen, hier also das Erlernen der 
Hebe-Bewegung, in folgender Weise: Die Vp. hat te  im Stadium der Ge- 
w6hnung, wo der Hebel zu dri~cken war, beim Einwerfen der Kugel und 
beim Driicken des Hebels die Hand6]/nung ~ach unten gehalten (Abb. 5). 
Bei der Einleitung zur Fangbewegung hat te  sie dann, wie es natiirlich ist, 
die Hand  um 180 ~ gedreht und so beim Fangen die Hand(iffnung nach 
oben gehalten. 

Ka~fen i ' 

O .  t t e b e l  ' i '  ' '  

Kex/e. 

~u~/eu~/nne 
O" 

Abb. 5. Die Driiek-Bewegunga). 

PT ' I - r ' I  Hand, Handriicken nach oben. 

Die Hand (Handrticken nach oben) wird 
zwischen Trichter und Hebel nicht ge- 
dreht, sondern nur seitlich verschoben. 
Erst zwischen Hebel und Ausiaufrinne 
(wo die Kugel aufzufangen ist), erfolgt 

eine Drehung der Hand. 

T f  r ~ f  

/ 
Abb. 6. Die Hebe-Bewegung. 

I I I I I Hand, Handriicken nach unten, 

Schon zwischen Trichter und Hebelbe- 
dienung erfolgt eine Drehung der Hand. 
Zwischen Hebel und Auslaufrinne wird 
dagegen nur eine translatorische Be- 

wegung der Hand ausgefiihrt. 

Anders liegen die Verh~ltnisse jedoch bei der Umgew6hnung, wo der 
Hebel zu heben ist (Abb. 6). Wenn die Vp. die Kugel eingewoffen hat 
(HandSffnung wieder nach unten gekehrt), muB sie jetzt  bereits au/dem 
Wege vom Trichter zum Hebel die Hand  um 180 ~ drehen, um dann den 
Hebel in der Weise bedienen zu kSnnen, dai~ sie die nach oben geSffnete 
Hand  unter ihn schiebt und ihn so emporhebt.  (Nach dem Heben des 
Hebels braucht  sie die Hand  jetzt  ohne Drehung nut  seitw~rts zu ver- 
schieben, um die Kugel mit  der Hand6ffnung nach oben zu fangen.) 

Es fragt  sich, ob die wesentliche Schwierigkeit der Umgew6hnung 
darin besteht, dab der Vp. die Einfiigung der Drehung in die Hand- 
bewegung vom Trichter zum Hebel  an sich als Leistung achwer/dllt. Be- 
t raehten wir darattfhin die Entwicklung bei Vp. A. GewiB fiihrt diese die 

1) Die natiirlichen GrSBenverh~ltnisse der Apparatur sind in der Abbildung 
nicht berticksichtigt. 

Psychologische Forschung. Bd. 9. 8 
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e rs ten  Hebe-Bewegungen  e twas  prob ie rend  und  manchma l  ungeschick t  
aus ; die Drehung  wird e twas  j~h und  unve rmi t t e l t  eingefiigt .  Dazwischen 
k o m m e n  abe t  Wiirfe ,  wo eine ausgesprochene Riickfi~lligkeit e in t r i t t  und 
die  Drehung,  die dem m o m e n t a n e n  Le rns t ad ium nach an  sich leidlieh 
, ,gekonnt"  wird,  i i be rhaup t  unter lassen  oder  als K o r r e k t u r h a n d l u n g  
nachtri~glich ausgeff ihrt  wird,  sei es u n m i t t e l b a r  am Hebe l  oder  e inige 
Zei t  vorher .  Bereits der Versuchsleiter kann ".iemlich deutlich zwischen 
leistungsradfliger ,,Unffeschicklichkeit" und der ganz andersartigen Ri~ck. 
]~illiglceit unterscheiden, und v611ig zwei/els/rei geht dieser Unterschied aus 
der Selbstbeobachtung der Vp. hervor. 

Zur  Bezeichnung des K6nnens  oder  Nichtk6nnens ,  das  yon  der  ur- 
spr i ingl ichen Geschickl ichkei t  der  Vp. und  dem gerade er re ichten  Sta-  
d ium ihres Lernens  abh~ngt ,  wollen wir  den Terminus :  ,,substantielles,' 
K6nnen bzw. substant ie t les  Nich tk6nnen  benutzen.  Von ihm is t  da s  
,,situationsgegebene" K6nnen oder  Nich tk6nnen  zu unterscheiden,  wie es 
z. B. d'urch das  Vorl iegen einer  anders  ger ich te ten  Gewohnhei t  oder  e twa  
durch  eine m o m e n t a n e  , ,Ver legenhei t"  oder  , A b n e i g u n g "  bed ing t  sein 
kann .  

Der Terminus: dispositionelles (start substantielles) Nichtk6nnen kann des- 
halb nieht verwandt werden, weft man damit den Kreis jener M6gliehkeiten zu 
bezeiehnen pflegt, die der betreffenden Vp. dureh ihre auf ,,Anlage" zuriick- 
gehenden F~higkeiten offen stehen. Hier handelt es sieh aber um jene ,,Fahig- 
keiten", die dem momentanen Ausbildungsstatus der Vp. entspreehen. 

Anderersei~s mug der Terminus ,,situationsgegeben" hier in einem geniigend 
speziellen Sinne verstanden werden. Nicht zu diesen Fallen w~re zu rechnen, 
wenn man eine an sich gekonnte Handlung a so zu einem unselbstandigen Teil 
einer ganz andersartigen Handlung B macht, oder wenn man umgekehrt eino 
bisher immer als unselbstandiger Teil einer bestimmten nmfassenden Handlung 
ausgefiihrte Handlung pl6tzlieh so als isolierte selbstandige Handlung ausffihren 
lallt, dai} sie sich ihrer ,,Substanz" naeh andert. (Einer solehen ~nderung der 
,,Substanz" der Handlung infolge des anderen Gesamtzusammenhanges entsprieht 
auf optisch-figuralem Gebiete etwa das Einfiigen einer Figur a in einen figuralen 
Zusammenhang B derart, daI~ a in B wie in einem Vexierbild aufgeht, ohne auch 
nut einen echten Teil von B zu bilden. In  diesem Falle ware es also Ialseh, iiber- 
haupt yon der ,,ExisCenz" yon a i m  psychologischen Sinne zu sprechen.) Da- 
gegen wiirde eine bloBe Einbettung der Handiung in einen gr6Beren Zusammen- 
hang yon Gesehehnissen, dureh die etwa eine Abneigung gegen diese Handlung 
hervorgerufen wird, in der Regel zu einem situationsgegebenen Nichtk6nnen zu 
reehnen sein. (Dem enr auf optischem Gebiete etwa das Hinzutreten 
bestimmter anderer Figuren oder das Einordnen in einen optisehen Rahmen 
derart, d~B die urspriingliehe Figur im wesentliehen optiseh erhalten bleibt und 
nut ihr Gesamtcharakter gewisse Anderungen erleidet.) 

Wenn die Grenze zwisehen ,substantiellem" und ,,situar 
K6nnen aueh nieht in allen Fallen klar und leicht zu ziehen ist, so erscheint uns 
trotzdem die begriffliche Trennung unvermeidlich und nieht nur fiir das Problem 
der Gewohnheit wesentlich. 

Auch  im wei teren Verlauf  des Versuchs A t r e t en  die Unterschiede  her-  
vor.  Die leistungsm~Bige Ungeschiekl iehkei t ,  das  subs tan t ie l le  Nich t -  
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kSnnen kann nur durch Ubung iiberwunden, die Riicld~lligkeit aber muB 
durch etwas iiberwunden werden, was die Vp. h~ufig als eine Art ,,Gegen. 
druclc" erlebt. ~ber  die ni~here Natur dieses Gegendruckes gelangen wit 
erst spi~ter zu genaueren Angaben ; hier ist fiir uns wesentlich, dab sowohl 
Riickf~lligkeit wie Gegendruck den Charakter yon akuten Krd/ten haben. 
Ferner: Der Ubungs/ortschritt wird dutch Aussagepausen nicht gest6rt, 
dagegen abet erheblich die Umgew6hnung (vgl. S. 102). 

Von Wurf 32 an kommen faktische Riickfi~lle nicht mehr vor. Es steUt sieh 
jetzt heraus, dad die Vp. mit der Drehbewegung zwischen Trichter und Hebel 
ein Mehr an Arbeit leisten, sich also beeilen mul3. Mit Wurf 36 sind auch diese 
Temposchwierigkeiten iiberwunden. Die Handlung wird glatter und fliel~ender, 
die Drehung gleichmi~Big auf demselben Wege vom Trichter zum Hebel ausgeffihrt. 
SchlieBlich (mit Wuff 56) gibt die Vp. an, dai~ sich eine neue Bewegung, eine 
,,Schleifenbewegung", gebildet babe. 

Gelerntes kann wieder ,,verlernt" werden. Wird der Versuch nach 4 Woehen 
wieder aufgenommen (vgl. S. 125 fg.), so hat die Via. in den Stadien I und III yon 
Wurf 1--20 bzw. Wurf 1--8 zun~chst noch wieder mit Temposchwierigkeiten zu 
k~mpfen. Die Umgew6hnung wird hiervon nicht bertihrt. 

Fp. B muI~ umgekehrt wie Vp. A mit dem ~-bergang yon der Hebe- 
zur Drtick-Bewegung die Drehung aus]aUen lassen. Sie empfiILdet eine 
gewisse Gezwungenheit beim Drficken des Hebels. Sie wisse nicht, wo 
sie dabei mit den Fingern, besonders mit dem Daumen, hinsolle; das 
Heben sei be/riedigender gewesen. Diese Gezwungenheit beim Driicken 
in Verbindung mit einer gewissen Unlu~tbetontheit kehrt auch bei spateren 
Versuchen noch gelegentlich wieder, ohne abet irgendwie mit Riick/~illig. 
keit in Verbindung zu stehen, ebensowenig wie bei anderen Vpn. (W, F), 
wo die Dinge ~hnlich lie~en. 

Ergebnisse. 
Es bereitet der Vp. gewisse Schwierigkeiten, das KSnnen einer 

zweiten Hebelbedienung i~berhaupt erst neu zu erlernen. Welt schwieriger 
ist es aber, unter den vorliegenden psychischen Bedingungen, wo often- 
bar akute Gegenkr~fte wirksam sind, das substantiell Gekonnte auch 
tats/ichlich zu tun, sich dazu ,,umzugew6hnen". 

,,Umgew6hnung" ist yon ,,Neu-Eini~beu und -Lernen", Ris 
yon substantiellem Nichtlc6nnen (Ungeschicklichlceit) deutlich zu unter. 
scheiden und nicht darauf zuriickzufiihren. Substantielles Nicht- oder 
SchlechtkSnnen wird dutch ~bung, Rtickfalldruck durch Gegendruclc 
iiberwunden. Der Ubungsfortschritt wird durch Aussagepausen nicht 
gest6rt (nach ffiiheren Untersuchungen vielmehr beschleunigt), wohl aber 
die UmgewShnung (wobei aber ,,Abgew6hne~" nicht gleichbedeutend mit 
,, Verlernen" ist). 

Das Fortschreiten der Umgew6hnung wird in unseren Versuchen an- 
scheinend weder durch den Schwierigkeitsgrad des Neu-Lernens noeh 
durch die mit einer bestimmten Hebelbedienung verbundene Unlust- 

8* 
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be tommg beeintr~chtigt. Ebensowenig scheint die Dauer des ersten Lern- 
vorganges bei der ,,Voriibung" die Stiftung besonders fester Verbin- 
dungen zugunsten einer Art der Hebelbedienung nach sich zu ziehen. 

4. Die Handlungsganzheit im Stadium der Riick/alltendenz. 
Es fragt sieh, ob mit  dem Erlernen der zweiten Hebelbedienung und 

der UmgewShnung eine neue Handlungsganzheit  entsteht und welches 
das Sehicksal der alten ist, ob diese zerstSrt wird oder daneben weiter 
bestehen bleibt. 

Gewghnung. 
Das Handlungsgeschehen wurde zu Anfang der Versuehe als eine 

Ket te  yon verh~ltnism~l~ig selbst~ndigen, wenig zusammenh~ngenden 
Teilhandlungen, eine Summe yon relativ isolierten Ganzheiten, die 
,,Summenhandlung" 

aA-b+c+d-4-e 

ausgeffihrt (betreffs Bedeutung der einzelnen Buehstaben vgl. S. 94). 
Dann verwisehten sieh die Konturen;  Umzentrierungen fanden start,  
und sehlieBlich verlief das Geschehen als die allmi~hlieh starr  werdende 
Handlungsganzheit 

abcde. 

Als ein diufleres Kriterium der Handlungsganzheit diente hierbei das 
~uBerlieh ]lieflende Ablaufen des Handlungsgesehehens im Gegensatz zu 
dem vorher ungleichmdi]3igen, etwas zerhackten. Damit  steht nieht in 
Widerspruch, dal3 die der regelm~Bigen Ver~nderung unterworfene An- 
fangs- und Endhandlung a und e eine Betonung annimmt,  die immer 
gleichbleibende Mittelhandlung bcd aber in sich noehmals starker'  ge- 
schlossen und zugleieh unbetont  ausgefiihrt wird. Die Handlungsganzheit 
emp/dingt so eine bestimmte Strukturierung und Akzentuierung 

a e 1 _ ~ _ ) .  

Sucht man nach einer Analogie aus der Sinnespsyehologie, so kann man 
etwa an eine Reihe yon Akkorden denken, die zun~chst als isolierte Akkorde 
dargeboten werden. Dem Stadium der Handlungsganzheit entspr~tche dann eine 
Darbietung dieser Akkorde in unmittelbarer Sukzession (evtl. zugleieh mit einer 
gewissen Abwandlung der einzelnen Akkorde) derart, dab das Ganze eine ein- 
heitliche musikalische Phrase bildet. In unserem Falle w~ren dabei der Anfangs- 
und Endakkord betont und die 3 Mittelakkorde besonders eng zusammen- 
gesehlossen. 

Aueh zu allen iibrigen in dieser Arbeit vorkommenden Handlungsganzheiten 
und deren Wandlungen lassen sich unschwer Beispiele analoger Strukturierung 
auf optisehem oder akustischem Gebiete finden. Man daft aber nicht iibersehen, 
dab es sich bei unseren ErSrterungen tiber das Bestehen und die Wandiung yon 

z) Eine gemeinsame Umrahmun9 soU eine erhShte Zusammengescldoaser&eit 
wiedergeben, ein Unterstreivhen eine relative Betontheit. 
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Handlungsganzheiten nicht darum handelt, mit welcher Strukturierung das Hand- 
lungsgeschehen als Wahrnehmungsgegenstand anderen Menschen oder der Vp. 
selbst erscheint, sondern datum, wie das Handlungsgeschehen selbst seinen dyna- 
misehen Faktoren, insbesondere den zugrunde liegenden dynamisehen Systemen 
nach, aufgebaut ist. 

Umgew6hnung. 
Wiirde diese Handlungsganzheit mit Beginn der UmgewShnung 

zerst6rt werden, so miiBte nachweisbar sein, dab jetzt  der flieBende Ab- 
lauf des Handlungsgeschehens aufhSrt und die Handlung wieder als Sum- 
menhandlung ausgefiihrt wird. Aus der Selbstbeobaehtung der Vp. geht 
abet hervor und durch die Beobachtungen des Versuchsleiters wird be- 
st~tigt, dab die Handlung jetzt  lediglich zwischen Trichter und Hebel 
etwas ,,Zaekiges" belcommt, im fibrigen aber weiter /lie[3end ausgeffihrt 
wird. Das riihrt daher, dab die Vp. infolge der neuen Hebelbedienung 
zwischen Trichter und Hebel die Drehung (vgl. S. 114, 115) etwas un- 
geschickt einfiigt bzw. auslaBt (wenn wir yon den Wfirfen mit Rfick- 
f~llen absehen, wo die Vp. die alte HandlulJgsganzheit wieder ausffihrt), 
im iibrigen aber weiter verwendet, was sie bisher gelernt hat. 

Von einer Zerst6rung der Handlungsganzheit kann also nur zwischen 
Trichter und Hebel die Rede sein; ira iibrigen bleibt die Ganzheit welter 
bestehen. Mit dem Fortschreiten des Lernprozesses wird diese partielle 
StSrung wieder iiberwunden und die gesamte Handlung wieder glatt 
und flieBend ausgefiihrt. 

Die jetzt  wiederhergesteUte Handlungsganzheit ist, wenn auch nicht 
dieselbe wie die urspriingliche, doch stark mit ihr verwanc~t. Die Vp. hat  
das BewuBtsein, die ,,erste" Handlung lediglich mit einer gcwissen Ver- 
~nderung welter auszuftihren. So sagt Vp. D aus: ,,Ich beniitze den 
alten Teilkomplex vom Hebel zur Auslaufrinne ; auch der Ubergang vom 
unteren Teil der Rinne zum Hebel ist geblieben. Ich beniitze, was ich 
gelernt habe. Es ist nicht Ersetzung eines Komplexes durch e'inen ande- 
ren, sondern nut  eine Nuance an der Handlung hat  sich geandert, eine 
qualitative ~nderung -- etwa so, als ob ich starker driicken miiBte" 
[D 1 I I  311)]. 

Vp. DD gibt an: ,,Der Rhythmus ist durch das Driicken ein wenig gestSrt. 
Der Rhythmus ist eine Kurve, und deren tetzter Teil ist gestSrt. Die Kurve hat 
da einen StoiC, eine Ausbuchtung. Beim Fangen springt es in die alte Kurve zurfick. 
Aber das Gefiihl der StSrung wirkt nach. Doch weicht das Geftihl der StSrung 
aueh wieder...  Der Vorgang hat eine andere Art, eine andere ~u ohne abet 
anders zu sein" (DD 2 II ]--4). 

Auch diese Angaben best~tigen, dab die erste Handlungsganzheit 
nicht vSllig zerstSrt wird, andererseits auch nicht restlos unveriindert 
bleibt; sie besagen, dab die Vp. die erste Ha~lungsganzheit  welter aus- 

1) Abgekiirzte Ausdrucksweise fiir Vp. D. 1. Versuchs{ag, Stadium II, 
Wurf 31. 
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]iShrt und diese lediglich beziiglich eines Teile8 der Handlung eine Umbil- 
dung er/5hrt, die einen iihnlichen Charakter hat wie eine qualitative Ver- 
iinderung der Gesamthandlung. 

Diese Umbildung besteht aber nicht nut darin, dab ein Teil der Hand- 
lung leistungsmdflig anders ausgeffihrt wird. Wenn die Vp. wi~hrend des 
Stadiums der ,,GewShnung" die Handlung ausffihrt und dabei den Hebel 
driiekt (oder hebt), so weifl sie nicht, dab sie einen bestimmten Tell der 
Handlung aueh anders ausfiihren k/3nnte. Die ttandlung in ihrer Ge- 
samtheit ist ffir sie die ffir den vorliegenden Fall einzig gegebene Handlung 

(i) 

wobei c ffir den V1. die zur Ver~inderung vorgesehene tiebelbedienung, 
fiir die Via. jedoeh ein neutraler Teil der Handlung ist. 

Wenn die Vp. indessen im Stadium der ,,UmgewShnung" den Hebel 
hebt (oder driickt), so be]indet sie sich in einer ganz anderen seelischen 
Haltung. Sie ist wissend geworden dariiber, daI~ der Hebel je nach dem 
Eingreifen des Vl. seine Funktion sowohl beim Heben wie beim Driieken 
effiillt; was vorher einzig gegebene Handlung war, erscheint jetzt als 
eine yon zwei mSglichen Handlungen. Die Vp. sieht eine Ganzheit yon 
lcamplizierter strukturiertem Typ vor sieh, die jeweils in der einen oder 
anderen Variante ausgefiihrt wird; die zuerst ausgefiihrte Handlung 
erh~lt naehtr~glieh einen Index c1: 

(r) 

der vorher psyehisch keine Berechtigung gehabt h~tte; sie gewinnt 
nachtri~glich eine ,,Pendantbedeutung". Die jetzt auszufiihrende tiand- 
lung ist 

(II) a ~ _ e .  

Die Vp. kann aber diese geforderte neue Handlung nicht einfach aus- 
fiihren. Sie muB erstaunt und ~rgerlieh sehen, da~ sie unter einem Druc]c 
zngunsten der alten Handlung, einem ,,Riiclc/alldruclc", steht: 

und mul~ zu dessen Bek~mpfung einen Gegendrucl~ zum Fernhalten yon 
c 1 aufwenden: 

c~ de 1 

wobei sie die tiandlungsganzheit umzentriert, derart, dab ab einerseits 
und de andererseits stiirker zusammentreten und die Hebelbedienung c 

1) Aus  d ruck techn i sehen  Gr i inden  werden  sparer  c~ u n d c  I n e b e n e i n a n d e r  

gestel l t :  c 2 ~ c 1 4. 
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relativ verselbst~ndigt wird (vgl. S. i01). SchlieBlieh ist der Rtiekfalldruek 
fiberwunden, die UmgewShnung vollzogen, und es wird die umgebildete 
Handlungsganzheit 

ausgefiihrt (vgl. Tab. 7) in einer der alten Handlungsganzheit analogen 
Strukturierung. Erfolgte zu Beginn der UmgewShnung die Hebel- 
bedienung ,,wie yon selbst" falseh, so jetzt nach den Angaben der Vp. 
,,wie yon selbst" richtig; mit anderen Worten: Stand die Vp. anfangs 
unter einem Druek zugunsten der alten Handlung, so steht sie jetzt unter 
einem Druck zugunsten der durch die Instruktion geforderten Handlung 

m 

Die Umbfldung der Handlungsganzheit w~hrend der UmgewShnung, da~ 
Schwacherwerden des Rtickfalldruckes und das S~rkerwerden des Instruktions- 
druckes voltziehen sich aber nicht kontinuierlich, sondern werden durch die Aus- 
sagepausen immer wieder gestSrt (vgl. Abb. 3). 

Riivl~ew6hnung. 
Kehrt jetzt, wie bei Vp. C, die Vp. mit dem Stadium der Rtick- 

gew6hnung" wieder zu der zuerst ausgefiihrten Art der Hebelbedienung 
zuriick, so liegt wohl rein leistungsm(iflig eine ,,Zuriickbildung" der um- 
gebildeten Handlungsganzheit zur urspriinglichen Form der Handlungs- 
ganzheit vor; psychisch aber ist die Ursprtinglichkeit, die Unberiihrtheit 
der Handlungsganzheit und die urspriingliche seelisehe Haltung der 
Vp. nicht wiederherzustellen. Die Handlungsganzheit kann jetzt 
immer nur noch als eine der beiden Varianten, diesmal als 

(III) ~ e  

ausgeffihrt werden, oder vielmehr genauer: Die gp. weii~ nach ihren Er- 
lebnissen bei der UmgewShnung bereits, da6 sie nicht einfach die eine 
Hebelbedienung (c2) dutch die andere (cl) ersetzen kann, sondern daft 
sie erst noch einen Rtickfalldruek: 

~ ,  a m _ e  zu iiberwinden hat. 

So iibt die Vp. yon vornherein cinch Gegendruck aus: 

bis die Umbildung der Handhmgsganzheit vollzogen ist. 
Der vonder GewShnung herkommende Rtickfalldruck ist zu Beginn 

tier RiickgewShnung schw~cher als zu Beginn der UmgewShnung. Dieses 
Faktum Id]3t Schli~sse au/ die psychischen Bedingungen der Riiclc](illiglceit 
zu, wenn wires mit der Umbildung der psychischen Struktur der Hand- 
lungsganzheit in Zusammenhang bringen: Nach Ausfiihrung der Ge- 
samthandlung als einzig m6glicher Handlung steht die Vp. unter dem 
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Tabelle 7. Die Enlwicklungsstu]e~ 

Stadium 

As I Gew~h- 
Bz I mmg 
C~ I 

StSLrke der 
Rfickfal}tendenz Verwechslungsgefahr ..~ .~_ 

~ ~ '$ = husdehmmg ~ 

~ ~ ~ ~ Uber I in % ~ ~ tiber 
'~ X o ~ ~ die unsereSNorm. ~ ~ ~ die 

1 . . . . .  

As II  Umge- 
Bz I[ w~ih- 
C1 I I  nung 

2 7 1--23 51 - -  
2 2 1--43 96 - -  
3 3 1--25 56 - -  

D 

A4 HI  (I) 1 . . . . .  

CI III Ruck- 
gew6h- 

hung 

1 0 0 1 - -8  18 

A, IV,(II) 2 0 1 3 

A4 V (III) 
A,  VI  (IV) 
B3 I I I  (I) 
Ba IV (II) 
Ba Va (III) 
B 4 V b (I) 
B4 VI (II) 
B4 VII  (III) 
B4VIII (IV) 

Wieder- 
holte 

Urn- und 
Rilck- 
gewSh- 
hung 

v 

6--40 

8--26 
3 - - 1 7  
1 - - 3  
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der Handlunqsganzheit. 
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PBychische 
Entwicklungs- 

stufe der 
Handlungs- 

ganzheit 

Psychische Auafiihrung 
der Handlung 

Die Handlung wird 
als die einzig 9ege- 

bene ausgefiihrt 

Die Handlung wird 
als eine yon zwei Va- 
rianten (wie neben- 
stehend) ausgeftthrt. 

Dabei Fehlertendenz. 
Daher Unterdriickung 
der nichtgeforderten 
Variante (analog der 
folgenden Stufe) bis 
zum fliei~enden Ablauf. 

Von vornherein stdn- 
dige Unterdriickung 
tier nichtgeforderten 

Variante 

Schwinden der Ab. 
wehrstettunq gegen 
die nichtgeforderte 
Variante. Die Hand- 
lung wird mit einer 
gewissen Unbekiim- 
mertheit urn die nicht- 
geforderte Variante 

ausgeftlhrt 

Struktur 
der Handlungsganzheit 

a b c d e 

Cl 

C~ 

C2 

c 1 

ez 

Cl 

e~ 

Dynamische Faktoren 

Anfangs schwdicherer 
Riick/alldruck, den 
die Vp. durch Gegen- 
druck kompensiert. 
Gegen Ende des 
Stadiums wieder In.  

- struktionsdruck 

Kein Rifckfalldruck 
mehr. Auch der Ge- 
gendruck h~rt auf. 
Die Vp. leitet ein- 
/ach die gelorderte 

Variante ein 

bzw. 

cl 

e2 

Anfangs starker 
l~iick/alldruck, den 
die Vp. d urch Gegen- 
druek . kompensiert. 
Gegen Ende des 
Stadiums ,,Instruk- 

Honsdruck" 
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relativ starken Druck, die Mittelhandlung unveri~ndert fortzusetzen; naeh 
Ausfiihrung der Gesamthand]ung als einer von zwei m6ylichen Varianten 
eines umfassenderen Ganzheitstyps ist dieser Druck 8chwacher. 

Ob die Schwi~ehe des Riickfalldrucks zu Beginn der RiickgewShnung 
tats~chlich darauf zurtiekzufiihren ist, da[~ die Handlungsganzheit w~h- 
rend des UmgewShnungsstadiums als eine von zwei mSgliehen Varianten 
ausgefiihrt wird, l~Bt sieh experimentelI naehpriifen: Man ItiBt eine neue 
Vp. yon vornherein wissen, dab sie eine von zwei Varianten ausfiihrt. Es 
sei hier vorweggenommen, da[~ dann tats~ehlieh keine ausgepr~gte Riick- 
falltendenz auftri t t  (vgl. Versuchsreihe IV). 

Wiirde die Vp. C. nach AbschluB der RiickgewShnung abermals die Hebel- 
bedienung wechseln, so wiirde nach unseren Erfahrungen die Riicldalltendenz 
nunmehr wahrscheinlich wegfallen. Es wiirde bei dem wiederholten Hin- und 
RtickgewShnen schliefllich zur Oberlagerung eines allgemeineren Geschehens 
kommen: Der wahrend der Riickgewtihnung aufgewandte Beherrschungsdruck 
wiirde habituell werden, und, wie in friiheren Stadien die alte, vorher ausgefiihrte 
Handlungsganzheit, so wiirde jetzt das Beherrschen der Handlung gleich~am ,,yon 
selbst" ablau/en. 

Ergebnisse : 
In  leistungsm~ifliger Hinsicht gibt es nut zwei Varianten der Gesamt- 

handlung, die beim l~bergang yon einer I-Iebelbedienung zur anderen 
mitein~nder wechseln. Diesen entsprechen aber nieht zwei sich wechsel- 
seitig abltisende Varianten der Handlungsganzheit, sondern die ur- 
spri~ngliche Handlungsganzheit er/~ihrt yon einem Stadium zum anderen 
eine innere Urn- und Weiterbildung, die leistungsmal~ig nicht ohne weiteres 
zutage tr i t t  (vgl. Tab. 7): Anfangs wird die Handlungsganzheit als 
die einzig gegebene ausgefiihrt. Naeh der ersten Vert~nderung der 
Hebelbedienung wird sie als eine von zwei m6glichen Varianten eines 
komplizierteren Ganzheitstyps ausgefiihrt. Nach abermaliger Vertin- 
derung der Hebelbedienung wird die nicht ge/orderte Variante sofort 
unterdriickt. 

Im Zusammenhang damit dndert sich die Stdrke der Ri~ck/dlliykeit. 
Nach Ausfiihrung der Handhmgsganzheit als der einzig gegebenen steht 
die Vp. unter einem relativ starken, nach Ausftihrung der Handlung 
als einer yon zwei Varianten unter einem schwtichereu Riickfalldruck. 

5. Die Feldkrd/te. 

Die Vp. steht nicht nur unter dem EinfluB der Krttfte, die mit der 
psychischen Struktur der Handlungsganzheit in Zusammenhang zu brin- 
gen sind, sondern das Kri~ftespiel kompliziert sich noch dadurch, dab 
daneben auch ,,Feldkrd/te" wirksam sind. Diese scheinen fiir das Zu- 
standekommen von Fehlhandlungen wie auch fiir ihre Verhinderung yon 
wesentlicher Bedeutung zu sein, wenn sie auch beobachtungsm~[~ig 
nicht in allen F~llen greifbar sind. 
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Die Dinge der Umwelt verhalten sich fiir uns in unserer Eigenschaft 
als handelnde Wesen keineswegs neutral, sondern/ordern uns zu bestimm. 
ten Handlungen au/o Diese Aufforderungen kSnnen versehiedene St~rke 
zeigen (yon der ,,unwiderstehliehen Lockung" gibt es alle t3berg~nge 
bis zum zaghaften ,,Nahelegen"); ferner kSnnen sie yon positiver (an- 
ziehender) oder negativer (abstol~ender) Art sein. Immer spreehen wir 
dann yon dem ,,Au]]orderungscharakter" eines Dingesl). 

Bei der n~chsten Versuchsreihe wird das Vorhandensein yon Auf- 
forderungscharakteren aus den Aussagen der Vp. zwingend hervor- 
gehen. Aber auch in den bisherigen Versuchen seheinen z. B. die impe-" 
rativischen Einfi~lle und die damit zusammenhi~ngenden Korrektur- 
handlungen z. T. auf einen Warnungscharakter (z. B. ,,Nieht Driicken !"), 
der zun~chst dem Hebel, sp~ter dem Triehter eigen ist, zuriiekzugehen. 
Wir miissen daher kurz auf die in Frage kommenden F/ille eingehen. 

Zur Veranschaulichung der phtinomenalen Wirksaml~eit des Warnungs- 
charakters sei eine Aussage der Vp. D aus einem sp~teren Versuche wie- 
dergegeben, die eine imperativische Wirkung der gesamten Hebelgegend 
besehreibt : ,,Beinahe h~tte ich gedriickt. Angehalten hat reich die Gegend 
iiber dem Hebel, als ich mit der Hand heruntergehen wollte. Eine Signal. 
wirkung dieser Gegend setzte ein. Wie ich ungef~hr die H~lfte des Weges 
bis zum Hebel zuriiekgelegt hatte, stieg sie an. ])ann eine Art Herum- 
werfen, Hberleiten in eine andere Bewegung; man biegt um in eine andere 
Handlung, ohne dab man i~uBerlich viel merkt, halb aktiv, halb yon allein. 
Das Heben selber ist dann nieht mehr aktiv" (D~ II 35). 

Schon durch die Vornahme zur neuen Variante scheint der Hebel 
einen Warnungscharakter anzunehmen, der sich bereits bei den ersten 
Wfirfen gegeniiber der Riickfalltendenz auswirkt. 

Noch sti~rker wird der Warnungseharakter des Hebels dureh Falsch. 
bedienung. Eine solche wiegt psychisch schwer, da die Vp. sieh nicht nur 
dem V1. gegeniiber eine B16Be gegeben zu haben glaubt, sondern auch 
die ganze Handlung stillsteht: Die Vp. hMt die Hand an die Auslaufrinne, 
um die Kugel zu fangen, aber diese erseheint nicht. So muB die Vp. den 
Hebel noch einmal bedienen~ vergiBt darfiber in der Regel die bereits ins 
Auge gefaBte Stelle, wo die Kugel hingelegt werden sollte, und muI~ diese 
neu aufsuchen; sie hat auch die sonst immer gegenw~rtige Farbenreihen- 
~olge vergessen und muB diese durch Betraehten der bereits gelegten 
Kugeln erst wieder rekonstruieren. 

Diese verhi~ltnism~Big schweren Folgen der Falschbedienung des 
Hebels wirken auf die Vp. in der Weise, da{~ sie sieh ~rgert und meist 
auch seh~mt ; die Bedeutung des Hebels wird psychisch grOBer und sein 
Warnungscharakter starker. Entscheidend dabei ist nieht die Zahl der 
Wiederholungen, sondern die VerscMir/ung der Spannungslage. 

1) Lewin, a. a.O. S. 60ft. 
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Fiir dasWirksamwerden desWarnungscharakters des Hebelsist es nicht notwendig, 
dab die Vp. ihn beriihrt oder ansieht (ira weiteren Verlauf des Versuches,,sieht" die Vp. 
den Hebel fiberhaupt nicht mehr), sondern es geniigt, daB die Vp. den Hebelin der Vor. 
stellung pr~ent hat. ])iese Bedingung ist nich~ erfiillt, wenn die Vp. ,,vSllig geistes- 
abwesend" ist und die gesamte Situation mitsamt dem Hebel iiberhaupt nicht gegen- 
w~rtig hat (vgl. Wuff 4 der UmgewShnung bei Vp. B), oder wenn infolge yon 
StSrungen ein starker Ton auBerhalb der Versuchsanordnung liegt (vgh Wurf 4 der 
UmgewShnung bei Yp. A). Dann bleiben die Korrekturhandlungen aus. 

Das  W a n d e r n  der  K o r r e k t u r h a n d l u n g e n  zum Tr i ch te r  b i n  sp r i c h t  
daff i r ,  d a b  im Laufe  des Versuchs  das Feld dec Wirksamlceit des War- 
nungscharalaers aich r~'umlich immer weiter ausdehnt, wobei  de r  impera -  
t iv ische  E in fa l l  immer ma~ter wird,  je  weiter weg yore Hebel er erfolgt .  

Die Vp. W erz~hlte als Beispiel eines analogen Warnungscharakters und 
seiner Wanderung folgendes: Die Vp. betritt  ein i)~r bis dahin unbekanntes Land- 
haus. ]~ine Tiir ist so niedrig, dab man geb/iekt hindurchsehreiten muff. Bald 
stSBt sieh die Vp. am Tiirbalken den Kopf. Das 2. Mal ,,denkt sie daran", gerade 
als sic kurz vor der Tiir steht und sich beinahe wieder den Kopf stSBt. Das 3. Mal 
denkt sic bereits fr/iher daran. SchlieBlieh ist es ihr ganz gel~ufig, dal~ man sich 
unter der Tfir biieken muB; die UmgewShnung ist vollzogen. 

Aueh bei der RfiekgewShnung (vgl. Vp. C) ist das Verhalten der Vp. vieI- 
leicht dutch Feldkrafte mitbeeinfluBt. W~hrend die Vpn. bei der UmgewShnung 
den Gegendruck gegen den Rfickfalldruck w~hrend des gesamten Wur]es auf- 
wenden, rut Vp. C dies von Wurf 1--4 der RiickgewShnung lediglich nach dem 
Einwer[en der Kugel in den Trichter (vgl. S. 108). Nachtr~glich befragt, gibt die 
Yp. an, dal3 sie wohl eine Vornahme gefaBt babe, die Handbewegung zur Hebel- 
bedienung zum Tell aber auch unwillkiirllch erfolgt sei. 

Die Entwicklung verl~uft naeh den Aussagen dieser Vp. und unseren sonstigen 
Effahrungen vielleicht so. Die Vp. hat w~hrend der UmgewShnung, nachdem sic 
die leistungsm~Bige Struktur der geforderten Handlung durchschaute, den Ansatz 
der Handbewegung zur Hebelbedienung am Trichter zu beherrschen gesucht (wie 
auch Vp. B yon Wurf 13--18 der UmgewShnung). So hat der Trlchter ffir sie 
die Bedeutung empfangen, dab bier die Handbewegung zur Hebelbedienung an- 
zusetzen sei, und zwar richtig anzusetzen sei. Der Trichter hat also Au]]orderungs. 
und Warnungschara~ter angenommen. Die Vp. verst/irkt diesen wahrseheinlich 
dadureh, dab sie sich, wenn aueh nicht mit groBer Entsehiedenheit, vor Wurf 
1--4 der Riickgew6hnung vornimmt: ,,Am Trichter aufpassen!" (vgl. die Selbs~- 
beobaehtung auf S. 108). Von Wurf 5--8 ist die Vp. nut noeh allgemein, ohne 
spezielle Bezugnahme auf den Trichter, auf ,,Zusammennehmen" eingestellt. 

An dieser Entwieklung f~illt auf, dab der Hebel mit dem Fortschreiten der 
Umgew6hnung nicht wieder wie wMlrend der Gew6hnung einen Aufforderungs- 
charakter im Sinne der geforderten Handiung annimmt (der dann bei Ver&nderung 
der Hebelbedienung wiederum den Riiekfalldruck verst~rkt), sondern, dal] der 
Trichter nunmehr zur ausgezeiehneten Stelle wird. Das trifft aueh mit unseren 
sonstigen Erfahrungen iiberein: Die Bedeutung einer Aufforderung zu einer 
Handlung k6nnen nut solche Stellen annehmen, die ],Ver die Handlung psychisch 
rela2iv wichtig slnd. W&hrend des Stadiums der Umgew6hnung hat sich aber der 
funktionelle Schwerpunkt der Hebelbedienung immer mehr an den Triehter verlegt; 
dieser hat die Bedeutung empfangen, dab hier die Hebelbedienung anzusetzen 
und zwar riehtig anzusetzen sei. Der ~Iebel selber aber hat, so paradox das klingen 
mag, psyehisch fiir die Hebetbedienung an Bedeutung verloren, wenn aueh seine 
technisch-physikalische Bedeutung dieselbe geblieben ist. 
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IL Zwisehenzeit und R|iekfallfehler. Versuehsreihe II. (Fortsetzung tier 
Versuche mit Vp. A). 

1. Die Versuche. 

Fiir die Frage nach der Bedeutung einer ein- oder mehrtggigen 
Zwischenzeit ffir die Rfickfalltendenz stehen uns zwei verschiedene Ver- 
suchsanordnungen zu Gebote. 

1. Mit Vp. F wurde am ersten Versuchstage die GewShnung, aber 
erst am ]olgenden (zweiten) Versuchataye die Umgew6hnung vorgenommen. 
Die genaue Versuchsanordnung war folgende: 

Erster Versuchstag. 
I. Gewb'hnung (105 Wilde). Dr#.cken des Hebels. 

Zweiter Versuchstag. 
II. Un~jew6hnung (32 Wilde). Heben des Hebels. 
(Die weiteren Stadien interessieren bier nicht; vgl. S. 150). 
Die sonst w~hrend der UmgewShnung verh~ltnismi~Big starke Riiek- 

falltendenz blieb bei diesem Versuche v61lig aus. 

2. Mit Vp. A wurde die Rgckgew6hnung erst an einem sp~teren Ver- 
suchstage vorgenommen. Der bereits beschriebene Versuch mit dieser 
Vp., der GewShnung und UmgewShnung umfal3te, wurde n~mlich nach 
30 Tagen an einem vierten Versuehstage fortgesetzt [Versueh A411). 
Die Versuchsanordnung geht aus Tab. 8 hervor. 

Auch bei diesem Versuch trat  im Stadium 
I I I  [I] 2) (Driieken des Hebels) keine Ris auf. Der weitere 

Verlauf war folgender: 
IV (II) (I-Ieben des Hebels). Zun~chs t  bedient die Vp. den Hebel 

richtig. AIs aber mit Wurf 3 die Rahmenhandlung schwieriger ~4rd, 
setzt die Vp. die rIandbewegung/alsch an, fiihrt aber dann in der Mitre 
zwischen Trichter und Hebel eine (nieht sehr intensive) Korrekturhand- 
lung aus. Fortan wird die Hebelbedienung betonter ausgeffihrt. Von 
Wurf 11 an fi~llt diese Betonung wieder weg. 

V (III) (Driieken des Hebels). Keine Riiekialltendenz. 
VI (IV) (Heben des Hebels). Bei Wurf 1 und 2 driickt die Vp. den 

Hebel infolge Mil~versti~ndnisses der Instruktion. Infolgedessen ist sie 
bei Wurf 3--6 besonders vorsichtig. 

Ergebnisse. Die Kr~fte, die bei so/ortiger UmgewShnung oder Rfick- 
gewShnung im Sinne einer Rfiekfatltendenz wirksam sind, treten bei 
unseren Versuehen, wenn die UmgewShnung oder RfiekgewShnung nach 

1) Der neue Versuch erh~lt, da er am vierten Versuchstage stattfindet, die 
Bezeichnung A4; die frfiheren werden A1-3 genannt. 

2) Die Stadien werden bier wie bei den folgenden Versuchsanordnungen yon 
einemVersuchstage zum anderen durchgez~hlt. In Klammern steht, um das wievielte 
Stadium an dem betreffenden Versuchstage es sich handelt. 
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einer l~ngeren Zwischenzeit  s ta t t f indet ,  nicht oder jedenfalls  n icht  merk-  
ba r  auL 

Wird, wenn die Ri ickgewShnung erst  nach l~ngerer Zwischenzeit  
s ta t t f inde t ,  sofort  eine erneute Umqew6hnung v o r g e n o m m e n  (vgl. Vp. A 
S tad ium IV),  so t r i t t  eine sehr schwaChe Ri~cIc/alltende, nz auf  (einen quan-  
t i t a t i ven  Vergleich ermSglicht  Tab .  8). Bei abermals vorgenommener 
Ri~ckgew6hnung (S tad ium V) t r i t t  keine merIcbare Ri~ck/alltendenz m e h r  
auf~ 

Tabelle 8. Die Versuche mit VT. A. 

Veto 
suchs- 
tag 

1 

2 

3 

Stadium 

A~ I ~ Gew6hnung 
AaIJ 
A 3 II  Um- 

gew6hnung 

A 4 I I I  (I) Rfiek- 
gew6hnung 

A~ IV (II) wieder- 
holte Um- 
gewShnung 

A 4 V (III) wieder- 
holte Riick- 
gew6hnung 

A VI (IV) wieder- 
holte Um- 
gew(ihnung 

St~ke der Rlickfalltendenz 

Art der I false h an.I Ausdehnung 
Hebelbedienung Falschbe- gesetzte in % 

dienungen Handbe- fiber die unseres 
wegungen Wiirfe Norm-falles 

ll0Wiirfe:drficken 
110 
57 
56 

58 

37 

20 

12 

,, heben 2 

,, driicken 0 

,, heben 0 

,, driicken 0 

,, heben 0 

07 t1231513 o0 
0 [ - -  I 0 

0 I - -  I 0 

2. Die Bedeutung tier Zwischenzeit /i~r den Ri~ck/alldruck. 

])as Ausbleiben der Riickfal l tendenz bei zeitlich sp~terer  UmgewSh-  
hung  bezw. RfickgewShnung kSnnte  m a n  so erkl~ren wollen, dab die Vp.  
das KSnnen  der  jeweils vorausgegangenen  Hand lung  verlernt habe  (sub- 
stantielles NichtkSnnen)  und diese nicht mehr a[s Ganzheit ausgefi ihr t  
werde. Die Vp. t inge also gleichsam wieder yon vorn  an. 

Die Versuche zeigen aber,  dab das substant iel le  KSnnen  der Hand-  
lung noch ]ortbesteht (abgesehen yon v011ig belanglosen Temposchwier ig-  
kei ten;  vgl. S. 113 fg.) ; die Hand lung  wird sogleich als Ganzheit ausgefi ihrt ,  
wie aus Beobachtung  des V1. und  Selbs tbeobachtung der Vp. zweifels- 
frei hervorgeht .  Auch eine Lockerung der Ganzhei t  k o m m t  nicht  in 
Frage.  
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Eine andere, auf Vp. A beschr~nkte Erklarungsm(~glichkeit w~re, 
dab yon den vor 30 Tagen beniitzten beiden Hebelbedienungen die zu- 
erst geiibte, psychisch als einzig gegebene Handlung ausgefiihrte, das 
])riicken, den nachhaltigsten EindrucIc, das Heben dagegen lediglich den 
Eindruck einer Modi/ikation hinterlassen babe. So seize die zuerst aus- 
gefiihrte Hebelbedienung nach Ablauf einiger Zeit sich am ehesten wieder 
dutch, und eine Rtickfalltendenz finde nicht start.  

Zur Nachpriifung dieser Hypothese sollte festgestellt werden, wie die 
Vp. ohne Instrukt ion den Hebel bedienen wiirde. So wurden einige Vpn. 
an sp~teren Versuchstagen vor Beginn des Versuchs aufgefordert, noch 
rasch einen Probewurf vorzunehmen, damit  der V1. sehe, ob der Appara t  
in Ordnung sei. Sdmtliche Vpn. (A4, B 3, C a, G~) bedienten den Hebel ]etzt 
so, wie sie ihn am letzten Versuchstage zuletzt bedient batten. (Bei einer 
Vp. (C) war diese Hebelbedienung allerdings gleichzeitig diejenige, die am 
ersten Versuchstage zuers$ ausgefiihrt worden war; zwei andere Vpn. 
(A, C) bat ten  erst gefragt, wie der Hebel bedient werden solle, und sich 
erst sagen lassen, dab das in ihr Belieben gesr sei.) 

Sind diese Ergebnisse also auch nicht unbedingt beweiskri~ftig, so 
z~ugen sie doch mehr dafiir, dal3 die Vp. zu Beginn spi~terer Versuchs- 
tage eher die Tendenz hat, die letzte Hebelbedienung wieder aufzunehmen. 
Diese Tendenz ist aber so schwach, daI~ sie bei Fortffihrung der Ver- 
suche mit  ver~inderter Hebelbedienung nicht im Sinne eines merkbare~, 
Ri~c]c/alldrucks wirk~am ist. 

Das geht nicht nut  aus der Fortsetzung des Versuchs A, sondern auch 
aus cler des Versuchs F hervor (vgl. S. 150). 

Wir mfissen also feststellen, dal3 bei Fortsetzung yon Versuchen an 
spi~teren Versuchstagen wohl die alte Handlungsganzheit, yon der sonst die 
Ri~ck/dlligkeit ausgeht, noch da ist, daft bei ihrer Aus/i~hrung aber in un. 
seren Versuchen keine besonderen psychischen Kr~ifte au/treten, die sich 
als Rfickfalldruck bemerkbar machen, bzw. die auftretenden Kr~fte 
sind auBerordentlich schwach. 

Geht man bei Vp. A sogleich am 4. Versuehstage erneut zur UmgewShnung 
fiber (Stadium IV [II]), so treten yon neuem Riiekfallkr~fte auf. Sie sind jedoeh 
sehwaeh. Immerhin h~tte man nach unseren bisherigen Resultaten vielleicht 
das Ausbleiben dieses Rfiekfalldruckes erwarten kSnnen. Wenn ein sehwaeher 
Riickfalldruek auftritt, so spriebt das nach unseren bisherigen Ergebnissen fiber 
die Beziehungen zwisehen Handlungsganzheit und Rficldalldruek daffir, da~ die 
Vp. die Handiung w~hrend des Stadiums I I I  (I) als eine van 2 mSglichen Vari- 
anten, abet unbekiSmmert um die MSgliehkeit einer Riiekfalltendenz ausgeffihrt 
hat, also in einer seelisehen Haltung, die der w~hrend de8 Stadiums tier Um- 
gew6hnung am 2. Fersuchstage entspricht. In diesem Sinne is$ der Versueh A 4 in 
Tab. 7 eingetragen. Damit stimmt aueh fiberein, dab die Schw~che der Rfiek- 
falltendenz w&hrend des Stadiums IV (II) ungef~hr der Sehw~che der Riickfall- 
tendenz bei der RiickgewShnung yon Vp. C gleiehkommt. 
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3. Versuch einer theoretischen Erlcldrung des Ri2ck/alldrucks. 

Gelingt es uns, als psychische Bedinqung ftir das Auftreten der Riick- 
fglligkeit das Vorhandensein einer Handlungsganzheit yon einer bestimm- 
ten Struktur nachzuweisen, so bleibt doch noch often, wie es zu erkldren 
ist, dab unter diesen Bedingungen 

1. ein Riickfalldruck vorhanden ist; 
2. dieser nach kurzen Pausen (die der Selbstbeobachtung dienen) 

stt~rker als vorher auftritt; 
3. nach l~ngeren Pausen (ein Tag und mehr) nicht mehr vor- 

handen ist. 
Man k6nnte an eine Analogle mit dem Unterbrechen yon Handlungen 

denken. Wird eine Handlung unterbrochen, bevor sie beendet ist, so be- 
steht eine Spannung, die auf AbschluB der Handlung dri~ngtl). Bei uns 
wird aber keine Handlung unterbrochen. Auch wenn man den Begriff 
der Gesamthandlung nicht auf einen einzelnen Wurf beschr~nkt, sondern 
ihn z. B. auf die Gruppe yon Wfirfen ausdehnt, die zum Legen eines Na- 
mens notwendig ist, liegt eine Unterbrechung der Gesamthandlung in der 
Regel nicht vor. Zahlreiche Versuche ergeben, dab der RiickfaUdruck in 
der iiblichen St~rke auch vorhanden ist, wenn mit der GewShnung eine 
Rahmenhandlung abgeschlossen und mit der UmgewShnung eine neue 
Rahmenhandlung begonnen wird. 

Ebensowenig kann man sagen, dab nach 90maliger Ausffihrung der 
Wurfhandlung der Drang bestehe, sie welter auszufiihren. Die Vp. sptirt 
einen solchen Drang iiberhaupt nicht. Das zeigt sich z. B. bei Vp. F, wo 
der Versuch mit dem Stadium der OewShnung abgebrochen wird. 

Ein Druck zur Ausfiihrung der alten Handlung liegt vielmehr erst vor, 
wenn die neue Handlung begonnen wird. Erst dann sind die Kr~fte akut, 
die zum Riickfall dr~ngen, erst dann steht die Vp. unter einem aus- 
gesprochenen Zwanf I. Die Energie, aus der der Ri~klalldrucIc er[olot, 
scheint demnach aus der Vornahme zur neuen Handlung zu /lieflen. Eine 
andere Energiequelle besteht nirgends. 

Dieses Ergebnis erscheint zun~chst paradox. Denn die Vornahme, 
die ja an sich auf die neue Handlung zieR, soU demnach ]iSr bernie ein. 
ander wiclersprechenden HandluniIen die Energiequelle bilden. Da abet 
eine andere Energiequelle bei dieser ,,Ausfiihrungsgewohnheit" nicht 
vorliegt, diirfte die Konsequenz unabwendbar sein. 

Versucht man eine genauere Vorstellung davon zu gewinnen, wie es 
kommt, dab hier yon derselben Energiequelle her zwei sich wider- 
sprechende Handlungen gespeist werden, so wird man sieh v.u vergegen- 
wtirtigen haben, dab die Rtickfalltendenz ja nicht etwa auftritt, sobald 

a) Vgl. die Ausfiiln~ngen fiber das Unterbrechen yon Handlungen in Teil II. 
Ferner Ze~garnil~, Das Behalten erledigter und unerledigter Handlungen; 
dieses Heft. S. 29 u. 84 f. 
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man irgendwelche zwei beliebigen Handlungen hintereinander ausffihrt, 
also z. B. nicht, wenn man nach der Gew6hnung an die Apparat- 
bedienung als neue Handlung nieht eine etwas veri~nderte Apparat- 
bedienung, sondem irgendeine ganz andere Handlung ausffihrte, etwa 
,,mit einem Hammer gegen eine Wand sehlagen" ; vietmehr mfissen ganz 
spezlelle Bedingungen in bezug auf die Handlungsstrulctur vorliegen. Die- 
sen speziellen Bedingungen wird in unseren Versuchen dadureh Rechnung 
getragen, dab sin Teil einer unbetonten Mittelhandlung ver~ndert wird, 
die in eine betonte Rahmenhandlung eingebettet ist. Die Rfickfall- 
tendenz t r i t t  also nur auf, wenn die Vornahme auf eine Gesamthandlung 
gerichtet ist, die sich yon der alten Handlung nur in solchen Teilen und 
nur soweit unterscheidet, dab es sich, wenn man den Gesamtcharakter 
beider Handtungen in Frage zieht, beide Ma~ um psychisch sehr nahe 
verwandta Aktionen handelt. 

(~berdies liegt zumindest in unserem Falle eine direkte ~bereinstim- 
mung der ersten Phasen der beiden sieh widerspreehenden Handlungen 
vor. Das durch die Vornahme gesetzte Quasibedfirfnis umfaBt also 
nicht nur ein der alten Handlung sehr nahe verwandtes Gesehehen, son- 
dern betrifft  mindestens zum Teil geradezu dasselbe seelische System wie 
die frfiheren Handlungen. Haben sich solche seelischen Systeme aber 
erst einmal herausgebildet, so diirften sie, wenn das momentane Quasi- 
bedfiffnis befriedigt ist, noch einige Zeit auch im ungespannten Zu- 
stand als eine Art Leerform bestehen bleiben. Auf Grund der durch die 
erste Handlung geschaffenen Handlungsganzheit und der damit ent- 
standenen Einheitlichkeit des Systems mul~ sieh daher der dem Quasi- 
bedfirfnis ~quivalente Spannungszustand zugleich fiber das gesamte Sy- 
stem ausbreiten. So kommt es, dai~ mit der Vornahme zur Gesamt- 
handlung nicht nur der im Vornahmeakt eigentlich beabsiehtigten Teil- 
handlung, sondern zugleieh auch der alten Teilhandlung neue Energie 
zugeffihrt wird, die sich in einer Tendenz zur alten Handlung, d .h .  in 
einem Rfickfalldruck ~ul~ertI). 

Ist das Gebiet, dem diese Handlungen angeh~iren, psyehiseh noch nicht sehr 
differenziert, so k6nnte, fiir den Fall, daft die fragliche Handlung nut so einfach 
nebenbei ausgefiihrt wird, schon dadurch eine Riiekfallgefahr auftreten, dai3 mit 
der generellen Zuwendung der Vp. zu diesem Handlungsgeb~et dig Energie dem 
fertig durchgebitdeten und yon der unmittelbaren Vergangenheit her noch im 
Vordergrund stehenden System zuflieBt. 

Das durch die Vornahme gesetzte Quasibediirfnis wird anfiinglieh 
der alten Handlung und damit dem Rfickfalldruck um so mehr zugute 
kommen, als es sich bei der alten Teilhandlung in dieser Phase um ein lest 
ausgebildetes System handelt, das mit dem Anfangsteil dieser Handlung 
in fester, enger Kommunikation steht, w~hrend fiir die neue Teilhandlung 

1) Vgl. Lewin, a. a. O., S. 31 ff. 
Psychologische Forschung. Bd. 9. 9 
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ein solches System noch nicht zu Gebote steht, sondern sich erst allm~h- 
lieh herausbilden muB. So kommt es zu Ri~ck/all/ehlern, so/ern nicht 
dutch besondere Maflnahmen die Kommunikation der /raglichen Teil. 
handlung mit jenem Gesamtsystem gelb's$ wird, das dutch die Vornahme 
neu unter Spannung gesetzt wird. 

Eine solche L68ung der Kommunilcation ist nun keineswegs ohne wei- 
teres m6glich. Die Vp. mu[~ daher fiir die fragliche Teilphase des Ge- 
schehens den Ablauf der Motorik dutch besondere Beherrschungsmafi. 
nahmen unterbinden (da ja das zugehSrige Quasibedfirfnis durch die 
Vornahme neu akut geworden ist) und start dessen die gefi~hrdete Teil- 
handlung als ,,selbst~ndige" Handlung ausfiihren. In diesem Falle ent- 
steht eine Situation, wo sich zwar leistungsm~[~ig ein wie eine einzige 
I-Iandlung anmutender Geschehensablauf ergibt, wo aber psychologisch 
in Wirklichkeit zwei (relativ gesonderten Systemen entsprechende) 
Handlungen vorliegen, derart, da[~ die eine Phase der einen (alten, . 
umfassenden) Handlung unterdrfickt wird, wiihrend die andere Hand- 
Iung abl~uft. 

Mit der wiederholten Ausffihrung der neuen Handlung tritt mehr oder 
weniger rasch auch eine bessere Durchbildung des neuen Systems ein, 
eine Ab168ung der Kommunikation des Mittelteiles des alten Systems 
vom Gesamtsystem und die Herausbildung einer neuen, festen Kom- 
munikation entsprechend der neuen Handlung. So kommt es bei der 
Ri~ckgew6hnung wiederum zu ~hnlichen Schwierigkeiten wie bei der Um- 
gewShnung (im wesentlichen also zu einem Riickfalldruck nunmehr im 
Sinne der zweiten Handlung). Da aber bereits das erste System ausge- 
bildet vorliegt, wird der Riickfalldruck nunmehr leichter iiberwunden. 

Auf Grund der wiederholten Hin- und Riiekgew6hnung resultiert 
schlieltlich ein komplizierteres System, in dem die beiden Untervarianten 
glcichberechtigt nebeneinander stehen, und in der die Kommunikation 
in der einen oder anderen Richtung yon der Vp. um so eher lest beherrscht 
wird, als mit der tterausbildung der belden Handlungsvarianten das 
Gesamtgebiet, dem diese Handlung angeh6rt, einen h6heren Grad von Di/- 
/erenziertheit erreicht hat. In diesem Stadium ist also keine Bek~mpfung 
eines Rfickfalldrucks mehr nStig, weil mit der Vornahme zu der einen 
oder der anderen Variante zugleich eine genfigend weitgehende L6sung 
der Kommunikation des jeweils nicht zugehSrigen Systems vom Gesamt- 
system eintritt derart, da~ diescm System nunmehr keine neue Spannung 
zufliel~t und damit der Riickfalldruck ausbleibt. 

Dieses Ergebnis best~tigt die Ausffihrungen yon Lewinl), dal3 gewisse Hand- 
]ungsganzheiten zwar die Voraussetzung fiir das Auftreten yon Gewohnheitsfehlern 
bilden, dal~ aber die Ganzhei tss t ruktur  sclbcr noch nicht  die EnergiequeUe dieser 
Gcwohnheitsfehler abgibt. 

1) Lewin, Psychol. Forsch. 2, 119. 1922. 
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W e n n  der  R i i ek fa l ld ruck  nach den kurzen Au~sagepausen wieder  

r e l a t i v  groG, ngml ich  grSl3er als am Schlufl der  vorausgegangenen  Gruppe  
von  Wii r fen  ist ,  so wiirde das  daff ir  spreehen,  dab  das  eben herausgebi l -  
de t e  neue Te i l sys tem in seiner  S t r u k t u r  und  der  K o m m u n i k a t i o n  m i t  
dem Gesamtsys t em noeh n i ch t  ganz fest  geworden ist .  I n  de r  T a t  b le ib t  
dieses e rneute  Wiede rau f t r e t en  des Rf ickfa l ldruekes  aus, wenn d ie  
Pausen  ers t  naeh  der  fes ten  Durchb i l dung  und  dem S ta r rwe rden  des 
neuen  Sys tems  eingelegt  werden.  

Wenn bei unseren Versuehen 1) der Riicldalldruck nicht merkbar ist, sobald 
zwischen GewShnung und UmgewShnung ein Tag eingeschoben wird, so kSnnte 
man'das zun~ehst dahin aufzufassen versuehen, dab im Verlaufe dieser Zeit auf 
Grund der normalen Lebensvorg~nge das entstandene erste System einer Auf- 
15sung verfallen ist. Dem widersprieht jedoeh, dab die Vp. auch am 2. Tage 
die alte Handlung noch ,,kann", dab also die auf Grund des Lernens entstandene 
Gesamtstruktur noch irgendwie vorhanden ist bzw. auf den einfaehen Vornahme- 
akt hin wieder erzeugt werden kann. 

Dieser Tatsaehe dfirfte eine theoretiseh sehr wesenttiehe Bedeutung zu- 
kommen. Der F~higkeit, gewisse Handlungsganzheiten auszuffihren, die man 
zun/~ehst nieht ,,gekonnt" hat, entsprieht das Herausbilden gewisser ,,dispositio- 
neUer" Strukturen, in unserer Ausdrucksweise gewisser innerer Systeme. Diese 
Systeme k6nnen in einem sp~teren Zeitpunkt noch vorhanden sein: man ,,kann" 
diese Handlung noch. Oder aber diese F/~higkeit kSnnte durch anderweitige 
Einflfisse zerst6rt worden sein. Von dieser Frage des Fortbestehens oder Nicht- 
fortbestehens der Systeme ist nun zu trennen die Frage, ob ein solches System 
sich in einem bestimmten Moment in einem Spannungszustand befindet, also 
ein Bediirfnis repr~sentiert derart, dab eine Tendenz in der Richtung auf diese 
Handlung vorliegt. Systeme, die sich zun/~ehst in Spannungszustand befunden 
haben, k6nnen aueh im ungespannten Zustand fortbestehen. (Wir kommen damit 
zu einer ganz ~hnliehen Unterscheidung wie sie Zeigarnik [Das Behalten erledigter 
und unerledigter Handlungen; dieses Heft, S. 69 f.] yon ganz anderen Grundlagen her 
aufgestellt hat. Dort zeigt sich der Unterschied zwisehen den im Spannungs- 
zustand befindlichen Systemen und den Systemen im ungespannten Zustand in 
seiner Auswirkung auf das Gedhchtnis.) 

Es ware allerdings aueh mSglich, dab die Rfiekfalligkeit bei UmgewShnung 
nach 1 Tage Zwisehenzeit deshalb ausbleibt, well infolge der grSl~eren Zwisehen- 
zeit die ,,Ahnliehkeit" der beiden in Frage kommenden Handlungen im Sinne 
ihrer ZugehSrigkeit zu demselben wenig differenzierten Gebiete nieht mehr groB 
genug dafiir ist, dab ein Ubergleiten aus einer Handlung in die andere leieht 
genug erfolgen kann. ~ber  diese Fragen kSnnten erst weitere Untersuchungen 
AufsehluB geben. 

[Die Begriffe, die wit bier zur Erkl~rung des Riiekfalldrueks heranziehen - -  
insbesondere die Begri~fe der den Quasibedfirfnissen entsprechenden Systeme in 
gespanntem und entspanntem Zustand, ihrer Kommunikation mit anderen Sy- 
stemen auf Grund von unmittelbarer funktioneller Naehbarschaft oder teilweiser 
Identit~t, sowie die Begriffe der LSsung und Bildung yon Kommunikationen - -  
haben zweifellos mit den Begriffen der Bahnung und Hemmun~j, der Bildung von 
einfachen und mehrfachen Assoziationen im Sinne der Assoziationstheorie gewisse 

1) Bei Mi~nsterbergs Versuchen, wo die Gewohnheit im Laufe yon Monaten 
erzeugt worden ist, ist das erste System, dann auch das zweite anscheinend so 
fest~ dab es auch in spannungsleerem Zustande l~ngere Zeit fiberdauert. 

9* 
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formale Gemeinsamkeiten. Andererseits liegen hier tiefgehende Unterschiede. 
Insbesondere wird nicht die Tatsache der wiederholten Ausfiihrung zweier Hand- 
lungen an sich und die sieh dadureh bildende Assoziation als Ursaehe der Gewohn- 
heitsfehler angesprochen, sondern die im Riickfalldruck sich ~ul3ernde Spannung 
wird auf das durch die neue Vornahme entstandene Quasibedi~r/nis zuriickgeffihrt. 
Aueh daiiir, dab diese auf Grund der neuen Vornahme entstandene Spannung 
sich im Sinne auch der alten ttandlung iiul~ert, geniigt keineswegs das wiederholte 
Hintereinanderausfiihren der fraglichen Handlungen, sondern es miissen sich 
gewisse einheitliehe Handlungsstrukturen herausgebildet haben, und zwar ein- 
heitliehe Systeme ganz bestimmter Struktur. Diese Fakten abet iibersehreiten 
durchaus den Rahmen dessen, was an begrifflichen Momenten in den alten Be- 
griffen der Assoziation und der Bahnung enthalten ist und zwingen zu einer 
wesentlich tiefer greifenden Begriffsbildung.] 

Es fragt sich, ob die L6sung der Kommunikat ion zwischen dem zu 
ver~ndernden Teile und der Gesamthandlung notwendig ein relativ 
langdauernder Prozel~ sein mul~, oder ob sieh nicht vielleicht von vorn- 
herein ein Handlungstypus ausbilden l~13t, bei dem die Umsehaltung 
nach der einen oder anderen Riehtung leichter vorgenommen werden 
kann. Wir werden spi~ter sehen, dal3 das durchaus mOglich ist (vgl. 
S. 145 fg.). 

IH. Verwechslungsfehler. Versuchsreihe III. (Fortsetzung der Versuche 
mit Vp. B). 

1. Der Verlau/ des Versuc.r B 3. Das Au/treten der Verwechslungsge/ahr. 

Die Versuche mit  Vp. B wurden nach zwei Tagen an einem dritten 
Versuchstage (B3) fortgesetzt. Die Versuchsanordnung geht aus Tab. 9 
(1. u. 2. Kolumne) hervor. Der Versueh bot Gelegenheit zur Beobach- 
tung einer neuen, theoretisch wichtigen Erscheinung. 

Der Verlauf des Versuchs war folgender: 

I I I  (I. Stadium dieses Versuchstages). (Heben des Hebels.) Wie naeh 
den Beobachtungen bei der Fortsetzung der Versuehe mit  Vp. A zu er- 
warren ist, t r i t t  wegen der L~nge der Zwischenzeit kei~e Ri2cl~/alltendenz 
auf. 

IV (II) (Drticken des Hebels). Ebenfalls keine RiZclc/alltendenz. 

Zu Wurf 2--5 gibt die Vp. an: ,,Sobald ich die Kugel in den Trichter ge- 
worfen habe und die Hand zum Hebel fiihre, mul~ ich selbst Kontrolle iiben und 
mir vornehmen, was ich tun mul3; yon Mlein wiirde ich es nicht richtig machen". 

Es handelt sieh also nicht um RiiekfMle. Vielmehr scheint eine ge- 
wisse Unsicherheit vorzuliegen. Die Vp. pri~/t nach, in welcher Weise sie 
im Begriff sei, den Hebel zu bedienen, und entscheidet sieh dann, ob sie 
so fortfahren oder eine -~nderung der Handbewegung vornehmen wolle. 
Eine Korrektur  ist nicht notwendig. 

Von Wurf 6--10 und 11--15 widmet sich dis Vp. hauptsachlich der 
Endhandlung; die Hebelbedienung wird als Nebenhandlung, dabei aber 
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Tabelle 9. Die Versuche mit Vp B. 

1 
2 

Stadium 

B 1 Ia] 
Be Ib / Gew6hnung 
B2 I I  Umgew6h- 

nung 

Bs I I I  (I) Riick- 
gewShnung 

Bs IV (II) erneute 
Umgew6hnung 

B3 Va (III) 

B4 Vb (I) 
B4 VI (II) 
B, v i i  (III) 
B, VIII (IV) 

Art der 
Hebelbedienung 

140 Wfirfe �9 heben 
56 . . . .  
96 , drficken 

90 , heben 

36 ,, drficken 

48 ,, heben 

70 , heben 
66 ,, drficken 
70 ,, heben 
30 ,, drficken 

tl er i ilnseres 

96 

St4rke der Verwechslungs- 
gefahr 

Ausdehnung 
fiber die 
Wfirfe 

L 
3 

0 
2 
2 I 

10 6--40 

1 8--26 
2 3--17 
1 1--7 

riehtig ausgefiihrt. Von Wurf 16 an erfolgt die Hebelbedienung ,,v611ig 
automatisch".  

V ( I I I )  (Heben des Hebels). Erstaunlicherweise treten hier wieder 
Fehler auf (vgl. die kurvenmi~Bige Darsteltung in Abb. 7, S. 136). Mit un- 
seren bisherigen theoretisc}ien Ergebnissen lassen sich Riickf~lle an dieser 
Stelle nicht vereinbaren. Die qualitative Analyse (vgl. unten) ergibt ta t :  
si~chlich, dai~ der dufierlich gleiche Tatbestand der Fehlhandlung bier psy- 
chisch ganz anders bedingt ist als in den frfiheren Fallen. Es handelt  sich 
um Fehler, die auf andere Ursachen zurfickzufiihren sind und nach an- 
deren Gesetzen verlaufen. 

Daffir gibt schon die Beschreibung der Phi~nomene wesentliche An- 
haltspunkte.  Nachdem die Vp. zu Wuff 1--5 angegeben hat, ,,es gehe 
genau so gut",  erkl~irt sie zu Wurf 6, sie sei unsicher, wie sie zu handeln 
habe: ,,Bei Wuff  6 multte ich einen Augenbliek iiberlegen, wie ich es zu 
machen h~tte. Es war aber keine Tendenz in irgendeiner Richtung vor- 
handen".  Bei Wurf 9 seheint die ,,Uberlegung" auszufallen, denn die 
Vp. bedient den Hebel/alsch:  ,,Die falsche Hebelbedienung ist ganz von 
selbst gekommen. Ich glaube, ieh hat te  meinen Fehler bereits gemerkt,  
als ieh den Hebel noch gar nicht herabgedriickt hatte.  Aber ich woUte 
,die Bewegung nieht hemmen;  ich hat te  zu grol3e Lust  daran."  Bei 
Wurf 10 mul~ die Vp. anscheinend aus einer gewissen Unsieherheit heraus 
die Hebelbedienung wieder i~berlegen: , ,Eben muBte ich deutlich fiber- 
]egen, wie ich den Hebel bedienen mfil~te; die Handbewegung war un- 
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entschlossen." Nachdem die Vp. zu Wurf 11--15 keine Aussagen zu un- 
serem Problem gemacht hat, bedibnt sie bei Wurf 16 und nach einer Aus- 
sagepause bei Wurf 17 den Hebel wiederum ]alsch. Das ist darauf zurfick- 
zuffihren, daft die Vp. j.etzt eine neue schwierigere, nach ihren Angaben 
yon ihr sehr ernst genommene Rahmenhandlung beginnt, die als Haupt- 
handlung ausgeffihrt wird. Die Vp. bemerkt den Fehler jedesmal erst, 
als die Kuge! nicht auf der Auslaufrinne erscheint. 

In ~berejnstimmung mit den friiheren F~llen treten also auch hier 
Fehler leicht auf, wenn die Hebelbedienung als NebenhandIung aus- 
geffihrt wird. Der Unterschied besteht aber darin, dab nicht wie 
bei den friiheren Fi~llen ein Fehlerdruek vorliegt, der durch einen 
Gegendruek kompensiert werden muB, sondern dab der I-Iandlung 
eine Unsi~cherheit, Unentschlossenheit vorausgeht, die eine ~berlegung 
erforderlich macht. Bleibt diese (~berlegung aus (wenn die Hebel- 
bedienung als Nebenhandlung ausgeffihrt ~ird) und handelt die Vp. 
einfach darauf los, so ist die MSglichkeit einer Fehlhandlung gegeben. 
Wir wollen diese Fehler ira Unterschied zu den frfiheren als ,,Ver- 
wechslungs]ehler" bezeichnen. Mit dem Fortschreiten der Unterslmhung 
werden sich noch weitere Unterschiede zwischen Rfiekfall- und Ver- 
wechslungsfehlern ergeben. 

Die ~berwindun 9 der Verwechslungsyefahr erfolgte yon Wurf 18--48. 
Nachdem die Vp. bisher den Hebel insgesamt 3real falsch bedient hat, 
igoerlegt sie yon Wurf 18--21 am Trichter immer erst, welehe Variante 
der Hebelbedienung zu benfitzen sei: ,,Ich habe reich diesmal zusammen- 
genommen, sowohl beim W~hlen der Kugel wie aueh w~hrend der Hand. 
bewegung yore Triehter zum ttebel. Ich habe jedesmal fiberlegt, welehe 
Handbewegung n6tig sei." Von Wurf 22--25 wird die Endhandlung als 
Haupthandlung ausgefiihrt. 

Die Aussage zu Wurf 26--29 gibt AufschluB fiber Faktoren, die der 
Verwechslungsgefahr entgegen wirken. Vom Triehter geht eine Hem. 
mung, eine Warnung aus : ,,Ganz sicher erfolgt die Hebelbedienung noch 
nicht. Es ist so etwas wie eine HinderunysSendenz da. Wenn ich die Kugel 
in den Trichter werfe, muff ich mir klar werden, was ~etz$ zu tun ist, sonst 
bin ieh unsicher." 

Von Wurf 30--35 hat die Vp. am Trichter nicht mehr die Wahl zwi- 
schen zwei MSglichkeiten der Hebelbedienung, sondern der Triehter ver- 
mittelt ihr bereits eine Entscheidung: ,,Sobald ich die Kugel in den Trich- 
ter werfe, ]commt mir die Klarheit: Jetzt den Hebel emporheben! Von 
da ab geht die Handbewegung mechanisch vor sieh. Ieh babe am Trich- 
ter nieht etwa eine Wahl, ob ich den Hebel heben oder driieken soll, son- 
dern die Klarheit ]commt mir nahezu mechanisch." Dasselbe ist yon Wurf 
36--40 der Fall, nur weniger intensiv: ,,Es geht jetzt ganz glatt. Die 
Klarheit am Trichter tritt noch auf, aber sehw~cher." 
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Bei Wurf 44 fiihrt der V1. eine StOrung herbei. Die Vp. bewegt nunmehr 
den Hebel wie ratios bin und her, ohne dab sich in diesen Bewegungen 
aber eine entsehiedene Wendung naeh oben oder unten auspragt. Es 
scheint, als wisse die Vp. nicht, wie sie den Hebel zu bedienen babe. 
Bei der Aussage erkl~rt sic, den Hebel habe sie nach ihrer Erinnerung 
gar nicht mehr berfihrt, sondern in der Handlung innegehalten. Von 
Wurf 45--48 handelt die Vp. auf Instruktion schnell; sie beherrscht so die 
Handlung gut. 

2. Die Entwicklung der Verwechslungsge/ahr und der Au//orderungs- 
charakter der GegenstSnde. 

Die Vp. B verffigt, wie aus dem Versuchsverlauf hervorgeht, am vor- 
liegenden Versuehstage nicht nut leistungsm~Big, sondern auch psychisch 
gleichm~Big fiber jede der beiden Varianten der ttebelbedienung. Ein 
Fehlerdruek in irgendeiner Richtung ist nicht mehr vorhanden. 

Bei dieser psychischen Situation besteht die MSglichkeit, daB die Vp. 
die Varianten verwechselt. Bereits im Stadium IV (II) deutet sich bei 
Wurf 2--5 Verweehslungsgefahr an. Im Stadium V (III) steigert sie sich 
und ffihrt zu Fehlhandlungen. 

In diesem Stadium tritt anfangs bei mehreren Wiirfen eine Unsicher- 
heir auf, welche der beiden Varianten gefordert sei, und die Vp. mul~ sich 
die Instruktion vergegenwdrtigen (Wurf 6, 10). Versfiumt die Vp. dies, 
oder fallen die ,,Unsicherheit" und die ,,~berlegung" aus, wenn die 
Hebelbedienung als Nebenhandlung ausgeffihrt wird, so ist die Ausffih- 
rung der/alschen Hebelbedienung mSglich (Wurf 9, 16, 17). 

Aus der Selbstbeobachtung der Vp. geht hervor, dab bei der ~ber- 
windung dieser Verwechslungsgefahr die imperativischen Funktionen der 
Dinge eine Rolle spielen. Vom Trichter geht eine Hemmung, ein Anhalten 
des Handlungsgeschehens aus (eine ,,Hinderungstendenz" nach den Aus- 
sagen der Vp.; vgl. Wurf 26--29); ein Unsicherheitsstadium schaltet 
sich hier in die ttandlung ein und erfordert eine gTberlegung. Bemerkens- 
wert hierbei ist, dab der Trichter diesen ,,Warnungscharakter" erst nach 
mehrmaligen (6) ~berlegungen und (3) Fehlhandlungen annimmt, w~hrend 
bei der UmgewShnung der Hebel sogleieh bei Wurf 1 Warnungseharakter 
hatte. Das ist darauf zuriickzuffihren, dab die Verwechslungsgefahr und 
damit die Spannungslage der Vp. sich erst allzMihlich steigert, w~hrend der 
Rfickfalldruck sogleich in roller St~rke da war. 

Entseheidet sieh die Vp., der Warnung folgend, mehrere Male am 
Trichter fiber die zu beniitzende Mittelhandlung, so nimmt der Trichter 
die .Funktion eines Wegweisers an, gibt der Vp. ,,Klarheit", ob sie 
heben oder drficken solle. 

Es f~llt auf, dab bei dem sich vollziehenden (~bergang zur neuen 
Handlungsart im Stadium der Verwechslungsgefahr niemals Korrekturen 
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falsch angesetzter Handbewegungen 
stattfinden, in dem Sinne, wie sie 
bei den friiher besprochenen ersten 
Umgew6hnungen so h~ufig zu be- 
obachten sind. Die Ursache ffir 
diesen auffallenden Tatbestand sehen 
wir in einem Umstand, der die zeit- 
liche Lage gewisser Aufforderungs. 
charaktere innerhalb der Handlungs- 
ganzheit betrifft. Die Korrekturen 
und die vorangehenden ,,imperati- 
vischen Einfglle" batten wir auf 
einen Warnungscharakter des Hebels 
zuriiekgefiihrt. In der Tat lag w~h- 
rend der UmgewShnung der /unk- 
tionelle Schwerpunkt des Geschehens 
beimHebel.ImLaufe desVersuch s hat 
sieh aber, wie friiher beschrieben (vgl. 
S. 124), dieser Schwerpunkt an den 
Trichter vorverlegt, und beiderRiick- 
gewShnung lagen bereits Anhalts- 
punkte fiir einen imperativischen 
Charakter des Trichters vor. So ist es 
bei Fortsetzung der Versuche yon 
vornherein unwahrseheinlich, dal~ 
der Hebel noeh einmal einen Auffor- 
derungscharakter annimmt. Der Auf- 
forderungs, bzw.Warnungscharakter 
bleibt vielmehr am Trichter, also in 
einem so friihen Stadium der Hand- 
lungsganzheit, dab besondere falsch 
angesetzte Handbewegungen mit 
nachfolgender Korrektur nicht auf- 
treten kSnnen. 

Es ist ferner auf gewisse Unter- 
schiede in der Art der Aufforderungs- 
eharaktere im Stadium der Riick- 
falltendenz und der Verwechslungs- 
gefahr hinzuweisen. Hatte sieh bei 
der friiheren UmgewShnung der am 
Hebel auftretende Imperativ zuerst 
auf eine s~zielle Hebelbedienung be- 
zogen (z. B. bei Vp. A. : Achtung! 
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Nicht drticken !), und war dann vom Trichter ein Impera t iv  allgemeinen 
Inhalts  ausgegangen (z. B. : Hebelbedienung ansetzen! Richtig an- 
setzen!), so hat  bei der Verwechslungsgefahr der Trichter zuerst einen 
aUgemeinen (Achtung! Aufpassen auf Hebelbedienung !) und dann einen 
spezlellen Aufforderungscharakter (Heben!). Dieses Fak tum wird uns 
noch beim nachsten Versuch beschaftigen. 

Ubt  der Triehter seine Wegweiserfunktion anfangs intensiv (Wurf 
30--35), so sparer schw~cher aus (Wurf 36--40). Sehlie~lich wird die 
Wirksamkeit  eines Befehlseharakters des Trichters nicht mehr erlebt; 
die Vp. leitet spontan die richtige Variante der Hebelbedienung ein. 
(Auch bei den Rtickfallversuchen wurde der Warnungscharakter  des 
Hebels schlie~lich nicht mehr erlebt, und die Vp. setzte spontan die 
Handbewegung zur Hebelbedienung riehtig an.) 

Systematisch lassen sich an der Hand der Symptome 8 St~rkegrade der Ver- 
wechslu~gsge]ahr unterscheiden, die in Abb. 7 (B3) zur Grundlage eincr kurven- 
ms Darstellung beniitzt werden. 

8. Fatschbedienung des Hebels (Stadium III,  Wurf 9, 16, 17). 
7. Die Vp. iiberlegt, welche Mittelhandlung sie zu beniitzen habe (Wurf 6 

und 10). 
6. Vom Trichter geht eine Hemmung aus (Wurf 18--21). 
5. Dasselbe, doch weniger intensiv (Wurf 26---29). 
4. Der Trichter hat einen inhaltlich bestimraten Befehlscharakter als Weg- 

weiser filr die Entscheidung (Wurf 30--35). 
3. Dasselbe, doch weniger intensiv (Wurf 36--40). 
2. Die Handbewcgung wird nahezu ,,mechanisch" ausgefiihrt. 
1. Die ttandbewegung ~4rd v611ig ,,mechanisch" ausgefiihrt. (Die Gruppen 1 

und 2 kommen im vorliegenden Versuch nicht mehr vor.) 
Bei der Betrachtung der Kurve f~.llt auf, dal3 im Gegensatz zur Rfictdall- 

tendenz die Verwechslungsgefahr nach Aussagepausen nicht sl~rker au]tritt. 
Als Marl ]iir die Stgrke der Verwechslungsge]ahr k6nnen herangezogen werden: 
1. Die Zahl der Falschbedienungen des Hebels. 

2. Die Zahl der Wiirfe, bei dencn die Vp. iiberlegt, welche Mittelhandlung 
sie zu beniltzen habe (Gruppe 7, 6, 5). 

3. Die Ausdehnung der Verwechslungsgefahr. Als 1. Wurf der Verwechslungs- 
gefahr gilt dcrjenige, wo zum erstenmal Zweffel, Unschlfissigkeit oder lJberlegung 
auftreten, als letzter, wo der Befehlscharakter des Trichters zum letztenmal beob- 
achtet wird (Gruppe 3 und 4). 

3. Die Handlungsganzheit im Stadium der Verwechslungsge]ahr. 

Zum genaueren Verst~ndnis der Verweehslungsgefahr ist es not- 
wendig, noehmals auf die Entwicklung der Handlungsstruktur  zurtick- 
zukommen. 

Die Handlungsganzheit  war urspriinglich gleichsam ,,eingleisig": 

(i) 
LieB die Vp. das Handlungsgesehehen autochthon ablaufen, so dr~ngte 

es in die eine vorhandene Bahn. 
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Wollte die Vp. einen Teil der Handlung anders ausffihren (1. Um- 
gewShnung), so mul~te sie einen Druck aufwenden, um das Handlungs- 
geschehen yon einer bestimmten Stelle, n~mlich vom Trichter ab, in 
ein neues System (cs) zu leiten. Auch jetzt blieb die Handlungsganzheit 
noch insofern eindeutig geriehtet, als das erste Gleis (cl) dureh besondere 
Mal~nahmen abgetrennt wurde : 

Cl 

(11) ~ ~ ~  
ez 

Wollte die Vp. jetzt wieder das ersfe System (cl) benfitzen (1. Rfiek- 
gewShnung), so muBte sie wieder einen neuen I)ruck aufwenden und 
die zweite Bahn absperren; yon allein w~re das Handlungsgesehehen in 
die zweite Bahn (c2) gelaufen. Die Absperrung brauchte jetzt aber nicht 
mehr so stark zu sein: 

C1 

(IH) 
e2 

,, Verwechslungen" in diesem Stadium, wo das Handlungsgeschehen 
noch selber autochthon in die eine oder andere Bahn dr~ngt, kommen 
nicht vor. Fehlleistungen kSnnen nur so zustande kommen, daI~ die 
Vp. die GegerimaBnahmen unterlEl~t. 

Allm~hlich wird der RiickfaUdruek schw~cher und hSrt schliei~lich 
ganz auf. Beide Systeme bekommen gleiehen Rang und gleiche Festig- 
keit. Der Beherrsehungsdruck der Vp. wird weniger intensiv, wird habi- 
tuell; das Beherrschen der Handlung l~uft gleiehsam ,,von selbst" ab. 
Eine Art automatiseher Regulierung scheint zu erfolgen. Die Handlungs- 
ganzheit ist jetzt ,,zweigleisig"; das Handlungsgesehehen fliel3t ebenso 
leicht fiber das eine wie fiber das andere Teilsystem ab: 

Cl 

(iv) 
C2 

Damit ~ndern sich die Funktionen des Beherrschens. Hatte das Be- 
herrschen anfangs die Funktion, das Handlungsgesehehen w~hrend des 
Ablaufs nicht sieh selber zu fiberlassen, gegen den Rfiekfalldruek einen 
Gegendruck auszufiben, so kann im zweigleisigen Stadium die Handlunfls- 
ganzheit ruhlg slch selber iiberlassen bleiben, nut muB yon vornherein die 
richtige Handlungsvari~nte in Gany gebracht werden. 
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In der Tat war zu beobachten, da~ die Abwehrstellung der Vp. gegen 
die vorher ausgefiihrte Hebelbedienung, die Gerichtetheit zugunsten der 
einen Variante gegen die andere schwindet. Die Handlung wird zwar als 
Variante eines komplizierter strukturierten Typs, abet doeh mit einer ge- 
wissen Unbeki~mmertheit um die and, ere Variante ausgefiihrt. War friiher 
die Einstellung: Die eine Variante ge~Ien die andere, so jetzt: Die eine 
Variante oder die andere. Aus den beiden zur Veffiigung stehenden Va. 
rianten wdhlt die Vp: ein/ach eine aus. Sie fiihrt z. B. die Handlungs- 
ganzheit in der Variante 

aus. Ebenso kann sie aueh die Variante c 1 wiihlen: a ~ e .  

Diese in bezug auf die Hebelbedienung ,,variable", ,,zweitfleisige" 
Struktur der Handlungsganzheit ist bei Vp. A gegen Ende des vierten 
Versuch~tages [in den Stadien V (III) und VI (IV)] erreicht. Bei Vp. B 
liegt sie am dritten Versuchstage mit dem Stadium V (III) vor. 

H~ngt bei dieser Struktur der Handlungsganzheit die Riehtigkeit der 
Hebelbedienung davon ab, dab die riehtige Variante eingeleitet wird, 
so erkl~rt sich damit aueh das Eintreten eines Unsicherheitsstadiums 
gerade am Triehter (beiVersuch Ba), denn am Trichter wird die Bewegung 
zur Hebelbedienung angesetzt. Hier finder ein einer ,,Entscheidung" 
dquivalenter Proze]3 statt. Dieser unterbricht aber nicht etwa die 
Handlungsganzheit zeitlich im folgenden Sinne: 

sondern begteitet das Einweffen der Kugel in den Trichter oder setzt mit 
dem Einweffen ein: 

a [ Cc ,  (c,) d ] e . 

Anfangs hat dieser Prozel3 zwei Phasen: Unschlfissigkeit und Entschei- 
dung; sp~ter tritt nur die letzte Phase, die Entseheidung, die Wegweisung 
auf (das hi~ngt mit der imperativischen Funktion des Trichters zusam- 
men). Verwechslungs/ehler entstehen bei falseher Wegweisung. (Schon 
hier sei darauf hingewiesen, dab solche Unsicherheits- und Entsehei- 
dungsprozesse bei Riick]allfehlern nicht auftreten.) 

1) Gegeniiber der Darstellung des Riickfalldruckes, we die nichtgewollte 
Handlungsvariante durch einen Gegendruck zu tiberwinden war [c~ ~ cl ~], wird 
bier die momentan nicht benutzte Handlungsvariante entsprechend der anderen 
psychisch-dynamischen Situation durch einfaches Einklammern dieser Variante 
[c2 (cl)] dargestellt. 

2) Das Zeichen ~ bedeu• den elner ,,Ent~cheidung" ~quivalenten ProzelL 
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Man wfirde bei der Untersuchung der Verweehslungsgefahr zu ganz anderen 
Ergebnissen kommen, wenn man Leistungsbegri//e benfitzte. Das bloBe Zusammen- 
z~hlen der Fehlhandlungen gs gar keine Aufschlfisse fiber die wirklichen psy- 
ehischen Vorgiingel). 

3a. Das Ausbleiben der Verwechslungsge/ahr bei Vp. A. 
Warum tri t t  die Verwechslungsgefahr bei der Fortsetzung der Versuche mit 

Vp. B (S. 132), nieht aber bei der Fortsetzung der Versuche mit Vp. A (S. 125) auf ? 
Vielleicht ist das in individuellen Di//erenzen begrtindet. Die Vp. A ist viel- 

leieht sorgf~ltiger und vorsichtiger, die Vp. B l~ssiger und flfichtiger. 
Vielleicht liegen die Grfinde aber aueh in einer verschiedenen Struldur der 

Handlungsganzheit in/olge der verschiedenen Zwischenzeit. Die Vp. B hat, wie aus 
der Selbstbeobachtung hervorgeht, naeh der kurzen, zweit~gigen Pause noch vSllig 
gegenw~rtig, welche Hebelbedienung sie zuletzt ausgeffihrt hat; sie wei0, dal] jetzt 
die Hebelbedienung ver~ndert wird und unterdriiekt in Erwartung einer Riickfalt- 
tendenz yon vornherein die niehtgeforderte Variante. Ihre Handlungsganzheit hat 

die  S t r u k t u r  cl �9 Dor  R e andruek bleibt  aber aus;  so m a c h t  

die Gerichtetheit der Vp. gegen die niehtgeforderte Variante einer LSssigkeit und 
Unbekfimmertheit um die andere Variante Platz. Die Struktur der Handlungs- 
ganzheit ist jetzt a ~ e .  Damit ist das Stadium erreieht, in dem Verwechs- 
lungen mSglich sind. (In diesem Sinne ist der Versueh B a in Tab. 7 eingetragen.) 

Vp. A dagegen ist nach Verlauf yon 30 Tagen dem Versuch etwas /remd 
geworden. Sie weiB nicht mehr, welche Hebelbedienung sie zuletzt ausgeffihrt hat  
und ob jetzt eine Ver~nderung vorgenommen wird. Sie besinnt sich wohl im 
allgemeinen auf das Auftreten einer Rfickfalltendenz; es ist ihr aber nicht so- 
gleich gegenu~rtig, daft sie am besten von vornherein Gegendruck au/wendet. So ffihrt 

d e sie ein/ach eine Variante der ttandlung a u s : a l b c  1 1 -  (vgl. Tab. 7). Wenn demzu- 
folge, wie wir frfiher er6rterten, w~hrend des n~chsten Stadiums eine Rfickfall- 
tendenz auftritt, so iibt die Vp. alsbald Gegendruck aus: ~ ]  c~ ~-~-1 ~ ~ ] "  Bei 
dieser Struktur der Handlungsganzheit sind Verwechslungen ausgeschlossen. 

Wenn weiterhin bei Ausbleiben des Rfickfalldrucks in den Stadien V (III) und 
VI  (IV) die Handiungsganzheit eine zweigleisige Struktur annimmt (vgl. Tab. 7) 
und auch bier keine Verweehslungen erfolgen, so kann das in allgemeiner Beherrscht- 
heit der Vp. begriindet sein. Das MiBverst~tndnis gegen Ende des Versuches im 
Stadium VI ist vielleicht ein Zeichen beginnender Unbeherrschtheit. 

Bei Betraehtung der Tab. 7 ergibt sich jetzt, dab Vp. B mit Beginn des 
3. Versuchstages yon der ,,psychischen Entwieklungsstufe" 2 der ttandlungs- 
ganzheit sogleich zu Stufe 4 fibergeht, w~hrend Vp. A li~nger auf Stufe 2 ver- 
weilt und dann noch Stufe 3 durchliiuft. Es handelt sich bei diesen Versuehs- 
anordnungen nicht um eine regelm~flig /ortschreltende psyehisehe Entwieklung; 
die Entwicklung ist vielmehr durch das Dazwischenliegen yon Pausen und das 
Auftreten yon Riieldalltendenzen kompliziert. 

4. Das Schic]csal der Verwechslungsge/ahr bei wiederholtem Auflreten und 
die Bedeutung der Au//orderungscharaktere. 

~Iach 42 Tagen  win'den die Versuche mi~ Vp. B wiederum for tgese tz t .  
Der  neue Versuch (der am v ie r ten  Versuchs tage  s t a t t f i nde t )  erhMt die  
Bezeichnung B a. Die Versuchsanordnung  geh t  aus  Tab.  9 hervor .  

1) Vgl. Lewin, Vorsatz, Wille und Bediiffnis, S. 16H. und Psychol. Forsch. :r 
S. 82ff. 1922. 
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a) Der Verlau/ des Versuches B 4. 
W~hrend des Versuches traten wiederum, mit einem Unsicherheitsstadium 

beginnend, Verweehslungen auf. Die wesentliehen Symptome waren dieselbea 
wie am 3. Versuehstage: Unsicherheit, Unschltissigkeit, ]~berlegung und Ent- 
seheidung. Dazu wurden mannigfache neue Momente beobachte~ und weitere 
Aufsehlfisse fiber die Aufforderungscharaktere gewonnen. 

Im einzelnen war der Versuehsverlauf folgender (vgl. Abb. 7): 
V b (I) (Heben des Hebels). Ohne Besonde~heiten. 
VI (II) (Driieken des Hebels). Die Verwechslungsgefahr beginnt bei Waft  8 

mit Unsicherheit fiber die Hebelbedienung (auf dem Wege yore Trichter zum Hebel) 
und darauffolgender Uberlegung. Sogleieh beginnt auch die l~ber~ndung. Aus 
der Aussage der Vp. zu Wurf 14--15 geht hervor, daB der Trichter jetzt bereits 
einen noeh nieht ganz festen Be]ehlscharakter hat: ,,Es gibt gleieh nach dem 
Einweffen der Kugel in den Triehter eine Vorstdlung, ob ich heben oder driieken 
soll. Kommt sie nicht, so besteht Unsicherheit." Die Wirksamkeit dieses Befehls- 
charakters wird bis Wuff 26 erlebt. Danach wird die Hebelbedienung mtr noeh 
als Nebenhandlung ausgeffihrt; yon Wuff 37 an effolg~ sie ,,vSllig mechanisch". 

VII (III) (Heben des Hebels). Die Verweehslungsgefahr tr i t t  jetzt: mit ge- 
steigerter St~rke auf (vgl. Abb. 7). Sie beginnt bei Wurf 3 mit einem Zwei/d 
im Augenbliek der (richtigen) Hebelbedienung, ob diese riehtig sei. Zu Wuff 8 
gibt die Vp. an, sie habe sieh erst ,,orientiert", welehe Hebelbedienung geforder~ 
sei. Bei Wuff 12, wo die durch eine neue Instruktion erschwerte Endhandlung 
als Haupthandlung ausgeffihrt wird, und bei Wurf 13, wo die Vp. dureh eine 
Frage des V1. abgelenkt wird, bedient die Vp. den Hebel /alsch. 

Mit Wuff 14 beginnt die ~berwindung der Verwechslungsgefahr. Der 
Triehter hat Be/ehlscharakter. Der Vp. kommt eine ,,orientierende Vorstellung": 
,,Ieh kann nicht sagen, dab ich willentlieh daran denke". Von Wurf 24 an 
wird die Wirksamkeit des Befehlscharakters nieht mehr erlebt, yon Wurf 25 
an die tIebelbedienung als Nebenhandlung, yon Wuff 38 an ,,vS]]ig meehaniseh" 
ausgeffihrt. 

VIII  (IV) (Driicken des Itebels). Die Verweehslungsgefahr tr i t t  wieder sehr 
stark auf. Nach einem kurzen Gesprach fiber nieht zum Versuch gehSrige Dinge 
bedient die Vp. sogleich bei Wuff 1 den Hebel /alsch. Sie gibt an, fiber dem 
Gespr~eh die Anderung der Instruktion ganz vergessen zu haben. Nach abermals 
kurzem Gesprach hebt sie bei Wurf 2 wiederum den Hebel, ffihrt dann abet die 
Handiung nieht welter aus. Die Vp. gibt jetzt an, sic babe naeh dem Gespr~ch 
die Hebelbedienung nieht mehr gewul3t, ist also vSllig verwirrt. 

Von nun an geht die Verwechslungsgefahr rasch wieder zuriiek. Bei Wuff 3 
muB die Vp. die Hebelbedienung noch fiberlegen; yon Wurf 4--7 hat sie die In- 
struktion gegenw~rtig. Von Wurf 9 ab erfolgt die Hebelbedienung ,,meehaniseh", 
yon Wurf 16 ab ,,vSllig mechaniseh", also ganz unkontrolliert. 

b) Ergebnisse. 
F i n d e r  in dem S tad ium,  in dem die Vp. fiber beide Mi t t e thand lungen  

gleichmal~ig vefffigt ,  nach  dem Auf t r e t en  der  Verwechslungsgefahr  e in  
wei terer  Versuch s ta r t ,  so kann,  wie der  vor l iegende Versuch zeigt ,  die 
Verwechslungsge/ahr nach ]eclem Wechsel im Gebrauch der Mittelhand- 
lungen neu au/treten. 

Die Verwechslungsgefahr  beg innt  wiederum mi t  Unsicherheit fiber die  
Hebe lbed ienung  und 8teigert sieh d a n n  (ira Gegensatz  zur  Ri ickfa l l tendenz ,  
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die yon Stadium zu Stadium schwi~cher wird). Sie tritt in jedem folgen- 
den Stadium stdrker als w~hrend des vorhergehenden Stadiums auf. 
(Einen quantitativen Vergleich erm0glieht Tab. 9.) 

Macht die Vp. n~mlich w~hrend des Stadiums VI (II) trotz Unsicherheit 
noeh keinen direkten Fehler, so eriolgt wghrend des Stadiums VII  (III) zwcimal 
fatsche Hebelbcdienung, und zu Beginn des Stadiums V I I I  (IV) t r i t t  vSllige 
Verwirrung ein. Die Vp. hat  g~nzlich den ~Iberb]ick verloren, mit  welcher Hebel- 
bedienung sic begonnen hat, welche zuletzt ausgeffihrt worden ist und welche 
jetzt  gefordert wird. Das ist nicht nur auf die Ablenkungsversuche des V1. zurfick- 
zuftihren - -  es erscheint fraglich, ob diesc bereits wi~hrend des Stadiums VI (II) 
densclben Erfolg gehabt hgtten - -  sondern auch darauf, dab der Versuch bereits 
l~ngere Zeit dauert und die Vp. nicht mehr frisch ist. 

Die Verwechslungsgefahr begiunt in jedem folgenden Stadium bei 
einem ]ri~heren Wurf des Stadiums. Sie schwindet aber auch rascher als 
w~hrend des vorhergehenden Stadiums. 

Sie beginnt, wie die Kurve in Abb. 7 zeigt (vgl. ferner Tab. 10), w~hrend 
des Stadiums VI (II) mit Wurf 8, w~hrend des Stadiums VII  (III) mit Wurf 3, 
w~hrend des Stadiums VI I I  (IV) mit Wurf 1. Nachdem sie ihren H6hepunkt er- 
reicht hat, schwindet sie im Stadium VI (II) von Wurf 8--27 (in 19 Wfirfen), 
im Stadium VII  (III) yon Wurf 13--25 (in 12 Wiirfen), im Stadium VI I I  (IV) 
yon Wurf 2- -9  (in 7 Wiirfen). 

Das Sehwinden der Verwechslungsgefahr ist wie bei Versueh B 3 kein 
einfaches SchwAeherwerden ohne sonstige Veri~nderungen, sondern hat 
einen typischen Verlau], der sieh aber nicht einfach wiederholt. 

Fiir den dritten Versuchstag batten wir vier Abschnitte in der Ent- 
wicklung der Verwechslungsgefahr ermittelt. Zun~chst war die Vp. 
mehrmals unsicher tiber die Instruktion und muBte fiberlegen. Dann 
nahmen gewisse Dinge imperativisehe Funktionen an. Der Trichter 
hatte zuerst einen allgemeinen Warnungs-, dann einen speziellen Be- 
fehlseharakter. Sehliel~lieh wurde ein Befehlscharakter des Trichters 

Tabelle 10. Die Verwech~lungsffe]ahr bei Vp. B (.B3 und B~). 

Handlung 

Dritter Ver- 
suchstag 

Vierter Ver- 
suchstag 

Abschnitt 

1 2 3 4 

Stadium 

Unsehli~ssigkeit 
iUer die Hebel- 
bedienung am 

Trichter und 
•berlegung 

Wurf 6--21 

Wurf 8--13 
Wurf 3--13 
Wurf 1--7 

Warnungs- 
charakter des 

Trichters 

Positiver Be. 
/eldseharakter 
des Trichters 

8pontanes Ein- 
leiten der rich- 
tigen Variante 
als Nebenhand- 
lung. Kein Er- 
lebnis eines Be- 
fehlscharakters 

mehr 

] 
Wurf 26--29 Wurf 30--40 |  

1 

) Wurf 14--26[ Wurf 
) Wurf 14--17] Wurf 

Bs Va (III) 

B4 VI (II) 
Ba VII (III) 
B, VIII (IV) 

28 fg. 
25 fg. 

) Wurf 9 fg. 
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nicht mehr erlebt; die Vp. leitete spontan die richtige Variante ein, wobei 
sie die Hebelbedienung als Nebenhandlung ausfiihrte. 

Machen wit diese Abschnitte zur Grundlage von Tab. 10 und verfolgen 
den Entwicklungsgang am vierten Versuchstag. Auch hier ist in allen 
Stadien ein Abschnitt  der ,, Unsicherheit" vorhanden. 

Wie lange diese ,,Unsieherheit" bei jedem einzelnen Wurt dauert, dariiber 
gibt eine Aussage der Vp. DD Auskunft. Die Vp. DD erkl/trt am 1. Versuchs- 
tage, indem sie auf die Rollgesehwindigkeit der Kugel Bezug nimmt und demgem'~l] 
als Zeitmal] Wegs~recken angibt, zu Wurf 8--11 des Stadiums II, die Ver- 
wechslungsgefahr habe ,,so lange gedauert, wie der Stfitzbalken der Rinne breit 
sei"; zu Wuff 12--14: ,,Noch viel kiirzer, etwas welter oben, wie Steeknadel- 
spitze so groB". 

Auch der Befehlscharakter des Trichters ist nachzuweisen. Die Vp. 
sprieht von einer ,,orientierenden Vorstellung", die ihr , ,gekommen" sei, 
ohne dab sie sich willentlich um Orientierung bemfiht babe. Es I~llt aber 
alff, dab in den Stadien VI und V I I  

1. an  Stelle der inneren Unsicherheit sogleich ein positiver Be- 
fehlseharakter des Trichters tri t t ,  Absehnitt  2 somit iibersprungeu 
wird und 

2. der Befehlscharakter im Stadium VI  noch w~hrend 13 Wiirfen, 
im Stadium V I I  aber nur noch w~hrend 4 Wfirfen wirksam ist, und 
die Vp. somit  ]riiher imstande ist, die richtige Variante spontan ein- 
zuleiten. 

I m  Stadium V I I I  werden zwei Abschnitte iibersprungen; an Stelle 
des Unsicherheitsabschnitts t r i t t  sogleich der SehluBabschnitt der wieder- 
gewonnenen Sieherheit. 

Die ~berwindung der Verwechslungsgefahr erfolgt also von Stadium 
zu Stadium immer rascher, weil der Trichter immer rascher einen posi. 
liven Be[ehlscharakter annimmt und dieser immer kiirzere Zeit, schlie[31ich 
abet iiberhaupt nicht mehr wirksam zu sein brauch~, damit  die Vp. zur 
spontanen Einleitung der richtigen Variante imstande ist, obwohI der 
Befehl des Trichters abwechselnd zwei verschiedenen Varianten (Heben ! 
- -  Driieken !) zu gelten hat.  

Das Immer-friihere-Beginnen der Verwechslungsgefahr ist wahrscheinlich 
dutch die Tatsache der Fixierung der Aufforderungscharaktere mitbedingt: 
Der positive Befehlseharakter des Trichters, der zun~chst wesentlich zur ~ber- 
windung der Verwechslungsgefahr beitr~gt, zielt auf eine bestimmte Hebelbe- 
dienung. Nach Ver/~nderung der Hebelbedienung mfiBte er also, wenn er nicht 
selbst mitge/~ndert wird, gegen die neue Instruktion wirksam sein. Der der 
neuen Instruktion gem/~Be Befehlscharakter scheint bei jeder neuen Umgew6hnung 
rascher aktuell zu werden. Er ger/~t so mit dem alten Befehlscharakter immer 
frfiher in Widerstr~it, und damit tritt die Verwechshmgsgefahr imrner eher auf. 
Er verdr/tngt den alten Befehlscharakter auch immer rascher, so dab die Ver- 

" wechslungsgefahr aueh immer /riiher au/h6rt. 
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Interessant ist ein Vergleich mit der Ri~ck/alltendenz. Dort nahm der Trichter 
gegen Ende der Umgew6hnung einen allgemeinen Warnungseharakter an (Achtung i 
Aufpassen auf Hebelbedienung !) und war so naeh Ver~nderung der Hebelbedienung 
welter im Sirme der Inst, ruktion wirksam. Hier abet hat der Triehter gegen Ende 
der Verweehslungsgefahr spezlellen Befehlseharakter (Driicken bezw. Heben!) 
und tr~gt so zur Erzeugung einer neuen Verwechslungsgefahr bei. 

[Die kurze Unsicherheit der Vp. am dritten Versuehstage yon Wuff 2--5 des 
Stadiums IV (II) kann nicht mit Aufforderungscharakteren in Zusammenhang 
gebraeht werden. Die Vp. hat voriibergehend den ~berbliek verloren und ver- 
schafit ihn sich selber wieder.] 

Das Auftretert  der Verwechslungsgefahr wurde auch bei Versuchen 
mit  anderen Vpn. beobachtet .  

5. Entscheidende Unterschiede der Ri~ck/alltendenz und der Verwechs- 
lungsge/ahr. 

Die Unterscheidung zwischen Riickfall tendenz und  Verwechslungs- 
gefahr ist yon  grundlegender Bedeutung fiir die ktinftigen Untersuchun.  
gem Es seien daher noch einmal die wlchtigsten Unterschiede gegeniiber. 
gestellt. 

l~i~ck]alltendenz Verwechslungsg~fahr 

1. Erstes Au/treten. 
Die Riickfalltendenz tritt zuersr bei 

der ersten UmgewShnung (am 1. Ver- 
suchstage) auf. Sie beginnt sehr stark 
und fiihrt in der Regel sogleich bei den 
ersten Wiirfen zu Fehlleistungen. 

Die Verweehslungsgefahr tritt erst 
nach wiederholter Urn- und Riick- 
gewShnung (an einem sp~teren Ver- 
suchstage) auf und dann frtihestens 
nach der ersten Veranderung der Hebel- 
bedienung an diesem Versuchstage. Sie 
beginnt zuni~chst schwach und auBert 
sich in Unsicherheit der Vp. 

Die RiickfaUtendenz kann in sofort 
folgenden sp~teren Stadien nochmals, 
doch welt sch~u~cher auftreten. 

~. Au/treten in sp~teren Stadien. 
Die Verwechslungsgefahr kann in 

sofort folgenden spfi~teren Stadien noch 
wiederholt au/treten. Ist ihre l~ber- 
windung mit auf einen Warnungs- und 
Befehlscharakter des Trichters zuriick- 
zufiihren, so beginnt sie in den fol- 
genden Stadien/riCher, ist evtl. 8tdrker 
und schwindet rascher. 

3. Bescha//enheit, Kra/te. 
Die Vp. spiirt, dab ein Zwan? zur 

Ausfiihrung der vorher ausgefiihrten 
Art der Hebelbedienung vorhanden ist. 
Unterliegt sie diesem Zwang, so weifl 
sie doch, welche Handlung vorher ge- 
iibt worden war und welche jetzt ge- 
fordert ist. 

Die Vp. empfindet Unsicherheit und 
UnschIi~ssigkeit, welche der beiden 
Mittelhandlungen sie zu beniitzen habe. 
Ein Zwang zur Beniitzung einer der 
beiden Handlungen ist nicht vorhanden. 
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4. Bek~mp]ung. 
Die Vp. kompensiert den Riicldall- 

druek durch einen Gegendruck (in der 
Regel st~rkere Beherrschung oder Be- 
tonung). Die Handlungsganzheit wird 
umstrukturiert: Die ttebelbedienung 
wird betont und relativ selbst~ndig aus- 
gefiihrt. 

Die Vp. iiberwindet die Unsieher- 
heir dutch ~berlegung und Vergegen- 
wgrtigung der Instruktion. 

5. Hil/en bei 
Bereits falsch angesetzte Hand- 

bewegungen werden h~ufig auf Grund 
yon ,,imperativischen Ein/dllen " dureh 
,,Korrekturhandlungen " verbessert.Diese 
beginnen bereit8 mit dem 1. Wur] und 
wandern im Verlaufe des Versuchs vom 
Hebel zum Trichter, wobei der ,,Einfall" 
immer matter wird. Am Trichter ver- 
fliichtigen sie sieh in die Vorstellung. 

Bei sp~terem Auitreten der Riick- 
falltendenz finden nur vereinzelte Kor- 
rekturhandlungen statt. 

der Bek~mp]ung. 
Vom Triehter geht nach einiger Zeit 

eine Hemmung des Handlungsgeschehens 
aus (Warnungseharakter des Trichters). 
Sparer nimmt der Triehter Wegweiser- 
/unktion an (spezieller Befehlseharakter 
des Triehters). 

Bei wiederholtem Auftreten geht die 
Verweehslungsgefahr sehr raseh wieder 
zuriick, ohne dab der Trichter impera- 
tivische Funktionen annimmt. 

6. Kennzeichne~de Termini der Vp. 
Die Vp. bedient sich u.a. solcher Die Vp. spricht yon ,,Unsicherheit", 

Ausdriicke wie: ,,Drang nach oben", ,,Unschliissigkeit", ,,Zweifel", ,,(~ber- 
,,Tendenz zu heben", ,,es fiel mir ein", legung", ,,Hinderungstendenz", ,,Klar- 
,,immer daran gedaeht", heir", ,,orientierende Vorstellung". 

Ist aus den Angaben der Vp. zu einem einzelnen Wurf aus l~Iangel an 
Sch~ffe nicht mit Sicherheit zu entnehmen, ob Riickfalltendenz oder Verwechs- 
lungsgefahr vorliegen, so diifften doch fortgesetzte Aussagen und das Gesamt- 
bild des Verlaufs keinen Zweifel dariiber lassen. 

IV. Versuehe iiber die Bedeutung des Handlungstypus und der umfassenden 
Handlungsganzheit. Versuchsreihe IV. (Sporadische Fehlleistungen). 

1. Versuche mit  einem urspriinglich zweigleisigen Handlungstypus.  Der 
Versuch D (wissentlicher Versuch). 

Die theoret ischen Uberlegungen ffihrten zu der These, dab die St~rke 
der Riiek~alltendenz mit  der speziellen Stru]ctur der Handlungsganzhei t  
in Zusammenhang  stehe (vgl. S. 119fg.). Die Riickfall tendenz trete bei der 
UmgewShnung deswegen so stark auf, weil die Hand lung  bis dahin als 
die einzig m6gliche, sie trete bei der Ri ickgewShnung aber deswegen 
schwdcher auf, 'well die Handlung  jetzt  bereits als eine yon zwei Varianten 
eines kompliz ie~er  s t ruktur ier ten Ganzhei ts typs ausgeffihrt wurde. 

I s t  diese These richtig, so inflate die Riickfall tendenz bereits bei der 
ersten Umgew6hnung schw~cher auftreten,  wenn die Handlung  von vorn. 
herein als eine yon zwei Var ianten ausgeffihrt wird. 

Psychologische Forschung. Bd. 9. l0  
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Ein solcher Versuch wurde mit  Vp. D angestellt. Die Vp. D hat te  sich 
bei einer friiheren Gelegenheit mit  der Einr ichtung des Appara t s ,  u. a. 
auch mit  der Funktionsweise des Hebels, ve r t rau t  gemacht ,  am Hebel  
ein wenig gespielt und ihn einige Male probeweise bedient;  auch kannte  
sie den Zweck und ungefi~hren Verlauf der Versuche. Mit dieser Vp. 
wurde ein Versuch von folgender Anordnung vorgenommen:  

I. (90 Wiirfe). Der Hebel wird gehoben. 
II. {62 Wfirfe). Der Hebel wird gedriickt. 

III .  (51 Wiirfe). Der Hebel wird gehoben. 
IV. {40 Wiiffe). Der Hebet wird gedriickt. 

a) Der Verlau] des Versuch8 war folgender: 
I. (Heben des Hebels). Nachdem die Handlung liingere Zeit ohne Schwierig- 

keiten effolgt ist, wird mit Beginn einer neuen Endhandlung bei Wur/ 30 der 
Hebel pl6tzlich ]alsch bedlent. Auch bei Wurf 31 wird die Handbewegung zur Hebel- 
bedienung falsch angesetzt und erst unmittelbar am Itebel korrigiert. So ffihrt 
die Vp. bei Wuff 32 und 33 die Hebelbedienung als Haupthandlung aus; mit 
Wurf 37 erfoigr diese wieder automatisch. 

II. (Driicken des Hebels). Eine Ri~ck/aUtendenz trit~ nicht au/. Nachdem 
die Vp. die Hebelbedienung bei Wurf 1 noch beherrscht, bei Wurf 4 nur noch 
abgeschw~cht beherrscht ausgefiihrt hat, verlauft bei Wuff 12 das Handlungs- 
geschehen bereits ,,yon allein" richtig. Eine nachbildhafte Wirkung der Vor- 
nahme tritt bei Wurf 16 auf; die Vp. erkl~rt: ,,Ich denke hin und wieder ans 
Drticken, oder vielmehr ich denke, daft ich nicht daran denke". Bei Wurf 31 
erfolgt die tIebelbedienung ,,vSllig mechanisch". 

!II .  (Heben des Hebels). Nachdem die Vp. Wurf 1 beherrscht ausgeffihrt 
hat, setzt sie bei Wurf 2 die Handbewegung zur Hebelbedienung/alsch an, ver- 
bezsert sie abet wieder. 

Bei Wuff 3 und 10 liegt eine schwache Verwechslun!tsge/ahr vor. Die Vp. 
handelt bei Wuff 3 richtig, ist aber doch unruhig: ,,Ich hatte schon einen Schreck, 
dal3 ich es falsch machte." Bei Wurf 10 iiberlegt die Vp. wiihrend der Handlung, 
ob diese richtig sei. 

Bei Wurf 15 ist die Handlung ,,vSllig meehanisiert". ,,Ich h~tte eben kaum 
gewuflt (wenn ieh gefragt worden witre), ob ieh den Hebel gehoben oder gedriickt 
babe." 

IV. (Driicken des ttebels). Bei Wurf 1 bedient die Fp. den Hebel ]alsch. Sie 
hat sieh nichts tiberlegt und nichts vorgenommen: ,,Ich habe den Hebel ohne 
~berlegung bedient. Ich habe in der Zwischenzeit gar keine Vornahfi~e gefal3t. 
Ich hatte gar keine begriffliche Ahnung, ob ich den Hebel heben oder driicken 
sollte, auch keine, was ich eigentlich tat. Ich habe es erst an meinem Mil3effolg 
gesehen." 

Nach dieser Fehlleistung werden Wuff 2--8 beherrseht ausgefiihrt. Bei 
Wurf 11 und 19 wird die Handlung bereits als ,,automatisch", bei Wurf 27 als 
,,ganz automatisch" bezeichnet. 

b) Er6rterung des Versuchs und Ergebnisse. Betrachte t  man  den Ver- 
suchsverlauf rein ~ul~erlieh, so ist er naeh den bisherigen Beobachtungen 
v61lig unvers~ndlich. W~hrend  des Stadiums I I  miiBte eine Rfiekfall- 
tendenz auf t re ten;  sie bleibt  aber  aus. Dagegen f indet  bereits w~hrend 
des Stadiums I bei Wurf  30 vSllig fiberraschend eine FaIschbedienung 
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des Hebels und bei Wurf 31 eine Korrekturhandlung s tat t .  Auch bei 
Wurf  2 des Stadiums I I I  wird die Handbewegung zur Hebelbedienung 
falsch angesetzt;  beiWurf  1 des Stadiums IV erfolgt wiederum eine Falsch- 
bedienung. 

Der Versuchsverlauf ist aber erkl~rbar, wenn man annimmt,  dab die 
psychische Hal tung der Vp. yon vornherein ganz anders als die der Vpn. 
A, B und C gewesen sei. Die Vp. fiihrt die Ha~dlung bereits w~hrend 
des Stadiums I als a_ ~ e ,  d. h. als eine yon zwei m6glichen Varianten 
aus. Zu Beginn des Stadiums I I  weiB sie, da~ m6glicherweise eine Riick- 
falltendenz auftri t t ,  und n immt  eine wenn auch nicht s tark ausgepr~gte 
Gerichtetheit gegen die nicht ge/orderte Variante ein; sie fiihrt die Handlung 
als [~] e= ~-~-~ ~ ~ ]  aus. In ~bereinstimmung mit unserer These tritt abet 
eine Riicb/aUtendenz yon der bei den Vpn. A, B und C beobachteten 
S~'rke nicht au]. So gibt die Vp. die Abwehrstellung gegen die nicht ge- 
forderte Variante auf und fiihrt gegen Ende des Stadiums I I  die Hand-  
lung a ~ e ,  w~hrend der Stadien I I I  und IV die Handlungen 

a ~ e  und a ~ e  aus. 
m m ~ m 

Fehlleistungen t reten nut s1~oradisch auf. 

Einen ~berblick hierfiber gibt Tab. 1I. Beaehten wir in jedem Stadium 
den Zeitpunkt, wo die ,,mechanische" Ausffihrung der Handlung beginnt (dies 
ist Wurf 20 im Stadium I, Wuff 31 im Stadium II  usw.). Sobald die Handlung 
mechanisch ausgeffihrt wird, linden keine Fetdleistungen mehr statt (mit Aus- 
nshme yon Wurf 30 und 31 im Stadium I, die besonders zu besprechen 
sind). Fehlleistungen finden lediglich vor Beginn der Mechanisierung start, 
und zwar im Stadium I I I  bei Wurf 2 und im Stadium IV bei Wuff 1. Im 
I. Falle scheint es sich um einen R/~ck/a//zu handeln, wghrend zu Beginn des 
Stadiums IV die Vp. einfaeh keine Vornahme zu etwas Neuem fallt und so das 
ARe ausffihrt. 

Aus diesem Rahmen fallen die Fehlleistungen bei Wurf 30 und 31 im Sta- 
dium I heraus, die erst nach der Meehanisierung der Hebelbedienung effolgen. 
Sie kSnnen auf folgende Weise erkl~rt werden. Mit Wurf 30 beginnt eine neue 
erschwerte Rabmenhandlung. Die Vp. muB jetzt die bisher gelegten Kugeln in 
die Schale ~urficklegen; die alte Vorlage wird entfernt, eine neue auf den Tisch 
gelegt und eine neue Instruktion fiber die Rahmenhandlung gegeben. Nach dieser 
Pause beginnt die Vp. gleichs~m eine neue Handlung; sie fa~t eine neue Gesamt. 
vornahme, die im vorliegenden FaUe hinsichtlicb der Hebelbedienung eine Fe/d- 
vornahme is~. 

Wuff 30---31 mii~ten also auf Tab. 11 sinngemgB als Wuff 1 und 2 eines 
Stadiums Ia eingetragen werden, das mit Wurf 8 (das ist bei Durehzghlung Wurf 37; 
vgl. die Beschreibung des Versuchsverlaufs) in den Absehnitt der Mechanisierung 
tritt. 

Die sporadischen Fehlleistungen sind nach dieser Untersuchung tei/8 
Riick/dlle, teils Verwechslungen. Sie t re ten nut im An/angsstadium jedes 
Handlungsahschnltte8 auf, solange die Handlung noeh nieht , ,mechanisch" 
ausgeffihrt wird. 

10" 
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TabeUe 11. Der Verlau] des Versuchs D. 

Ab- Verlauf der Handlung Stadium I Stadium H Stadium III Stadium IV schnitt 

1 Die Vp. hat die Wurf 1 fg. Wurf 1 fg. Wurf 1 Wuff 2 fg. 
Handlung gegen- 

w~rtig 

Besondere Erschei- - -  Wuff 2: Falsch- Wuff I :  Falsch. 
nungen ansatz bedienung 

2 Wurf 16 fg. Wurf 12 fg. Wurf 3 fg. Wurf 11 fg. Vorgang der ]r 
chanisierung 

Besondere Erschei- 
nungen 

Die Handlung wird 
mechanisch aus- 

gefiihrt 

Besondere Erschei- 
nungen 

Wurf 20 fg. 

Wurf 30" Falsch- 
bedienung 

Wurf 31 : Falsch- 
ansatz (Riick- 

falle) 

Wurf 16: Nach- 
bildhafte Wir- 
kung der Vor- 

nahme 

Wurf 31 fg. 

Wurf 3 : Schreck 
ob nicht falsch. 
Wurf 10: ~ber- 

legung (Ver- 
wechslungs- 

neigung) 

Wurf 15 fg. Wurf 27 fg. 

Bei Vp. E, die ebenfalls schon bei Beginn des Versuchs yon  der sp~- 
teren Veri~nderung der Hebelbedienung unterr ichte t  wird und die daher  
auch  sehon bei der Gew6hnung die Hand lung  als eine yon zwei mOglichen 
Varian~n ausfiihrt, k o m m t  es wiederum nicht zu einer ausgepr~gten 
Riickfall tendenz.  

2. VerSnderung der ttebelbedienung vor Entstehen der um/assenden Hand- 
lungsganzheit. Der Versuch H. 

Die bisherigen theoret ischen Uberlegungen machten  die Riickfall- 
tendenz yon  der En ts tehung  einer Handlungsganzhei~ yon  bes~immter 
S t ruktur  abh~ngig (vgl. S. 116 fg.). 

Treffen diese Uberlegungen zu, so miil~te eine Rfickfall~endenz aus- 
bleiben, wenn die Hebelbedienung vor Ents tehung  einer Handlungsganz-  
heit ver~ndert  wird. 

Ein  solcher Versuch wurde mi t  Vp. H vorgenommen.  Mit dieser Vp. 
wurde das Heben des Hebels eingefibt (insgesamt wurde der Hebel 117 real 
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gehoben). Dazwisehen aber warden bin trod wieder einige wenige Wfirfe 
eingesehaltet, bei denen der Hebel gedri~ckt wurde. 

Das Heben des Hebels wurde also einseitig bevorzugt, und es war 
nach dem Verlauf des Versuehs D die Frage, ob auf diese Weise eine Ge- 
wohnheit fiir Heben erzeugt werden kSnnte, wenn die sp~tere Variation 
der Hebelbedienung nieht nur gewufit, sondern aueh mit  einigen wirk- 
lichen Ausftihrungen vorweggenommen wurde. 

a) Der Verlauf des Versuchs war folgender: 
I. Wuff 1--10 (Heben des Hebels). Ohne Besonderheiten. 

II. Wuff 11--121) (Driicken des Hebels). Keine Ri~ck/dlle. DieVp.gibt an:  
,,Am Hebel bin ich indifferent. Es ist kein Unterschied, ob ich hebe oder driieke.'" 

III .  Wuff 13--22 (Heben des Hebels). Ohne Besonderheiten. 
IV. Wuff 23--26 (I)riicken des Hebels). Ohne Besonderheiten. 
V. Wuff 27--56 (Heben des Hebels). Nach Wuff 32 sagt die Vp. aus: 

,,Am Hebel habe ich das Bewul3tsein, etwas yon B~eugung in meiner Hand zu 
haben." 

Als die Vp. nach der Aussagepause mi~ Wuff 33 die Handlung wiederbeginnt, 
fragt sie nach dem Einwerfen der Kugel in den Trichter, ob sie den Hebel heben 
oder drfieken solle. Eine Antwort wird nieht gegeben. Die Vp. heb~ den Hebel 
u n d  gibt  an:  ,,Es war mir selber interessant, was ich tun wiirde. Ich hob, aus 
Triigheitsprinzip. Aber ich babe wohl doch iiberlegt; ich dachte, bisher habe ieh 
gehoben und dann mfiBte ich wei~erheben." 

VI. Wuff 57--67 (Drficken des Hebels). Ohne Besonderheiten. 
VJ_L Wuff 68--134 (Heben des Hebels). Aussage nach Wurf 69: ,,Das Heben 

geh~ ganz m~hani~ch. Wenn ich einmal regis~riert babe: Heben!, dann geht es 
yon 8dbst weiter. Der Entschlu6 zu heben, ist schon vor dem W~hlen der Kugel 
gefaBt. Er wird nur einmal gefaBt, nichr jedesmal." 

VIII. Wuff 135--141 (Driicken des Hebels). Ohne Besonderheiten. 
IX. Wuff 142--146 (Heben des Hebels). Aussage nach Wuff 143: ,,Wenn 

ich die Instruktion gefaBt habe, ist sie auch schon dem BewuBtsein en~zogen." 
X. Wuff 147--156 (Drficken des Hebels). Ohne Besonderheiten. 
XI. Wurf 157--161 (Heben des Hebels). 

XII. Wurf 161--166 (Drficken des Hebels). 
Die Ergebnisse best~tigen unsere theoretischen ~berlegungen. Es 

trit~ niema~ eine Ri~ck]alltendenz auf, weder nachdem die Vp. den Hebel  
10real (naeh Wurf 10), noeh nachdem sie ihn 50real (nach Wurf  56), 
noeh nachdem sie ihn 117mal (nach Wuff  134) gehoben hat, noeh 
irgendwann sparer. 

Die Vp. ffihrt yon Wurf 1--10 die Handlung als die einzig gegebene 
aus. Eine umfassende feste Handlungsganzheit, in die auch die Hebel- 
bedienung lest eingebaut wdre, entsteht wghrend dieser 10 Wi~r/e noch nicht ; 
so kann, wie die Aussage bezeugt, die Hebelbedienung mit  Wurf 11 ohne 
Miihe ge~nder~ werden. Entsteht ~eine Handlungsganzh~it, so ent~teht 
also auch keine GewOhnung. 

Wi~hrend Wurf  11--12 fiihrt die Vp. die Handlung als die eine, w~h- 
rend Wurf  13--22 als die andere yon zwei mSglichen Varianten eines 

i) Die Wfiffe werden hier durchgez~hlt. 
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komplizierten Typs aus. Die Handlungsganzheit, die jetzt  im Entstehen 
begriffen ist, ist in bezug auf die Hebelbedienung yon vornherein variabel, 
,,zweigleisig". RiickfMle erfolgen niemals; bei Wurf 33 besteht anschei- 
head eine voriibergehende Verwechslungsgefahr. 

Das nebeneinander hergehende Ausfiihren beider Hebelbedienungen 
bewirkt also, auch wenn die eine Art der Hebelbedienung zahlenmdflig 
beherrschend ist und die entgegenstehenden Zahlen nach den Gesetzen 
der Assoziation keine wesenttiche Rolle spielen diirften (117:17) ,  noch 
besser als die wissentliche Ausfiihrung des Versuchs die Entstehung 
einer zweigleisigen Handlungsganzheit  und damit  das Ausbleiben yon 
Riick/dllen. 

3. Fehlleistungen anderer Art. 

Unter gewissen Umst~nden kSnnen Fehlleistungen auftreten, die 
psychologisch kaum als solche gerechnet werden k6nnen; z. B. dann, 
wenn nach der Instrukt ion durch den V1. die neue Vornahme yon seiten 
der Vp. ausgeblieben ist. Ein Beispiel liefert Vp. F. 

Mit Vp. F wurde am 1. Versuchstage das: 
I (105 Wiirfe) Dr/icken des Hebels eingeiibt, die Umgew6hnung abet erst 

am zweiten Versuchstage vorgenomraen: 
I I  (I) (32Wtirfe) Heben des Hebels. Wie bereits friiher mitgeteiit (vg|. S. 125), 

trat keine Rfickfalltendenz auf, auch nicht w~hrend des Stadiums: 
I I I  (II) (50 Wiirfe), Driict~en des Hebels. 
Uns interessiert aber hier, dab w~hrend des Stadiums: 
IV (III) (10 Wiiffe), Heben des Hebels, 

bei Waft 1 und 2 der Hebel /alsch bedient wurde. 
Die Vp. hat offenbar (wie Vp. D bei Wuff 1 im Stadium IV) gar keine neue 

Vornahme gefa0t: ,,Ich hatte die Instruktion ganz vergessen. Ich war iiber- 
haupt nicht mehr darauf aufmerksam. Friiher machte mir das keine Miihe. Die 
Frage, warum ich den Hebel dri~clde, verstand ich iiberhaupt nicht. Meine Ant- 
wort w~re gewesen: Damit die Kugel aus dem Kasten kommt." 

Bei Wurf 3--8 hat die Vp. zun~chst die Hebelbedienung gegenw~rtig; dann 
aber schweifen ihre Gedanken ab, und nach einer Aussagepause erfolgt bei Wurf 9 
wiederum eine Falschbedienung des Hebels. Bei Wurf 10 hat die Vp. die Instruk- 
tion vergessen und fragt, ob sie den Hebel heben oder driicken mfil3te. Bei 
Wurf 9 und 10 liegen also anscheinend Verwechslungen vor. 

Die VerhMtnisse, die hier vorliegen, erinnern an FMle, wo etwa bei 
Versuchen mit  sinnlosen Silben nach der Instrukt ion , ,Reimen" die neue 
Instrukt ion ,,Umstellen" nicht wirklich yon der Vp. i ibernommen wird 
(wobei man  dann von ,,Persistenz" bezw. , ,Perseveration" zu sprechen 
pflegt; vgl. G. E. Miiller, Ach, Lewin). 

V. Zusammenfassung. 
L~l~t man eine Rahmenhandlung, in die eine Mittelhandlung einge- 

better  ist, eine Zeitlang ausfiihren (das Stadium der ,,Gew6hnung") und 
ver~ndert dann einen Tell der Mittelhandlung, so treten (im Stadium der 
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,,Um(jewShnung") Fehlleistungen auf. Auch bei Rtickkehr zur urspriing- 
lichen Mittelhandlung (Stadium der ,,RiickgewShnun(j'.') und darauf- 
folgender erneuter Ver~nderung der MRtethandlung sind Fehlertendenzen 
bzw. Fehlleistungen zu beobachten. 

Es hat sich ergeben, dad diese Fehllcistungen sowohl nach dem ph~- 
nomenologisehen Befund wie nach Art und Gesetzlichkeit ihres Auf- 
tretens in zwei Gruppen zerfallen, n~mlich Riick]all. und Verwechslungs- 
]ehler. 

1. Riivk]all]ehler. 

a) IntensitStsgrade und Verlau]. 
Ausgesprochene Riickfallfehler treten nach der ersten Ver~nderung 

der Hebelbedienung auf. Die Vp. steht unter einem li~ngere Zeit dauern- 
den ,,Ri~lc/alldruck"~ der sich in FehUeistungen (in unseren Versuchen 
2--3) und Ansgtzen zu Fehlleistungen (2--7) auswirkt. Es lassensich 
acht Intensitgtsgrade der RiiekfMligkeit unterscheiden (vgl. S. 100), dar- 
unter folgende Hauptgrade: 

1. Fehlleistung. 
2. Ansatz zur Fehlleistung und Korrektur. 
3. Faktisch richtige Handlung. Die Riiekfalltendenz tritt nur noch 

in der Vorstellung auf und wird dort iiberwunden: 
4, Faktiseh riehtige Handlung. Keine Riiekfalltendenz. 
Die Riickfalltendenz wirkt sich im Verlauf der UmgewShnung in der 

Weise aus, dad zun~chst die st~trkeren, dann allm~hlich die sehwficheren 
lntensit~tsgrade auftreten. Der Abfall effolgt aber nicht kontinuierlich, 
sondern nach den Aussagepausen tritt die RiickfMligkeit versti~rkt auf 
(vgl. die kurvenm~Digen Darstellungen in Abb. 3 und 4, S. 99 und 104). 
Schliefllich (nach 23--43 Wiirfen) ist die ,,Umgew6hnung" vollzogen; 
der Riickfalldruek erlischt ganz. 

Bei Unterlassung der Aussagepausen wird die Riickfalltendenz kontinuierlich 
schw~cher und f~llt rascher ab. 

b) Bedingungen. 
1. Die Ver~nderung mud einen unselbst~ndigen Teil einer um]assen- 

deren Handlung betreffenl). 
Es daft nicht eine Kette relativ selbst~ndiger, wenig zusammen- 

h~ngender Teilhandlungen vorliegen, sondern eine in einheitlichem FluD 
ablaufende Handlungsganzheit. Erfolgt die Ver~nderung vor Entstehen 
dieser umfassenderen Handlungsganzheit, so tritt kein Riickfall alff (vgl. 
Versuch H). 

1) Im Tell II wird sich ergeben, dab die Riickfalltendenz auch dann aus- 
bleibt, wenn die Mittelhandlung in allen Teilen ge~ndert wird. In diesem Fall 
ist die Veranderung der Handlung so gewichtig, dai~ die veri~nderte Gesamthandlung 
fast einer neweu Handlung gleichkomm$. 
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2. Der yon der ~xnderung betroffene Teil darf nicht Haupthandlung 
sein. (Ist das der Fall, so wird unter den vorliegenden Umst~nden die 
Handlung ohne weiteres ,,beherrscht".) 

Wenn bei StSrungen die gesamte Handlung als Nebenhandlung aus. 
gefiihrt wird, treten auch bei relativ schwachen Rfickfalltendenzen noch 
Fehlhandlungen auf. 

3. Die umfassende Handlungsganzheit mul3 hinsichtlich des zu ver- 
iindernden Teiles eine ,,elngleisige" Struktur haben. (Sie daft z. B. nicht 
yon vornherein als eine yon 2 Varianten ausgefiihrt werden. Versuch H;  
vgl. auch Versuch D.) 

4. Die vergnderte Handlung muB in unseren die Gewohnheit nicht 
sehr tier verwurzelnden Versuchen in nicht zu groller zeitlicher Ent- 
fernung yon der alien Handlung ausgefiihrt werden (Versuch F, S. 125). 

In unseren Versuchen liegt zwischen der Vornahme zur neuen, der Gewohnhei~ 
widersprechenden Handlung und ihrer tatsacldichen Dureh/iihrun9 eine relativ 
kleine Zeitspanne. In welchem Ausmalle sich die Rfickfalltendenz bei lanyen 
Zwischenzei~en zwischen neuer Vornahme und Ausfiihrung bemerkbar macht 
oder dann, wenn ein eindringliches, die Vornahme zuriickdr~ngendes Erlebnis 
dazwischenliegt, muB weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben. 

c) Lernen und Gew6hnung. 
Es ist zu unterscheiden zwischen dem substantiellen Nichtk6nnen 

(s. S. 114), z. B. aus Ungeschicklichkeit oder Mangel an Ubung, und 
dem 8ituationsgegebenen Nichtk6nnen auf Grund des akuten Riick/aU. 
druekes. 

Substantielles Nicht- und SchlechtkSnnen wird durch Erlernen oder 
t~ben, Rfickfalldruck dutch Gegendruck iiberwunden. Der Ubungsfort- 
schritt wird durch Aussagepausen nicht gest6rt, wohl aber die Umge- 
w0hnung. 

Die Umgew6hnung wird durch den Schwierigkeitsgrad des (~bungs- 
fortschrittes night berfihrt. 

Neben dem Rtickfalldruck kann ein gewisses substantielles Nichtk6nnen bei 
der UmgewShnung vorliegen, das in unseren Versuchen aber keine wesentlichen 
Schwierigkeiten bereitet. 

d) Der Rficlc/alldruck. 
Der Riickfalldruck selbst scheint auf folgendes Faktum zurfickzu- 

gehen. Die durch die Vornahme zur neuen Handlung gesetzte psychische 
Spannung (Quasibediirfnis) kommt unter den oben angegebenen spe- 
ziellen Bedingungen nur z .T .  der neuen Handlung zugute, z .T .  aber 
flieBt sie in die noch bestehende Leerform des alten Handlungssystems 
und finder yon hier, falls die Ausfiihrung Unbeherrscht erfolgt (falls die 
Vp. also das Handlungsgeschehen sich selbst iiberl~l~t), den Zugang zur 
Motorik (vgl. S. 128fg.). 
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e) ~berwindung des Ri~c/alldrucks. 
1. Verl~uft das Handlungsgeschehen im Sinne der Riickf~lligkelt, so 

kann es durch eine ,,Korrekturhandlung" verbessert werden. 
Die Korrektur setzt in der Regel auf Grund eines ,,imperativischen 

Ein[alls" zun~chst unmittelbar am Orte der zu ver~ndernden Teilhand- 
lung ein. Mit fortschreitender UmgewShnung verlegt sie sich zeitlich 
zurfick bis zum Anfange der Teilhandlung, wobei sie mit dem Schw~cher- 
werden der Riickfalltendenz selber auch immer weniger lebhaft auftritt. 
Schliel]lich verflfichtigt sie sich ebenso wie die Riickf~lligkeit in die Ver- 
stellung. 

Korrekturen bleiben aus, wenn die gesamte Handlung, sei es infolge 
einer StOrung, sei es infolge vSlliger Geistesabwesenheit der Vp., als 
Nebenhandlung ausgeffihrt wiM. 

2. Die Vp. kompensiert den Rfiekfalldruek dureh einen Gegendruck. 
Sie sucht den yon der Riickf~lligkeit betroffenen, bisher relativ unbe- 
herrscht ausgeffihrten Handlungsteil zu beherrschen. Sie nimmt eine 
Umzentrierung der Gesamthandlung (nicht aIso etwa eine bloke Inten- 
sivierung des Vornahmeaktes) in der Weise vor, dal~ sie den ver- 
dnderten Handlungsteil als Haupthandlung ausfiihrt. Mit dieser Umzen- 
trierung ist eine relative Verselbst~ndigung des betreffenden Handlungs- 
teiles verkniipft und damit also eine jener Bedingungen geschaffen, unter 
denen, wie wir oben sahen, keine Riiekf~lligkeit auftritt. 

Betrifft die Beherrsehung anfangs den ver~nderten Handlungsteil 
unmittelbar, so sparer mehr seine richtige Einleitung. Ist er eine zeitlang 
behe~rseht ausgefiihrt women, so ist der Rfickfalldruck erheblich ge- 
schwi~eht. 

/) Spgtere~ Au]treten. 
Kehren wir mit der ,,Ri~ckgew6hnung" zur ursprfinglichen Handlung 

zuriiek, so tritt wiederum ein Rfickfalldruck im Sinne der zuletzt ange- 
fiihrten Handlung auf, der aber weit schw~cher ist und in der Regel nieht 
zu ausgesprochenen Fehlleistungen ffihrt. 

Die Schw~che dieses Riickfalldrucks ist in folgenden Momenten be- 
grfindet: 

1. Dadurch, dal3 die Vp. die Handlung im voraufgegangenen Stadium 
als eine von zwei mSglichen Varianten ausgeffihrt hat, hat die Hand. 
lungsganzheit eine mehr ,,zweigleisige" Struktur angenommen. Drangt 
das Handlungsgeschehen jetzt auch autochthon welter in das zweite Gleis, 
so f~llt es der Vp. doch nicht sehr schwer, dieses zu sperren. 

2. Die Vp. reehnet nach den Erfahrungen des voraufgegangenen 
Stadiums mit einem Riickfalldruck und kompensiert ihn yon vornherein 
dutch einen Gegendruck. Die Via. ffihrt die ttebelbedienung yon vorn- 
herein als gut beherrschte und relativ verselbstandigte Haupthandlung 
a u s .  
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3. Der Trichter hat anseheinend einen allgemeinen Aufforderungs- 
und Warnungscharakter des Inhalts: ,,Achtung! Hier Hebelbedienung 
riehtig ansetzen!" angenommen. 

Wird naeh liingerer Zeit noehmals eine Rfiek- und Umgew6hnung 
vorgenommen, so tritt bei dieser nur eine sehr sehwache Rfiekfall- 
tendenz auf (vgl. S. 125). 

2. Verwechslungs/ehler. 

a) lnteneit~tsgrade und Verlau/. 
Ist in der Benfitzung der beiden Varianten der Handlung mehrmals 

gewechselt worden, so kSnnen (in der Regel an einem sp~teren Versuehs- 
tage) Verwechslungsfehler auftreten. Es ist nicht (wie bei der Riiekfall- 
tend~nz) ein Zwang zur Ausffihrung der einen oder der anderen Handlung 
vorhanden, sondern die Vp. ist sieh fiber die zu beniitzende Variante im 
Zwei/el oder kann direkt Fehlvornahmen fassen. 

Es lassen sich acht Intensit~tsgrade der Verweehslungsgefahr unter. 
seheiden (vgl. S. 137), von denen die wichtigsten folgende sind: 

1. Fehlleistung. 
2. Unsicherheit fiber die zu benfitzende Mittelhandlung und ~ber- 

legung. 
3. Vom Trichter geht eine Hemmung des Handlungsgesehehens aus, 

d ie  eine Entscheidung fiber die Mittelhandlung efforderlich macht. 
4. Der Trichter hat einen inhaltlieh bestimmten Befehlscharakter 

als Wegweiser fi~r die Entscheidung. 
5. Spontane Einleitung der richtigen Variante. 
Im Gegensatz zur Rfiekfalltendenz setzt die Verweehslungsgefahr 

nieht sogleich zu Beginn eines Stadiums ein, sondern in der Regel erst 
einige Wfirfe spi~ter. Sie tritt (wiederum im Gegensatz zur Rfiekfall- 
tendenz) nicht sogleieh in roller Sti~rke auf, sondern beginnt mit schw~- 
eheren Intensit~tsgraden (Unsicherheit), steigert sich dann zu Fehllei- 
stungen und f~llt dann wieder ab. Dabei spielen die Aufforderungs- 
eharaktere eine relativ betr~chtliohe Rolle. 

Weitere Unterschiede zwischen Riickfalltendenz und Verwechslungsgefahr 
sind auf S. 144 zusammengestellt. 

b) Bedingungen. 
Die Verweehslungsgefahr ist an eine zweigleisige Handlungsganzheit 

geknfipft (die Rfickfalltendenz an einen eingleisigen Handlungstypus). 
Sie ist nieht geknfipft an das Vorausgehen einer Riickfalltendenz. 

Wenn die Handlung so eingefibt wird, dab die Handlungsganzheit yon 
vomherein zweigleisig strukturiert ist, so treten sporadische Verwechs- 
lungen auf (vgl. Versuehsreihe IV). 
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c) Theoretische Erlddrung. 
Bei der Verwechslungsgefahr sind die beiden Varianten der Handlung, 

d. h. die zugeh6rigen seelischen Systeme, voll ausgebildet. Die Vp. be- 
herrscht aueh ohne Sehwierigkeit die Kommunikation der Vornahme- 
energie mit den beiden Varianten. Die Fehlleistung beruht nicht auf 
einer besseren Durchbildung (bezw. Sonderstellung) des einen Systems, 
sondern gerade auf der Gleichwertigkeit beider Systeme. 

d) t)berwindung. 
1. Zur Oberwindung der Verwechslungsgefahr sueht die Vp. die Ent- 

scheidung fiber die Wahl der Variante in die Hand zu bekommen. Der 
kritische Punkt im Geschehensverlauf liegt nieht unmittelbar am Orte 
der yon der Verwechslungsgefahr betroffenen Teilhandlung, sondern da, 
wo diese Teilhandlung eingeleitet wird, n~mlich am Triehter. Daher richter 
sieh die Beherrsehung auf die richtige Einleitung der Teilhandlung am 
Trichter. Der dort stattfindende ProzeB ist einer ,,Entscheidung" zwi. 
schen mehreren M6glichkeiten ~quivalent. 

Analog wie bei der Rfickfalltendenz geschieht hier die Beherrsehung 
der Einleitungshandlung zum Tell durch eine Umzentrierung der Ge- 
samthandlung zugunsten dieser Einleitungshandlung und durch eine 
relative Verselbst~ndigung der Einleitungshandlung. 

2. Eine groBe Rolle bei der (~berwindung der Verweehslungsgefahr 
spielt der Aufforderungseharakter des Trichters, an dem der funktionelle 
Schwerpunkt der Hebelbedienung liegt. Vom Triehter geht alsbald eine 
tIemmung des Handlungsgesehehens aus, die eine Entseheidung der 
Vp. erfordert ; sparer nimmt der Triehter selber die Funktion eines Weg- 
weisers im Sinne einer speziellen Entscheidung an. 

e) Wiederholtes Au/treten. 
Die Verwechslungsgefahr kann in mehreren aufeinanderfolgenden 

Stadien von Rfick- und Umgew6hnung immer wieder auftreten. Es 
wurde beobachtet, dab sie dann im folgenden Stadium bei einem frfiheren 
Wurf beginnt, stgrker auftritt (im Gegensatz zum Rfickfalldruck) und 
immer rascher schwindet als wi~hrend des vorhergehenden Stadiums 
(vgl. Versuch B 4, S. 141fg.). 

Sowohl das frfihere Auftreten wie das rasehere Schwinden h~ngt mit 
der Wirksamkeit yon Aufforderungscharakteren zusammen. (Aueh spielt 
eine Rolle, dab die Vpn. allm/~hlich ermfiden und dab hochgradige Ver- 
wirrung eintreten kann.) 

3. Die Handlungsganzheit und Handlungsstruktur. 
Von zentraler Bedeutung f fir Rfickfalltendenz und Verwechslungs- 

gefahr ist die Handlungsganzheit, deren genauere Untersuchung im 
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zweiten Teil der Arbeit effolgt. Von den bisherigen Ergebnissen sei 
folgendes zusammenfassend hervorgehoben (vgl. S.116fg. und 137 fg.). 

Wir unterscheiden zwischen der Handlungsganzheit in leistungs- 
m2ifli~er und psychischer Hinsicht. Leistungsm~iflig gibt es nur zwe~ 
Varianten der ttandlungsganzheit: die eine enth~It die Drfick-, die 
andere die Hebe-Bewegung des ttebels. 

Psychisch indessen ist in keinem Stadium eine Zurfickbildung der 
Handlungsganzheit zu ihrem ursprfinglichen Zustande mSglich; viel- 
mehr finder eine Weiterbildung fiber mehrere Stufen statt. 

Die umfassende Handlungsganzheit entsteht in unseren Versuchen 
aus einer Kette von verh~ltnism~13igen selbst~ndigen, wenig zus~mmen- 
h~ngenden Teilhandlungen, der ,,Summenhandlung". 

a ~ b27c ~-d-~e, 
und zwar im Laufe eines komplizierten Prozesses mit mannigfachen 
Umzentrierungen, fiber die in Tell II  berichtet wird. Es bildet sich eine 
Handlungsganzheit, die aus der Rahmenhandlung (a . . .  e) und der 
Mittdhandlung (bcd) besteht und eingleisig ist: 

Bei der UmgewOhnung wird c (z. B. ,,Drficken") zur ,, Variante c1" 
und die neue ,,Variante c2" (,,Heben") muff unter gleichzeitigem Gegen- 

druck gegen c 1 ausgeffihrt werden: c2 Die Gesamthandlung nimmt r 
folgende Struktur an: 

cu 

d. h. die bisherige Handlungsganzheit wird weiter benutzt, aber umzen- 
triert und die Hebelbedienung (c) relativ verselbs~ndigt. 

Mit der ~berwindung des Rfiekfalldruckes schwindet diese Ver- 
selbst~ndigung wiederum, ohne dab allerdings c~ den Charakter der 
,,Variation" verlSre; die l~hmenhandlung beherrscht wieder die Hand- 
lungsstruktur: 

In diesem Stadium wird also, auch wenn die Vp. das Handlungsgeschehen 
gelegentlich au~ochthon, evil. auf Grand einer nur ,,allgemein" gehattenen Vor- 
na3ame, abl~ufen l~B~, die richr neue Handlung .yon selbs~" ausgefiihrt. 

Ein &hnlicher Umformungsprozel3 der Handlungsstruktur setzt bei 
der ersten Rfickgew6hnung ein. 

Bei wiederholter Urn- und Rfickgew6hnung entsteht allm~hlich eine 
zweiyleislge Struktur: namlich 

Drficken: a [ - ~  e oder Heben: a ~ e 

I i 
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In diesem Stadium der Gleichwertigkeit der beiden Varianten kann 
ein einer ,,Entscheidung" zu einer der Varianten ~quivalenter ProzeB 
notwendig werden, der schon das Einwerfen der Kugel am Triehter be- 
gleitet: 

a_ (c2/ e_ 

und  dessen Ausbleiben zu Verweehslungsfehlern ffihren kann. 

Wird die Handlung yon vornherein als eine yon zwei m6glichen Varianten 
ausgeffihrt, so nimmt die Handiungsganzheit sogleich ,,zweigleisi!le" Struktur an 
(vgl. die Versuche D und H). 

4. Die A u]/orderungscharalctere. 
Bei der ~berwindung der Riickfalltendenz wie der Verweehslungs- 

gefahr braueht dieVp, die Handlung nieht nur yon sich aus zu beherrschen, 
sondern es kommen ihr Imperative zu Hilfe, die yon den Dingen bzw. yon 
der unmittelbaren Hantierung an den Dingen ausgehen, die ,,Aufforde- 
rungscharaktere". 

Diese Aufforderungscharaktere, die in der Form von imperativischen 
,,Einf~llen" wirksam werden kSnnen, kSnnen den Charakter yon posi- 
riven Be/ehlen tragen (z. B.,,Heben !") und dann als Wegweiser die Funk- 
tion einer ,,Entseheidung" fibernehmen (vgl. S. 135) oder den Charakter 
yon Warnungen haben. Ein negativer Warnungscharakter spiel~ bei 
unserenVersuchen namentlich im Stadium der Rfickfalltendenz eine Rolle 
(z. B. ,,Nieht heben !"); er tr~gt nach der Ver~nderung der Hebelbedie- 
nung zur Vermeidung yon Fehlleistungen bei. 

Verlegt sich der funktionelle Sehwerpunkt der Hebelbedienung an 
den Trichter, so nimmt dieser einen allgemeineren Aufforderungscharakter 
an (z. B. ,,Achtung ! Aufpassen auf Hebelbedienung!") ; dadurch wird die 
~berwindung der Rfiekfalltendenz wesentlich gefSrdert. Ein spezieller 
Befehlscharakter am Trichter, der in den sp~teren Stadien der Verweehs- 
lungsgefahr auftritt (z. B. ,,Heben!"), tr~gt anfangs zur Vermeidung der 
Verwechslungsgefahr bei, ist aber sp~$er wegen seines speziellen Cha- 
rakters ein Hindernis ffir ihre ~berwindung. 

Fassen wir die fiber die Aufforderungscharaktere ermittelten allge- 
meinen theoretischen Gesiehtspunkte zusammen: 

1. Bei der ~berwindung der Rfickfalltendenz wie der Verweehslungs- 
gefahr wird die zun~chst beherrsehte Handlung dadurch wieder zu einer 
unbeherrschten, dab die Vp. sieh auf die Leitung des Handlungsgeschehens 
dutch die yon den Dingen ausgehenden AuHorderungscharal~tere verlassen 
If a n n ,  
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2. Diejenigen Dinge nehmen jeweilig Aufforderungscharakter an, 
bei denen der psychische Schwerpunkt des Handlungsgeschehens liegt. Ver- 
legt sich dieser, so verlegt sich auch der Oft des Aufforderungseharakters. 

3. Die Art der Aufforderungscharaktere (Warnung, Befehl) steht im 
engen Zusammenhang mit dem Handlungsgeschehen und wander sich 
mit diesem. (Das ph~nomenale Fe/d der Handlung ~ndert sieh in un- 
mRtelbarem Zusammenhang mit dem Handlungsgeschehen.) 

4. Die St~rke der Aufforderungseharaktere ~ndert sieh entspreehend 
der StKrke der dem jeweiligen Handlungsgeschehen zugrundeliegenden 
Spannung. 

5. Der Aufforderungseharakter eines Dinges kann sich allm~hlich 
auf seine Umgebung ausbreiten. 

(Einge~angen am 31. Januar 1927.) 


