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Einleitung. 
Die seelischen Energien, die zu Fehlhandlungen beim UmgewShnen 

ffihren, s tammen naeh den experimentellen Befunden yon Teil I aus 
der Vornahme bzw. aus dem als Wirkung des Vornahmeaktes ent- 
standenen Quasibedfirfnis zur (richtigen) Handlung. Ob es zu Vor- 
nahme- oder l%hlhandlungen im Sinne der Gewohnheit kommt ,  h~ngt 
yon einer Reihe yon Faktoren ab, unter  denen neben dem Grad der 
Beherrschtheit der Durchfiihrung yon besonderer Wiehtigkeit sind: 

1. die Art  der Handlungsganzheit im konkreten Falle; 
2. die Beschaffenheit der Au//orderungscharalctere. 
I m  folgenden soil dem ersten dieser beiden Faktoren genauer nach- 

gegangen werden. 
])as Problem der Handlungsganzheit daft  Ms eines der wichtigen 

der gegenw~rtigen Psychologie angesehen werden. Auf dem Gebiete 
der Trieb- und Willensvorg~nge z .B .  kommt  den Handlungsganz- 
h e i t e n -  ihrem AusmaB und Aufbau, ihrer Entstehungs- und Ver- 
~ n d e r u n g s w e i s e -  eine grundlegende Bedeutung zu 1. Stehen doch die 
jeweiligen Eigentfimlichkeiten der Handlungsganzheiten in engster Be- 
ziehung zu der Struktur  der seelischen dynamischen Systeme ~, und auch 
die Fragen einfaehster statistischer Aufnahmen eines fiber l~ngere Zeit 
sich ers~reekenden Verhaltens, z. ]3. beim Kinde, machen den Rfiek- 
gang auf Handlmlgsganzheiten Ms der ,,natfirlichen Einhei t"  ffir Ver- 
gleiehen und Z~hlen notwendig a. 

Dal3 die Einheit der , ,Leistung" oder des , ,Werkes" kein hinreichen- 
des Kri ter ium der natfirlichen Handlungsganzheit  ist, beginn~ immer 
mehr Anerkennung zu linden 4, obschon man gegenwi~rtig noch vieifach 
gezwungen ist; mi t  solchen Leistungsbegriffen zu arbeiten, denn die 
Untersuchung der Handlungsganzheit  steekt noeh in den Anf~ngen. 

K6hler, Gesbaltprobleme undAnf~nge einer Gestalttheorie. Jber. Physiol. 3, 
519f. (1922). - -  Lewin, Vorsatz, WiIle und Bediirfnis. BerLin 1926. 

2 Zeigarnik, Das Behalten erledigter und unerledigter Handlungen. Psychol. 
Forsch. 9, lf. (1927). - -  Ovsiankina, Die Wiederaufnahme unterbrochener Hand- 
lungen, t)sychol. Forsch. 11, 302f. (1928). 

3 Lewin, Trieb- und Affekt~uBerungen. Z. Kindefforsch. 3~, 414f. (1926).-- 
Ch. Bi~hler, Die ersten sozialen Verhaltungsweisen des Kindes. Quellen und Studien 
zur Jugendkunde 1927, H. 5. 

a Peters, Begabungsprobleme. Z. p~dag. Psychol. $6, 12f. (1925) . -  Lind- 
wors~i, Der Wille. 3. Aufl. Leipzig 1923. --Lewin, Psycho1. Forsch. ~, 82L (1922).~ 
Blumen]eld, Das Suchen yon ZaMen im begrenzfen Feld und das Problem der 
Abstraktion. Z. angew. PsychoI. 26, 99f. (1925). 
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K6hler 1 hat  die grundlegende Bedeutung der Geschehenseinheiten 
bei intellektuellen Prozessen in seinen Versuchen an Anthropoiden 
im einzelnen nachgewiesen. Werner 2 hat  gezeigt, dab bei einfaehen 
Bewegungen (z. B. Zeiehnen eines Winkels) eine Tendenz zur Gestalt- 
priignanz (in (3bersteigerung des Spitzert z. B.) besteht. Van der Veldt ~ 
hat  in einer Untersuchung, die mit  den Ergebnissen des Teil I dieser 
Arbeit sehr gut zusammenst immt,  unter anderem gefunden, dab sich 
eine Bewegungsstruktur - -  Beriihrung yon 6 Punkten  in bestimlnter 
Reihenfolge - -  in verkleinertem Mal~stabe mit  erstaunlicher Pr/~zision 
ohne dazwischenliegende ~bung  trans~onieren l~Bt.  Auch entdeckt er 
gewisse Tendenzen, die den Gesetzen der figuralen Gestalten auf wahr- 
nehmungspsychologischem Gebiete analog sind, so eine Tendenz zur 
Symmetrie,  zur Bevorzugung gewisser ,,einfacher" Gestalten; daneben 
finder er die Tendenz zur Verschiebung der Bewegungsgestalt bei 
Verlagerung nach der Seite, die mit  der Schwierigkeit der Bewegung 
in best immten Richtungen und Entfernungen zusammenh~ngt. 

In  unseren Untersuchungen wird der Begriff der Handlung nicht von 
vornherein auf den der ,,motorischen Bewegung" beschrankt. Viel- 
fach, etwa beim Sichunterhalten, j~ selbst beim Schreiben eines Briefes, 
bfldet die motorische Bewegung nur ein sehr unwesentliches Moment; 
auch is~ der Aufbau der Handlung, etwa ihre Gliederung in Unter- 
ganze, im wesentlichen durch Entschliisse, Erwartungen, Hoffnungen, 
Schwierigkeiten und ghnliches bedingt. Handlungsganzheiten geben 
sich typisch als Geschehnisse, fiir die derartige ,,innere" Vorgiinge 

neben der bloBen Motorik entscheidende Konstituentien sind, und sollen 
daher im folgenden mit  diesem ihrem vollen Inhal t  genommen werden. 

Zeigarnik und Ovsiankina unterscheiden verschiedene Handlungs- 
formen und zeigen, dab die Wirkung z .B .  der Unterbrechung einer 
Handlung wesentlich yon der besonderen Aufbauform der betreffen- 
den Handlungsganzheit  abhangt.  (Dabei erweisen sich letzthin nicht 
motorische Handlungsganzheiten, sondern die zugrunde liegenden 
dynamischen Spannungssysteme als entscheidend.) Ovsiankina er- 

1 K6hler, Intelligenzprfifungen an Menschenaffen. 2. Aufi. Berlin 1921. 
Werner, Studien fiber Strukturgesetze. Z. Psyehol. 94, 265f. 

3 Van der Veldt, L'apprentissage du mouvement et l'automatisme. S. 220f., 
308f. (Etudes de psyehologie publ. sous la direction de Miehotte.) L6wen u. Paris 
1928. Es sei hier auch erw~hnt, dab van der Veldt reehtsh~ndig erlernte ltandlungs- 
ganzheiten auch linkshandig prtift. Es zeigt sieh dabei, dab die Vp. nun nicht 
links yon vorn zu lernen beginnt, sondern die reehtsh/indig erworbene t3bung bis 
zu einem gewissen Grade auch der linken Hand zugute kommt. Es ist, als bef~nde 
sich die Vp. links in einem frfiheren Lernstadium (S. 185f.). Das er6ffnet den Aus- 
blick, dab eine rechtsh~ndig erworbene Gewohnheit wie die unserer Versuehe in 
einem gewissen Ma~e aueh linkshgndig nachweisbar sein k6nnte und dab zentrale 
Faktoren weitgehend an der Gewohnheitsbildung Anteil haben. Vgl. dazu auch 
die Arbeit yon Rudert, Neue psychol. Stud. 1, 613f u. 32f. (1926). 

Psychologische Forschung. Bd. 18. 10 
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w~hnt  auch die Gliederung der Hand lungsganzhe i t en  in  Unterganze 
u n d  zeigt, wie diese natf i r l ichen Un te rganzen  sieh dynamiseh,  z . B .  
in  der Tendenz  zum AbsehluB, funk t iona l  ~hnlieh verh~l ten wie 
die umfas~enden Ganzheiten.  Lewin hebt  die Bedeu tung  yon  , ,Ein- 
l e i tung"  u n d  ,,ScMuB" als typischen  Itandlungsphasen hervor.  SchlieB- 
lich behande l t  Karsten 1 den in  gewissen Stadien psyehischer S/~ttigung 
erfolgenden auBerordentl ieh wicht igen Vorgang des Gestaltzer]alls bei 
t t and lungsganzhe i t en .  Karsten ha t  ferner nachgewiesen, dab der 
S inn  u n d  die dynamische  Wirkung/~uBerl ich gleieher H a n d l u n g e n  sieh 
durch  Einbettung in eine andere Handlungsganzheit und -situation grund-  
legend ver~ndern  l~Bt. 

I m  folgenden wollen wir an  der H a n d  des bei der Un te r suchung  
der Rfiekfallfetfler gewonnenen  Materials der g rundlegenden  Frage 
der Entstehung bzw. Ver(~nderung yon  t t and lungsganzhe i t en  nachgehen.  

Wir sind uns wohl bewuBt, da/~ die yon uns gegebenen Beispiele der Ent- 
wiekhng yon Handlungsganzheiten dutch die besondere Natur der eigentfimliehen 
Aufgabe, die hier vorliegt, der benutzten Apparatur und der gegebenen Umst~nde 
wesentlieh mitbedingt sind und also einen speziellen Fall darstellen. Wenn wir 
trotzdem im folgenden den Feinheiten der Entwicklung bei diesem Beispiel 
bis in die Einzelheiten nachgehen, so geschieht das einmal deshalb, weft sich 
die ,,Zuf~lligkeit '~ erster Beispiele nicht immer umgehen l~ltt, vor allem abet, 
weft wir der Uberzeugung sind (und die bisherige Erfahrung hat das immer wieder 
best~tigt), dal3 die Gesetze, die yon Ganzheiten relativ kleinen Umfangs wie bei 
unseren Versuehen gelten, im wesentlichen auch ffir Ganzheiten mal~gebend sind, 
die wir in den Geschehnissen des tagliehen Lebens antreffen. Auch dfirfte sich 
techniseh eine fiber die Fes~stellung blo[~er Leistungszusammenh~nge hinaus- 
gehende pr~tzise Ermittlung der Wandlung yon psychisch realen tIandlungsganz- 
heiten vorerst nur bei Ganzheiten relativ kleinen Umfangs mit hinreichender 
Genauigkeit durchffihren lassen. 

Wir formulieren, da es uns nicht auf das einzelne Beispiel ankommt, unsere 
Ergebnisse in der Regel in Form allgemeiner S~tze. Dabei sind wir uns natiirlich 
bewu~t, da~ die Gfiltigkeit dieser S~tze zunachst nur ffir Handlungen der vor- 
liegenden Art vertreten werden kann und da~ ihre Grenzen dureh weitere Ver- 
suche an mSglichst verschiedenartigen Handlungsganzheiten abgesteekt werden 
miissen, namentlich in den F~llen, in denen die Ubereinstimmung mit den Gestalt- 
gesetzen der Wahrnehmungspsyehologie zweifelhaft sein kann. 

Auf die Frage der Analogie der ffir die Handlungsganzheiten ma~gebenden 
Gesetze mit den Gesetzen der optischen und akustischen Gestalten gehen wir dort, 
wo Parallelit~t besteht, im allgemeinen nicht ein, da dlese Analogien ja auf der 
Hand liegen. 

Man wird nicht erwarten dfirfen, dab man bei einem ersten Versueh die Ver- 
anderung yon Handlungsganzheiten genfigend genau veffolgen und zugleieh aueh 
die grundlegenden Gestalt[aktoren, die ffir das Herausbilden der besonderen Auf- 
bauform im einzelnen maBgebend sind, ermitteln kann. Man m6ge bedenken, dal~ 
die Erforschung dieser grundlegenden Gestaltfaktoren, die in solchen Terminls 
wle: Faktor der N~he, Ahnliehkeit, Pr~gnanztendenz (Koharenzfaktoren), eine 
erste Bezeichnung gefunden haben, auch in der Wahrnehmungspsychologie nur 

1 Karsten, Psychische Sattigung. Psychol. Forsch. 10, 142f. (1928). 
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langsam voranschreitet. Wenn die im folgenden beschriebenen Umwandlungen 
yon IIa.ndlungsganzhei~en vielfach in der Riehtung der Vereinheitlichung ldeinerer 
Ganzheiten zu umfassenderen Einheiten verlaufen, so mul~ noehmals besonders 
hervorgehoben werden, da~ damit keineswegs der Gedanke vertreten werden soll, 
dal] Wiederholung immer zum Au~bau grSl~erer Einheiten ftihrt, dab umfassendere 
Einheiten nur durch Wiederholung entstehen kSnnen oder daI~ etwa alle Ein- 
heiten dureh Aufbau aus kleineren Bereiehen entstanden sind ~. Die Ergebnisse 
Karstens fiber den Gestaltzerfall und Blumen]elds analoge Ergebnisse sind ein- 
dringliche Beispiele gegenl~ufiger Entwicklung. 

I. Allgemeine Untersuchungen. 
1. Die Kriterien der Handlungsganzheit. 

Welehe Handlungsganzheiten im einzelnen Falle vorhanden sind, 
ls sich an folgenden Xriterien festste]len. 

a) Selbstbeobachtung. 

In der Sinnespsychologie, etwa in der psychologischen Optik, sind 
die jeweiligen Ganzheiten in der Regel in der Wahrnehmung selbst 
als phdinomenale Einheiten des Gegenstandes unmittelbar gegeben. 

Bei der Feststellung der Handlungsganzheit ist man zun/tchst 
auf die Selbstbeobachtung der Vp. angewiesen. Aber diese Art der 
Feststellung ist bier h/~ufig wesentlich schwieriger, weil ja die Hand- 
lungen zwar zum Gegenstand der Selbstbeobachtung gemacht werden 
k6nnen, aber keineswegs so wie in der Wahrnehmungspsychologie 
natiirlieherweise die Position eines Wahrnehmungsgegenstandes haben. 
Die Vp. ,,ist t/~tig", aber erlebt nieht die eigenen Handlungen als Objekte. 
Und selbst wenn die Vp. auf Selbstbeobachtung eingestellt ist, so ist 
die Art der jeweiligen Ganzheitsform der Handlung ein relativ schwer 
erfaSbares 0bjekt,  weil sie nur selten zu dem eigentliehen Leistungs- 
inhalt der Handlung selbst geh6rt. Die Mehrzahl der Vpn. kommt yon 
technischen Ereignissen und ganz sinnf~lligen Beobachtungen nicht los 
und gewahrt nut  schwer die Entwicklung im eigenen Handeln, zu- 
real wenn diese sich nicht ruckweise, sondern allm/s vollzieht. Nur 
die Protokolle yon Vpn. mit sehr guter Selbstbeobachtung - -  es sind 
dies bei uns etwa 12 yon 53 Vpn. --  bieten hinreichende Unterlagen 
(vgl. Beispiel S. 149). 

Dal~ eine Wiederholung der Beobachtung den Ganzheits,~ufbau 
unter Umst/mden wesentlich ~ndert, ist ein Vorgang, den wir yon den 
Ganzheiten der Wahrnehmungspsychologie her kennen. 

b) Das Verhalten, 
Neben der Selbstbeobachtung gibt das s b@obachtbare 

Verhalten der Vp., z .B.  ob es g|att  oder stockend verl~uft, ob die 

1 Vgl. Ko//ke, Grundlagen der psychischcn Entwicklung. Osterwiek ]92]. 

10" 
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Vp. Pausen  m a e h t  u. dgl. ,  gewisse A n h a l t s p u n k t e .  Unte r  Umst/~nden 
k6nnen  diese a l lerdings auch i r relei ten.  

c) Dynamische Kriterien. 

Neben  den u n m i t t e l b a r e n  Ganzhe i t sk r i t e r i en  g ib t  es mi t t e lba re ,  
so die versch iedenen  W i r k u n g e n  und  Bee inf iugbarke i t en ,  die eine 
Summe yon H a n d l u n g e n  yon  einer Hand lungsganzhe i t  unterscheiden.  
Diese dynamischen  Kr i t e r i en  der  Ganzhe i t  s ind zweifellos die wichtig-  
s t en  und  werden  um so mehr  Bedeu tung  gewinnen,  je mehr  die dyna-  
mische Def in i t ion  der  Ganzhe i t en  als funkt ione l l  in sieh zusammen-  
hi ingender  Sys t eme  im Sinrie KShlers an 'Stelle e iner  ph i inomenalen  
Def in i t ion  mal ]gebend wird.  I s t  e inmal ,  wie e twa  bei der  Rfickf~llig- 
ke i t  (Teil I) oder  in den oben erw~thnten Arbe i ten ,  eine Abhi~ngigkeit  
gewisser  dynamische r  F a k t e n  yon  dem Ganzhe i t saufb~u  der  H a n d -  
lungen nachgewiesen,  so lassen sich diese dynamischen  Ta t sachen  
ihrerse i t s  wiederum als Kr i t e r i en  der  G~nzhei t  im k o n k r e t e n  Fa l l  
benutzen .  Zuni~chst a l lerdings  wird  m a n  im wesent l iehen auf  die 
Kr i t e r i en  a und  b angewiesen sein. 

2. Die Handlungsganzheiten w~ihrend des Stadiums der Gew6hnung. 

U m  den  inneren  Aufbau  der  bei  unseren  Versuchen in F r a g e  kom-  
menden  Hand lungsganzhe i t en  genau  zu vers tehen,  is t  es notwendig ,  
die U m w a n d l u n g  der  Hand lungsganzhe i t en  yon  Beginn an  zu verfolgen. 

Der zu den Versuchen benutzte Apparat. 

In der Schale KS auf dem Tisch befinden sich verschiedenfarbige Kugeln 
(Murmeln). Die Vp. nimm~ mit der rech~en Hand eine dieser Kugeln und wirft 
sic in eins der drei L6cher (T1, T2, T3) des Trichters, so da~ sie die Rinne R hinunter- 
rollt, die in den Kastcn K einmtindet. Infolge einer fiir die Vp. unsichtbaren 
Einrichtung im ]nncrn des Kastens bleib~ die Kugel so lange im Kasten liegen, 
bis man den Hebel H herunterdriickt. Tut man das, so rollt die Kugel ~lsbald 
(ibcr dic kurze Auslaufrinne A heraus, wo sie die Vp., die den Hebe! rasch losl~gt, 
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mit der reehten Hand auffangen muff. Die Kugel wird dann au~ das Lege- 
muster LM gelegt. Der Hebel H kehrt yon se]bst in seine Ausgangslage zuriiek. 

Es ist m6glieh, die innere Apparatur so umzusehalten, (tab nieht beim l)riieken, 
sondern beim Heben des Hebels die Kugel aus dem Kasten rollt. 

Lassen wir die Vp. zmn erstenmal die vorgeschriebene Handlung 
ausftihren (vgl. Abb. 81): 

Ergreifen der Kugel (Murmel) aus dem Kasten KS  (a) ; Hineinwerfen 
in den Triehter T (b) ; Drficken des Hebels H, sobald die Kugel die lZinne R 
entlanggelaufen und in den Kasten K gefallen ist (e); gleieh danaeh 
rasehes Auffangen der aus der Rinne A herauslaufenden Kugel mit  
der reehten Hand  (d); Legen der Kugel auf das Muster L M  (e). 

Dann stehen diese verschiedenen Leistungen nicht v611ig isoliert neben- 
einander, etwa wie beliebig herausgegriffene Handlungen, sondern 
haben schon bald naeh der ersten Ausfiihrung eine gewisse Beziehung 
zueinander. Sie erfiillen den Sinn der gestellten Aufgabe derart,  dag 
eine Leistung mit  bes t immtem Anfang (Ergreifen der Kugel) und Ende 
(Legen der Kugel auf das Muster) gegeben ist. 

Trotzdem ws es durehaus falseh, mit  Bezug auf die ersten Aus- 
fiihrungen zu behaupten, das Gesamtgesehehen bilde eine Handlungs- 
ganzheit. Es besteht vielmehr aus einer ganzen Reihe zwar sieh folgen- 
der, aber doch wesentlieh getrennter Handlungen und Erlebnisse. 
Diese sind bei den einzelnen Vpn. je nach der Ubereinstimmung der 
Erwartungen der Vp. mit  den Tatsaehen (Funktionieren des unbekann- 
ten Apparates, unerprobte Schwierigkeiten) sowie je nach der Geschick- 
liehkeit der Vp. recht versehieden; ihr wirklicher Aufbau ist zungchst 
meist schwer zu fibersehen. In  der Regel folgen einander die Ent-  
schliisse, Greifhandlungen, Augenblieke des Abwartens, Uberraschungs- 
erlebnisse als ziemlich deutlich getrennte Phasen des Gesamtprozesses. 

Nach den ersten 2 oder 3 Wilrfen, bei denen die Vp. die Apparatur  
und den Ablauf im groben kennen lernt, so daft Uberraschungserleb- 
nisse seltener werden, pflegen bei allen Vpn. folgende Handlungsganz- 
heiten vorhanden zu sein: Das W~hlen der Kugel, das Einwerfen, 
die Hebelbedienung, das Fangen und das Legen der Kugel. 

Bei den weiteren Wiirfen im Verlauf der ,,Ubung" macht  sich nun 
eine weitgehende Ver~nderung der H~ndlungsganzheiten bemerkbar.  
Um eine Anschauung yon einem solchen Verlauf zu vermitteln, geben 
wir zun~chst ein konkretes Beispiel guter Selbstbeobachtung als Probe. 

a) Die Selbstbeobachtung der Vp. 
Wir whhlen dazu die Selbstbeobaehtung yon Vp. R und teilen die unser 

Problem betreifenden Aussagen w6rtlich mit. Vp. R. fiihrt 79 Wfirfe aus, wobei 
sie den Hebel hebt. 

1 Die Abbildungen werden (ebenso wie die Tabellen) yon Tell I der Arbeit 
in Bd. 9 der Psyehologischen Forsehung her durchgez~hlt. 
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1. Abschnltt 1. (Wur] 1--27). Die Vp. hat  die Instruktion, die Kugeln zu 
einem Namen zusammenzulegen. 

Wur/ 3--7 :,,Bei Wurf 3 war es noeh sehwierig, nahezu gleiehzeitig an Trichter, 
tIebel und Auslaufrirme zu sein. Allm~hlieh bildet sieh ein Rhythmus. Dan Legen 
der Kugel ist ein Anh~ngsel. Das Wghlen is~ unbeachtet und mir unerinnerlieh." 

Wur[ 8--12: ,,Das l~ollen der Kugel auf der Rinne ist langweilig; es mfil3te 
sehneller gehen. Es ist eine l%uhepause; ieh warte aur die Kugel, dab sie in den 
Kasten rollt, und das ist mir unangenehm." 

Wur[ 14--20: ,,Wenn die Kugel am unteren Teil der l%inne ist, maeht sie 
ein anderes Ger~useh, und dann weft] ieh, dal3 ieh zum tIebel greifen m u B . . .  
Wghlen und Einwerfen der Kugel sind eine tIandlung. ])as Warten bis zum Ge- 
rguseh ist eine Ltieke in der ttandlung. Das Gerguseh ist das Signal zum Heben 
des Hebels. t teben des Itebels and Fangen der Kugel sind eng miteinander ver- 
bunden, aber nieht eine Handlung. Am Anfang, als ieh auf das Gerguseh nieht 
aehtete, ril3 die Pause vor dem tteben des tIebels nieht die Handlung auseinander." 

Wur/ 21--27: ,,Der Rhythmus ist jetzt  wieder da. Ieh bin ganz ruhig; die 
�9 Spannung ist weg. Ieh h6re des vergnderte Ger~tuseh der Kugel am unteren Teil 

der Rinne noeh, aber es sloielt keine Rolle mehr, denn ich hebe gefiihlsm/~l~ig, naeh 
Zeitgeffihl." 

2. _dbsdtnitt. (Wur/ 28--52): Die Vp. legt einen zweiten Namen. ])ieselben 
Farben dfirfen nicht unmittelbar naeheinander gelegt werden. 

Wur[ 28--32: ,,Die zum Wghlen der Kugel n6tige Vornahme st6rt reich sehr. 
Ich mu[3 immer wieder auf die Zeiehnung sehen, ob die Farbe richtig ist. '~ 

Wur[ 33--40: ,,Das W~thlen der K u g d  ist jetzt  leichter." 
Wur[ 41--52: , . . . .  Frfiher war das Legen der t(ugel ein Anhgngsel und das 

Hantieren am Apparat wesentlich. Je tz t  ist es umgekehrt: Wghlen und Legen 
der I(ugel sind I-Iaupthandlungen." 

3. Abschnitt. (Wur/53--79):  Die Vp. legt einen dritt.en Namen, und zwar in 
der Farbenreihenfolge rot, griin, gelb. 

W~+r/ 53--57: ,,Wghlen und Legen sind I-Iaupthandlung; die Hantierung 
am Apparat ist Mittel zum Zweck. Ieh m6chte daffir nieht ,Nebenhand]ung' 
sagen, dean die Handlung am Apparat ist doch eigentlich viel komplizierter. Ein- 
werfen der Kugel, Heben des Hebels und Fangen der Kugel sind beinahe eine 
Handlung. Ieh kann die einzelnen Teile nicht unterscheiden; es ist als wenn ieh 
es ohne Bewu~tsein rue. Auch die Pause vor der Hebelbedienung spfire ich nur 
ausnahnlsweise . . . "  

Wur[ 71--79: ,,Das W~hlen ging jetzt  ziemlieh leicht. Es ist sehr sehwer, die 
, ,Hauptsaehe" zu nennen; es ist alles im Gleichgewicht. Es ist alles eine Handlung; 
es ist kein Anh~ngsel mehr da2. ' '  

b) b+berblicl~ iiber den Verlau/ der Ganzheitsumbildungen. 

Die  V e r e i n h e i t l i c h u n g  der  an fgng l i ch  a u s g e f i i h r t e n  r e l a t i v  s u m m e n -  

a r t i g e n  H a n d l u n g s r e i h e  i s t  also e in  ung le i chmgBig  u n d  u n g l e i c h a r t i g  

1 In  , ,Absehnitte" und weiterhin in ,,Teile" zerlegen wir den Verlaui des 
gesamten , ,Stadiums" der Gew6hnung unter psychologischen Gesiehtspunkten 
(Teil I, S. 98). 

Die Beschreibung der v611ig vereinheitliehten Gesamthandlung wird durch 
folgende Angaben der Vp. H I t  erganzt: ,,Die t tandlung ist ein Strich. Wie man 
bei Beginn des Schreibens einen Bogen in der Luft  maeht, so sind Wahlen und 
Einwerfen eine Vorbereitung. Mit dem Rollen der Kugel auf die Rinne fang~ der 
Vorgang an. Drficken und Fangen sind alles eine Striehhandlung, die nicht ge- 
gii.,dert ist. Das Legen ist ein Ende, ein Aufr~umen." (I 71--81.) 
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fortschrei~ender komplizierter Proze], der nicht nur die Teilhandlungen, 
sondern auch Pausen und Signalreize umfal~t. Die einzelnen Teile 
gehen tefls schnell, tefls zfgernd untereinander Bindungen ein, die in 
manchen F~llen fester, in anderen loser sind. W~hrend des Prozesses 
finden ttemmungen und Rfickschl~ge start; eng verbundene Tefle 
werden wieder auseinandergerissen. 

Der Verlau] der Ganzheitsumbildungen ist in grol~en Zfigen fol- 
gender: 

W~hrend der Einiibung wird die ttandlung relativ summenartig 
ausgeffihrt. Sie finder ihren H6hepunkt in den Hantierungen am Appa- 
rat; die l~ahmenhandlung (d. h. die Wahl der Kugeln und das Legen 
des Musters; vgl. Tell I, S. 93.) tritt vfllig zurfick (Wurf 1--13). 

Bald erfolgen Vereinheitliehungen. Zwei Untereinheiten (von ver- 
sehiedener Besehaffenheit) entstehen, die, anfangs dureh eine Pause 
getrennt (Wurf 14--20), schliel~lich yon einem fibergreifenden l~hyth- 
mus gemeinsam getragen werden (Wurf 21--27). 

Mit der vers Instruktion fiber die Rahmenhandlung (Wurf 28 f.) 
werden neue Akzente gesetzt und so bereits entstandene Bindungen 
zerschlagen und neue angebahnt. Jetzt liegt ein vfllig veri~nderter Au]bau 
vor. Die l~ahmenhandlung ist Haupthandlung; die Hantierungen am 
Apparat werden als Nebenhandlungen ausgeffihrt, riicken einander 
ns (Wurf 28--52) und bilden bald eine Ganzheit, die ,,mechaniseh" 
ausgeffihrt wird (Wurf 53f.). Aueh wenn sehlie~lich Rahmenhandlung 
und Mittelhandlung zu einer Ganzheit verschmelzen, bildet innerhalb 
dieser die Mittelhandlung einen besonders festen Verband (Wurf 58f.) 1. 

Wir versuchen im folgenden, um zu allgemeineren Gesichtspunkten 
zu kommen, die Arten der Ganzheiten in den verschiedenen Phasen 
des Vereinheitliehungsprozesses schematisch darzustellen. Dabei ge- 
langen wir sogleieh zu einigen Grundtatsaehen ganz allgemeinen Charak- 
ters. Es wird aueh bereits ersichtlieh, dal~ der Versuch einer ad~quaten 
Darstellung der jeweiligen Handlungsganzheiten sich gezwungen sieht, 
nicht nur eehte Handlungsganzheiten und summatives Nebeneinander- 
stehen, sondern Bindungen sehr verschiedenen Grades zu unterseheiden, 
in Analogie also mit den Unterschieden starker und sehwacher Ge- 
stalten 2. 

3. Systematische Be/unde iiber die Handlungsganzheit. 
a) Typische Grundau/bau]ormen. 

Die Unterteile der versehiedenen Handlungsganzheiten liegen in 
diesen so zueinander, dal~ sieb eine bestimmte Verlaufsform ergibt. 
Soleher Verlaufsformen gibt es unendlich vide, wie analog aueh die 

1 Ygl. h~erzu auch die Aussagen fiber die Wirkung der (~bung bei Lewis,, 
Psychol. Forsch. 2, 125fi (1922). 

Vgl..K6hler, Psychische Gestalten. 
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MannigfMtigkeit der optisehen Gestaltformen unendlieh ist. Trotzdem 
seheint es gewisse allgemeine Aufbauformen zu geben, entspreehend z. ]3. 
der symmetrisehen Struktur  optiseher Figuren. Bei uns fanden sieh n/~m- 
lieh bei den versehiedensten Ganzheiten weitgehend iibereinstimmende 
typisehe Gliederungen, die wohl eine fiber die vorliegende Versuehs- 
anordnung hinausgehende Bedeutung haben und die wir daher syste- 
matiseh zusammenstellen. 

1. Die relativ ungegliederte Handlungsganzheit, z .B.  das einfaehe 
Heben des ttebels, das sieh ph/tnomenal als einheitliche Handlung 
darstellt  : 

FI 
Die Handlung kann auch 1/~nger sein (eine Vp. bezeichnet sie dann als 
,, Strichhandlung") : 

2. Die aus zwei (oder mehr) (relativ selbst~ndigen) Unterganzen be- 
stehende Handlungganzheit, wobei die Unterganzen durch eine Z~isur 
voneinander getrennt sind (Abb. 9): 

z+J , 
A b b .  9. 

Ein konkreges Beispiel ffir eine solehe Aufbauform, zum Teil kom- 
plizierter, zum Tell nieht so seharf ausgelor~gt, finder sieh bei Wurf 14 bis 
20 unseres Beispiels (Abb. 10). Als Z/isur wirkt hier die Handlungspause 
w/thrend des Rollens der Kugel auf der Rinne. Das erste Unterganze, das 
minderbetont  ist und eine feste Ganzheit darstellt, wird yon W~hlen und 
Einwerfen gebildet. Das zweite betonte Unterganze besteht aus Hebel- 
bedienung und Fangen, die nieht lest versehmolzen, aber eng aneinander 
gebunden sind. Das Legen ist Anh/tngsel. Die Pause gehSrt mehr z u m  
ersten Cnterganzen. 

F [ " 

Pause'(Z&~r~ 
=ttbb, 10 I. 

3. tta~tplblocX~ rail A aflakt t~td E~de. Charakteristisch ist in diesem 
Falle, dab der HShepunkt  bei den Mittelhandlungen liegt, die als ver- 
wan<It eml>funden werd(m. I)ie Anfangshandhmg ist unwesentlieher 

t l)ie schrafficrlcn Handhm/steile sind b(.~ont. 
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Auftakt, die Endhandlung Anh~ngsel (als Rahmenhandlung kommen 
Anfangs- und Endhandlung also nicht zur Geltung). Ein soleher Typ 
finder sich deutlich.ausgepr~gt bei Wurf 3--13 (Abb. 11). 

~ ~ - ~ - d ~  :-~, 
�9 :'t~l I I~ $ 

t- - - - - ~  . . . . . . .  J 

Puu~e 
A b b .  11. 

4. Mantelhandlung mit eingebetteter (unbetonter) Mittelhandlung, das 
Gegenstiick zur ,,ftauptbloekhandlung" (Abb. 12). Die Tefle des Mantels 
(Anfangs- und Endhandlung) stoBen zeitlich und ri~umlich nieht anein- 
ander (vgl. Wurf 28f., namentlieh 58--79 unseres Beispiels). 

A b b .  12. 

5. Spirallorm. Der leistungsm~Big letzte Teil der Gesamthandlung 
leitet bereits zum 1. Teil der n~chstfolgenden Handlung fiber oder 
zieht ihn unmittelbar naeh sich. So hat die Itandlung keinen eigent- 
lichen AbsehluI~ und Neuanfang, sondern ls eine gewisse Zeit gleich- 
sam im Kreise oder besser in einer Spirale immer welter (Abb. 13). 

f 

A b b .  13. A b b .  13. 

Die Verbindung zwisehen alter End- und neuer Anfangshandlung 
erfolgt bei unserer Versuchsanordnung in der Art, dab die Vp. bereits 
unmittelbar nach dem Legen bei der Betrachtung der gelegten Figur 
die Entscheidung (E) fiber die Farbe der nunmehr zu w~hlenden Kugel 
trifft. Die Vp. liest aus der gelegten Figur gleichsam ab, welche Farbe 
jetzt zu wi~hlen sei, und das nunmehr folgende Ergreifen dieser Farbe 
aus der Kugelschale, faktisch der Beginn der neuen Itandlung, ist 
psychiseh eine belanglose Folgehandlung der voraufgegangenen Ent- 
scheidung; das eigentliche W~hlen verlegt sich in der Gesamthandlung 
zeitlieh zurfiek. (Entsprechend war auch in der Regel die Hebelbedie- 
nung in den sp~teren Stadien des Versuches eine psychisch belanglose 
Folgeerscheinung der am Trichter vorgenommenen Entseheidung; 
vgl. Tell I, S. ]24.) 
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Manche Vpn. (M, EE u.a.) str~uben sieh gegen die Vol~Terlegung der Ent- 
scheidung und beginnen die I-Iandlung auch psychiseh an der Kugelschale. Sie 
vergessen dabei aber oft die zuletzt gelegte Farbe und miissen wieder zum Lege- 
muster zuriickblicken. 

Die Spiralform k6nnen sowohl festgeschlossene ttandlungsganz- 
heiten (z. B. Vp. HI-I I 59--70) wie losere ,,Folgen" yon gr61~eren oder 
kleineren, festeren oder ]ockeren Un~erganzen annehmen (z. B. Vp. F 
I 45--51). 

Die VersinnbiIdlichung der Spiralform des I-Iandlungsgeschehens durch einen 
Kreis ist iibersichtlicher, aber nicht exakt.. Genau genommen ist n~mlieh das 
auf E folgende neue a, b, e usw. lOsyclfisch nicht wieder das alte a, b, c~ sondern 
a 1, b 1, q usw. und mtigte in einer Spirale dargestellt werden. Diese Spirale h~itte 
so viele ~Vindungen, wie sich Wfirfe zu einer solchen anseheinend ohne Ende fort- 
laufenden Ganzheit zusammenschlieBen. - -  

~berblicken wir nunmehr den Verlauf unseres als Beisloiel ge- 
gebenen Versuches R auf den Wechsel der typischen Grundaufbau- 
formen hin. Aus der anf/inglichen summenhaften Handlung gliedert 
sich (Wurf 3f.) bei der ]3edeutung der Han~ierungen am Apparat 
eine Hauptblockhandlung heraus. Diese ist abet nur yon kurzer Dauer, 
denn der Hauptblock wird mit Wurf 14f. durch die im Erleben der 
Vp. an Bedeutung gewinnende Pause gesprengt, und es entsteht die 
oben beschriebene, aus zwei Unterganzen sich zusammensetzende 
Ganzheit. Wenn jetzt mit Wurf 28 durch eine speziellere Instruktion 
fiber die Verwendung der Kugeln Ws und Legen entscheidende 
Bedeutung gewinnen, bahnt sich eine neue Aufbauform, die JfanteI- 
handhtng, an, die sehliel31ich mi~ Wurf 53f. eindeutig ausgepr~gt ist. 
An dieser Stelle liegt der HShepunkt des Gesamthandlungsverlaufs 
iiberhaupt. Wird die Handlung allmghlieh wieder gel/~ufiger aus- 
geffihrt (Wurf 58f.), so verliert die Rahmenhandlung wieder an Be- 
deutung. W/~hlen und Einwerfen der Kugeln sinken zur Vorbereitung, 
das Legen zum Ausklang herab. Als einzige H6hepunkte, abet ebenfalls 
ohne gr613ere Bedeutung, bleiben Hebelbedienung und Fangen. Die 
Handlung n/ihert sieh damit wieder der Hauptbloclc/orm, um aber bei 
abermaliger Spezialisierung der Instruktion fiber die Rahmenhandlung 
wieder in die Mantel/orm umzusehlagen. Bei noch weiterer Monotoni- 
sierung des ttandlungsgeschehens finder sich in fortgeschrittenen Ver- 
suehsstadien die Spiral/orm. 

b) Typische Engegrade der Ganzheitsbindung. 
Bei gleicher Grundform im Aufbau kann, wie die konkreten Bei- 

spiele zu 2 und 5 zeigen, die Enge der Bindung sehr verschieden 
sein. Gehen wir bei unserer Betrachtung nicht yore Gesamtaufbau 
der Handlung, sondern yon den einzelnen Teilen aus (zu denen nicht 
nur die motorischen Handlungen, sondern auch Pausen und Signal- 
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reize gehSren), so beobachten  wir folgende verschiedenartige Bindungen 
der Teile untereinander.  

Wir unterscheiden vier F~ngegrade der Verbindung der Teile im Ganzen, fiir 
die wir, vom st/~rksten Engegrad ausgehend~ folgende Zeichen benutzen: 

1. I l, 2. [ [, 3. :: ...... ::, 4. Keine Umrandung. 

Wit unterscheiden weiterhin zwei Grade der Abgrenzbarkeit der Tefle im 
Ganzen: 1. Die Tefle sind gegeneinander nieht oder kaum abgrenzbar: abed. 
2. Die Tefle sind deut]ieh oder sehr ausgepr/igt abgegrenzt: a[b]e!d. 

1. Die Handlungsganzheit ohne erkennbare Unterteile. 
2. Handlungsganzheiten mit Unterganzen, die aber kaum gegenein- 

ander abgegrenzt sind, entsprechend der oben unter  a) beschriebenen 
relat iv ungegliederten Handlungsganzhei t .  

Es sei darauf  hingewiesen, dab die Unterganzen fiir sich yon  ver- 
sehiedener Gr6Be und  Festigkeit  sein k6nnen. Zum Beispiel geht  mi t  
Wurf  58f. die sehr feste Handlungsganzhei t  bed eine Verschmelzung 
mit  den Rahmenhand lungen  a und  e ein und bewahr t  dabei ihre be- 
sondere Fest igkeit :  

D~ die Teile keine Grenzen mehr gegenein,-nder zeigen, ist man eigentlieh 
aueh nieht mehr bereehtigt, sie mit verschiedenen bestimmten Buehstaben a, b, c, d 
zu bezeiehnen. Wir belaalten diese Sehreibweise, die die Leistungen kermzeiehnet, 
jedoeh aus teehnisehen Grtinden bei, weil sieh sonst die Umformung der Itand- 
lungsganzheiten sehleeht veransehauliehen 15~gt. 

3. Handlungsganzheiten mit deutlich voneinander getrennten, abet 
doch /est zusammenh~ingenden Unterganzen: 

I leldl 
4. Schwache Handlungsganzheiten. Sie bilden bereits den Ubergang 

zu den rein summenart igen Handlungen.  Die Vp. ist sich bewul~t, 
zwei oder mehr  Handlungen,  aber in enger Bindung miteinander,  aus- 
zuffihren. I n  dieser Weise sind z. B. Hebelbedienung und  Fangen mit  
Wurf  14f. aneinander gebunden. Der Ganzheit  geht  das Signalger~usch 
(s) als Einlei tung voran;  das Legen folgt als Anh~ngsel:  

8 

c d e 1 

5. Die Folge relativ selbstiindiger Handlungen, die durch einen Zweck 
(Aufgabe, Leistung), Sinn, I l h y t h m u s  oder gemeinsame Beschaffen- 
heir einheitlich gebunden sind. Zu einer solchen Folge yon einfacherem 
Aufbau riicken yon  Wurf  3 - -12  die Hant ierungen am Appara t  einschlieB- 

1 Die hier gew/ihlten Versinnbildlichungen fiir starke und schwaehe Ganz- 
heiten usw. werden in der folgenden Darstelhmg beibehalten. Bereits hier werden 
Ifaupthandlungen left, nebens/ichliehe ,tl~ager gedruckt. 
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lich der Pause zusammen, die die Vp. als sich rasch folgende und wesent- 
]iche Teilhandlungen erleb~: 

(c iS 
Pause 

Eine Folge, die yon einem gleichm~13igen Rhythmus in der Aus- 
fiihrung der Einzelhandlungen getragen wird, finden wir bei Wuff 21f. 
Eine Folge von komplizierterem Aufbau stellt die aus zwei Unterganzen 
bes~ehende Handlungsganzheit, die oben unter a) 2. besehrieben is~, 
dar. Das erste dieser Unterganzen ist ebenfalls eine Folge; das zweite 
ist starker in sieh gebunden. Eine Folge von komplizierterem Aufbau 
ist bindungsm~13ig auch yon Wurf 28--79 die oben unter a) beschriebene 
Mantelform : 

: s i i 
a i : b  Icldlll e I 

6. Die Undsumme yon Handlungen liegt bei unserer Versuehsanord- 
nung. bei den Probewtiffen vor, bei denen das die Einzelhandlungen 
fibergreifende Aufgabebewugtsein noeh v611ig zurfiektritt. Wenn wit 
Zweifel fiber den Aufbau unt~erdrtieken, so w~re die Versinnbildliehung 
der Handlung folgende : a ] b i c I d I e. Von Wurf 3--13 ist die Undsumme 
komplizierter zusammengesetzt; sie besteht aus der Teilhandlung ~, 
der Folge yon drei Teilhandlungen bcd und abermals einer einzelnen 
Teilhandlung e (Aufbauform: Hauptblockhandlung). 

4. 1)er Zusammenschlu[3 der Teile zum Ganzen. 

a) Allgemeine Beobachtungen. 

Der ZusammenschluI3 der Teilhandlungen erfolgt tefls raseher, 
teils langsamer. Keineswegs werden beliebige Teilhandlungen, wenn 
sie nur gleich h~ufig unmittelbar hintereinander ausgefiihrt werden, 
gleieh stark und schnell miteinander verbunden. Die Zahl der Wieder- 
holungen ist nicht von entscheidender Bedeutung. So verschmelzen z. B. 
W~hlen und Einweffen bereits mit Wurf 14--20 zu einer G~nzhei% 
und auch Hebelbedienung und Fangen verbinden sich eng, w~hrend 
Einweffen und Hebelbedienung noch einige Zeit getrenn~ bleiben. 

Auch die Mechanisierung von bereits zu einer Ganzheit verschmolzenen 
Teilen er/olgt nicht gleichzeitig. So wird die Mittelhandlung yon Wurf 
53--57 bereits meehanisch ausgefiihrt, w~hrend die Rahmenhandlung 
noeh die Kontrolle der Vp. erfordert. 

Bereits entstandene Ganzheiten k6nnen wieder zer]allen und neue 
entstehen. So zerf~tllt die aus Wiihlen und Einwerfen entstandene Ganz- 
heir wieder mit Wurf 28, und das Einwerfen geht spitter mit den anderen 
Hantierungen am Apparat eine neue Ganzheit ein. 
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b) Die /i~r Zusammenschlufi und Trennung mafigebenden ~aktoren. 

I n  unserem Beispiel s ind die ursprfinglichen Ganzhei ten  quMita t iv  
derar t  beschaffen, da[t keine yon  ihnen  der Vereinigung mi t  ihren  
Naehba rn  wesentl ich widers t rebt ;  insgesamt ist die Verb indung  jeder 
ursprfinglichen Ganzhei t  mi t  jedem 'Nachbarganzen vorgekommen.  
Die Gr6fie der Neigung zum Verschmelzen ist aber, wie bemerkt ,  wesent- 
lieh verschieden. 

An  einzelnen Faktoren ,  die ftir Zusammenschlul~ u n d  T r e n n u n g  
der Te i lhand lungen  yon  Bedeutung  sind, konn t e n  wit  die im folgen- 
den aufgeffihrten ermit~eln. Es f~llt dabei  auf, dab ganz allgemein 
~4"hnlichkeiten und Gleichheiten zwischen den Handlungsteilen ihre Vet- 
einheitlichung begi~nstigen, Gegensdtze und Verschiedenheiten 8ie hemmen. 

1. Der allgemeine motorische Charakter. H e m m e n d  auf die Verein- 
hei t l ichung wirkt  es, wenn die Te i lhandlungen  unfleich und schar/ 
gegeneinander abgesetzt sind, so wenn auf eine , , runde" Bewegung eine 
, ,spitze" folgt. FSrderlich ist es dagegen, wenn eine H a n d l u n g  sich 
an  die andere anschliel~t, ohne dal~ dabei  ein Wechsel und  ein Unter -  
sehied zu spfiren ist. Die Bewegung der H a n d  vom Hebel  zur Auslauf- 
r inne  k a n n  z. ]~. eine ungezwungene Weiterff ihrung u n d  Abschliel~ung 
der am Trichter  e insetzenden u n d  fiber den Hebel  f i ihrenden Hand-  
bewegung sein. 

Das ist z. B. der Fall, wenn Vp. A am 4. Versuchstage angibt: ,,Die gesamte 
Bewegung yore Einwerfen bis zum Legen ist einheitlich geworden. Das Einwerfen 
ist wie das Drticken und Fangen Teil einer kreisenden Bewegung" (III [I] Wurf 21 
bis 25). 

Oder Vp. RR: ,,Die Handlung ist jetzt abgerundeter. Die Ecke lag am Hebel; 
es war da etwas sehr Spitzes. Jetzt ist es auch noch spitz, aber schon viel runder" 
(I 63--70). 

Die ,,Abrundung" und ,,Ausschlei/ung" der Handlung er/olgt nicht kontinuier- 
lich und gleichmiifiig mit der Zahl der Wiederholungen, sondern ist in einzelnen Teilen 
Ri~c]cschl~gen ausgesetzt, wovon Ri~ckwirkungen auf die Vereinheitlichung ausgehen. 

So gibt Vp. G am 3. Versuchstage an: ,,Die Bewegung vom Trichter zum 
Hebel hat etwas Steifes, ist nocb nicht ausgeschliffen, ausgeschwungen. Auch 
die Bewegung yore Hebel zur Auslaufrinne ist noeh nicht ausgeschwungen. Die 
Verschiebungen und Drehungen der Hand stehen noch gegeneinander" (VI [II] 
6--11). 

Dann beginnen sich die Bewegungen auszuschleifen: 
,,Die Bewegung yore Hebel zur Auslaufrinne ist ausgeglichen und kommt 

nicht so stark zum Bewul~tsein. Auch die Bewegung yore Trichter zum Hebel 
beginnt sich auszuschleifen." (Wurf 12--16.) 

Die fortschreitende Ausschleifung der Bewegung yore I-Iebel zur Auslauf- 
rinne beeintrachtigt aber die Ausschleifung der Bewegung vom Trichter zum ttebel : 

,,Die Bewegung vom Trichter zum Hebel ist noeh nicht ausgeschliffen." 
(Wurf 17--24.) 

Die nunmehr einsetzende Ausschleifung der Bewegung vom Trichter zum 
Hebel beeintr~chtigt wiederum die Ausschleifung der Bewegung vom Hebel zur 
Auslaufrinne : 
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,,Die Bewegung vom Triehter zum Hebel hat sich ausgegliehen. Die Be- 
wegung yore Hebel zur Auslaufrinne hat aber an Ausgeglichenheit verloren; ieh 
komme an der Auslaufrinne ungesehiekt an und range nieht." (Wurf 33--40.) 

Sehlie~lieh sind alle Bewegungen ausgesehliffen: 
,,Es geht alles wundersoh6n. Drtieken, Fangen und Legen sind in einer Kurve 

versehl~fen." (Wurf 48--60.) 
2. Tempo. Gleichartiges Tempo in der Aus/i~hrung der Teilhandlungen 

begi~nstigt die Vereinheitlichung, ungleiches hiilt sis au/. So verschmelzen 
bei unserem Probebeispiel W/~hlen und Einwerfen nicht, solange das 
W/ihlen in ungezwungenem Tempo, das Einwerfen aber rasch aus- 
geffihrt wird (Wurf 1--13). Ers t  bei der Angleichung im Tempo mit  
Wurf  14f. t r i t t  die Vereinheitliehung ein. 

Hier handelt  es sich um inhaltlich verschiedene Teilhandlungen. 
Ob gleiches Tempo auch bei inhaltlieh gleichen Teflhandlungen die 
Vereinheitlichung fSrdert, bleibt often. 

3. Betontheitsgrad. a) Gleichmii[3ig unbetonte Aus/ighrung der Teil- 
handlungen begiinstigt die Vereinheitlichung. 

Doeh grit dies nur yon GanzheJten v o n d e r  Gr6i~e, wie wir sie bisher 
kennen lernten (vgl. die Hantierungen am Appara t  Wurf 53L). Bei 
Ganzheiten yon um/assenderer GrSl~e scheint 3/Ionotonie eher zum 
Zerfall und sine m/~l~ige Betonungsabstu/ung zur Verst/irkung der Ganz- 
heir beizutragen (vgl. S. 170). 

b) Ob auch gleichmiifiig betonte Ausffihrung der Tells die Verein- 
heitlichung f6rdert, 1/~l~t sich aus unseren Beispielen nicht entseheiden. 

Es ware denkbar, dal3 in einem solchen Falls die Bedeutung der 
einzelnen Handlungsteile zu grol3 w/i{e, als daI~ ihr v611iges Aufgehen 
in einer Ganzheit mSglich w~re. Da.ffir sprechen sp~ttere Beobachtungen 
bei der EingewShnung der Handlung in Hauptblockform (S. 178). 
Andererseits vereinigen sich bei den Grundversuchen bald nach Be- 
ginn in der Regel Hebelbedienung und Fangen, die beide stark betont 
sind. Doch kSnnen in beiden F/illen andere Faktoren entscheidend sein. 

c) Ausgesprochen und star]~ unffleic]~rnii[3i~ betonte Teilhandhtngen 
vereinigen sich nicht. So verschmelzen nicht Wi~hlen und Einwerfen 
yon Wurf 1--13, Rahmenhandlung und Mittelhandlung yon Wurf 53 bis 
57. Erst  sobald die Betontheitsunterschiede wegfallen oder sich ab- 
schw~chen, finder mit  Wurf 14f. bzw. Wurf 58L die Vereinigung start.  

Bereits bestehende Ganzheiten werden durch plStzlich au/tretende starke 
Betontheitsunterschiede wieder zerstSrt. So zerf~llt die aus Wiihlen und 
Einwerfen bestehende Ganzheit mit  Wurf 28, wo das W~hlen einen 
starken Ton empfiingt. Dieses Beispiel eines Gestaltszerfalles ist typisch. 

Von welchen Faktoren die Betonung ihrerseits abh~ngig ist, unter- 
suchen wir sparer. 

4. Zwec~'. Unterordnung der Teile unter denselben Zweck begi~nstigt, 
verschiedene Zweckbestimmung st5rt die Vereinheitlichu~g. Zum Beispiel 
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wird die Verschmelzung der Hantierungen am Apparat gef6rdert, wenn 
die Vp. sie als Mittel zum Zweeke des Legens der Figur erlebt; ent- 
sprechend die Verschmelzung von W~hlen und Einwerfen, wenn die 
Vp. diese Teile ale Vorbereitungshandlungen fiir Hebelbedienung und 
Fangen als Haupthandlungen ausiibt. Sp/~ter sehen wir, wie die Ver- 
kntipfung mehrerer Wiirfe untereinander durch ihre Unterordnung unter 
den gemeinsamen Zweck des Legens einer komplizierteren Figur gef6rdert 
wird (S. 168). Andererseits wird die Vereinigung yon Fangen und Legen 
dadurch gestSrt, dal3 die Vp. das Fangen ale Mittel, das Legen als 
Zweck ansieht. 

5. Sinn. Ist die Gesamthandlung sinnvoll, so scheint dadurch der Zu- 
sammenschlu[3 begi~nstigt zu werden; Sinnlosigkeit dagegen wirkt gleiehsam 
ldhmend au[ die Vereinheitlichung. Ein treffendes Beispiel daftir lernen wir 
sparer kennen, wenn infolge der Absehw/~chung der l~ahmenhandlung 
die Gesamthandlung sinnlos wird (S. 178). Aueh dutch hs Wieder- 
holung kann eine ursprfinglich sinnvolle Handlung sinnlos werden 
und sich lockern (vgl. S. 170). 

6. Rhythmus. Die Ausfiihrung der Teilhandlungen im I~hythmus 
begi~nstigt die Vereinheitlichung (vgl. Wurf 21--27 unseres Probe- 
beispieles). 

7. Verkettung. Sind die Handlungsteile miteinander verkettet,  
d. h. muB aus physikalischen Grfinden bei einer glatten Ausfiihrung des 
Handlungsgesehehens der eine Tefl in bestimmter Weise auf den anderen 
folgen oder in ihn eingreifen, so begiinstigt dies die Vereinheitlichung. 

So wird die Vereinheitlichung der Hantierungen am Apparat da- 
durch gef6rdert, dal~ die ttebelbedienung eine bestimmte Zeit naeh 
dem Einwerfen, das Fangen eine bestimmte Zeit naeh der Hebel- 
bedienung vor sigh gehen mug (w~hrend andererseits das Einwerfen 
in relativ beliebigem Zeitabstand auf das W~hlen folgen kann). 

In der gegel gewShnt sich die Vp. hier an die Innehaltung bestimrater Signale. 
So kSnnen die Signale zur Itebelbedienung optischer Art (Hineinrollen der Kugel 
in den Ausschnitt des Kastens) oder akustischer Art (vergndertes Reibungsge- 
r~usch der Kugel am unteren Tell der Rinne, Klappern der Kugel im Kasten) sein, 
desgleichen die Signale zum Fangen (Riickgang des Hebels in die Gleichgewichts- 
lage, zweites Aufschlagen der Kugel im Kasten). Auch das Wghlen der Kugel 
kann in bestimmter Weise an das voraufgegangene Legen gekettet sein (vgl. S 153). 

8. Pausen hemmen die Vereinheitlichung, so/ern sie psychisch als 
Pausen erlebt werden, und zwar besonders stark, wenn sie yon Unlust- 
gefiihlen begleitet sind. Ein Beispiel ffir die trennende Wirkung der 
Pause bieten Wurf 14--20 unseres Beispiels. 

Die Voraussetzung fiir die Entstehung einer Handlungsganzheit 
ist in einem solchen Falle die ~fberwindung der Pause, die auf ver- 
schiedene Weise mSglich ist: 

a) Die Pause wird /aktisch ausgeschaltet. 
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In unserem Beispiel entsteht die Pause dadurch, dab die Vp. unter dem 
allgemeinen Druck zur piinktlichen und sorgf/~ltigen Ausftihrung der Hand- 
lung der Kugel vorauseilt, w~hrend diese auf der Rinne rollt, und nunmehr am 
Hebel auf ihre Ankunft warten muff. Diese Pause ~ l l t  weg, wenn die Vp. das 
Tempo ihrer Bewegung der Geschwindigkeit der Kugel anpal]t. 

b) Die Pause bleibt  /akt isch bestehen, wird aber psychisch iiber- 
wunden. Es t r e t en  innerha lb  der Pause Signale auf, die in  ihrer Bedeu- 
t u n g  Hand lungs te i l en  gleichkommen.  E in  solches Signal ist  in  unserem 
Beispiel (vgl. Wur f  21--27)  das ver/~nderte Reibtmgsger/~usch am 
un t e r en  Tell der Rinne .  

e) Die Pause wird mit ,,Luxusbewegungen" ausge/iillt. Die Vp. 
bemiiht  sich, die Handbewegungen  vom Trichter  zum t Iebel  u n d  vom 
Hebel  zur  Aus lauf r inne  in  kuns tgerechten  BSgen nach  oben u n d  seit- 
w/Lrts auszufi ihren : 

,,Es herrseht das Bestreben, den Apparat eleganter und gesehlossener zu 
bedienen und m6gliehst wenige (iiberfltissige Bewegungen und) Pausen zu maehen. 
Wenn ieh die Hand vom Triehter zum ttebel fiihre, will ieh dort gleichm~tBig mit 
der Kugel ankommen und yon dort f~hre ich die Hand bewugt mit NaB zur Aus- 
laufrinne.. .  Jetzt kommen bei dem Streben nach Rhythmisierung die Zwischen- 
handlungen viel mehr zur Geltung. Ich ftihre die I-Iand im Bogen oben herum 
vom Trichter zum Hebel und seitw~trts im Bogen vom Hebel zur Auslaufrimm." 
(Vp. G I 32--50.) 

Bei den weiteren Bemiihungen um elegante, pausenlose Ausftihrung der 
gandlung widmet die Vp. unter spieleriseher ~J'bertreibung den Zwisehenb6gen 
zu viel Zeit und Miihe und verleiht ihnen den Rang von ttaupthandlungen. Die 
eigentliehen Haupthandlungen, n~mlieh Hebelbedienung und Fangen, erzwingen 
sieh aber wieder Beachtung, und wenn die Pausen aueh iiberwunden werden, 
So treten die ,,ZwischenbSgen" doch allm/~hlich wieder zurtiek und werden auf 
ein normales Nag besehr/~nkt: 

,,Die Zwischenbewegungen treten immer mehr zurfick, obwohl ieh sie gerade 
bewul3t und sehSn maehen will. Die Aufmerksamkei~ lenkt sieh vielmehr auf die 
eigentlichen Zweekhandlungen. Habe ieh einmal auf die Zwisehenhandlungen 
nieht geaehtet, so ist es das n~tehste Mal iiberhaupt nieht mehr m6glieh. Nur 
zwisehendureh kommt das Sehwunghafte manehmal wieder auf. ~ (Wurf 61--93.) 

c) Einwirkungen vom Ganzen als einer /unktionalen Einheit her. 

Welche Fak to ren  sich im einzelnen Falle im Sinne des Zusammen-  
schlusses bzw. der T r e n n u n g  der Teile durchsetzen,  h~ngt  n icht  nu r  
yon der Beschaffenheit  der einzelnen unmi t t e lba r  benachbar ten  Teile 
ab, sondern auch yon der Bescha//enheit ~dmtlicher anderen Teile und 
des Ganzen iiberhaupt. Ob z. B. die Teile c und  d motorisch ~hnlich oder 
un~hnl ich sind, l~13t sich endgtiltig erst entscheiden,  wenn m a n  auch die 
motorische Beschaffenheit  der Teile a, b und  e ke nn t  und  beurte i len kann ,  
ob die Ahnl ichkei t  zwischen c und  d oder die zwischen b und  c wie 
zwischen d und  e zwingender ist. I n  dem einen Fal le  w/ire der AuL 

bau der H a n d l u n g  a b l c d l e ,  i m a n d e r e n a  b c l [ ~ e  , 
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Ebenso  verh~l t  es sich m i t  der  Ube re in s t immung  im Beton~heits-  
grad,  im Tempo  u . a .  Unsere  Aussagen fiber Verwand t scha f t en  bzw. 
Gegens~tze h a b e n  ( innerhalb  be s t immte r  Grenzen) nur  re la t ive  Be- 
deu tung  f fir den  Zusammenhang  unseres konkre t en  Handlungsge-  
schehens.  

So is t  es m6glich,  dal~ die Bescha]]enheit sines einzelnen Teiles nicht 
nur die JBindung diese~ Tells mit den unmittelbar benachbarten Teilen, 
sondern auch andere Bindungen innerhalb des Gesamtganzen mitbestimmt. 
Die A r t  der  B indung  zwischen den  Teflen wird  du tch  den Aufbau  des 
f ibergre i fenden Ganzen wesent l ich  m i t b e s t i m m t .  

Unsere  Versuche b ie ten  daf i i r  mehr fach  Belege. So wird  in unserem 
Versuchsbeispiel  in  t yp i sche r  Weiss  durch  die Be tonung  der  Anfangs-  
und  E n d h a n d l u n g  yon  Wur f  28 an  n icb t  nur  die  Ganzhe i t  ab  
gespreng~, sondern  aueh,  ohne dab  b, c und  d in ihrer  Beschaffenhei t  
sich i rgendwie  ~ndern,  die Vereinigung yon  b m i t c  und  d begfinst igt .  
Der  Gesamtau~bau  des Ganzen  erh~l t  dadu reh  sin ganz neues Geprs 

Auch  die Pause ,  die  sich yon  W u r f  8 an b e m e r k b a r  mach t ,  t r e n n t  
n ich t  nu r  m i t  W u r f  14 die Teile b und  c, sondern  fSrder t  auch  die Ver- 
schmelzung yon  a u n d  b. Auch  in d iesem F~lle  erh~l t  die Gesamt-  
hand lung  so eine vS]lig neue Aufbauform.  Dazu  t r~g t  hier  a l lerdings 
auch  bei, dab  b aus anderen  Gri inden eine Verminderung  seiner Be- 
deu tung  eff~hrt  und  dahe r  seine Vereinigung m i t  a begi ins t ig t  wird.  

Diese Beispiele  zeigen die  t t and lungsganz he i t e n  als funk t iona le  
Einhe i ten ,  deren  Tells  ihre Bes t immung  m i t  yore  Ganzen her  er fahren 1. 

Von der gleichen Anfangs- zur gleiehen Endaufbauform der Gesamthandlung 
sind also verschiedene Wege mSglich, je nachdem, yon welchen Faktoren der 
Zusammenschlul~ bzw. die Trenmmg der Tells bestimm$ werden. Wir begnfigen 
uns dami~, bier einige typische Verl~ufe der Vereinheitlichung anzudeuten, um 
einen Einblick in den bei aUer Gesetzlichkeit mannigfaltigen Verlauf des Ge- 
schehens zu geben. 

Im ersten Abschnitt des Verlaufs werden die Vereinheitlichungsprozesse im 
wesentlichen yon Faktoren bestimmt, die an die Hantierungen am Apparat ge- 
kniipft sind, w~hrend Einwerfen und Fangen eine nachgeordnete Rolle spielen. 
Vielfach gehen zun~chst ttebelbedienung und Fangen eine Bindung sin, die das 
Kernsttick einer HauptblocIc]orm bilde~, w~hrend das Einwerfen noch durch eine 
Pause abgetrennt ist: 

~lbl Icl ]e 
Pause 

1 ~bereinstimmend damit finder van der Veldt (a. a. O. S. 121), dab die Vp., 
wenn sie gelernt~ hat~, auf eine aus Silben bestehende, mit einer entspreehend aus 
Teilhandlungen aufgebauten Ganzheit zu reagieren, noeh night ohne weiteres 
auf eine einzelne beliebig herausgegriffene Silbe mit der entspreehenden Teil- 
handlung reagieren kann. Der aus dem Ganzen herausgelSste Teil is~ et~was anderes 
als der Tefl im Ganzen. Das gleiehe Iand aueh Lewin, das Problem der Willens- 
messung und das Grundgesetz der Assoziation. Diese Ztsehr. Bd. I und II .  

Psychologische :Forschung. Bd. 18. 11 
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In anderen F~llen umfaBt der Hauptbloek sogleich Pause und Einwerfen mit. 
Der Hauptblock kann auch in drei Unterganze gegliedert sein, n~mlich Ein- 
werfen; Pause, Signalger~useh und Hebelbedienung; Pause, Signalger~tusch und 
Fangen. 

a i b i le 
Pause Pause 

Es kommt auch vor, dal] die Pause nach dem Einweffen so stark is~, dal~ sie 
den Zusammenschlul~ der Hantierungen am Apparat zu einem Hauptblock ver- 
hindert und die ganze Handlung in z~ei Teilganze spaltet. In  diesem Falle sehliel3en 
sich das Einwerfen mit der Anfangshandlung, Hebelbedienung und Fangen mi~ 
der Endhandlung zusammen. 

! a ] b i  ~,llc]d::]e 

Pause 

])as Entstehen einer I-lauptblockform ist hier erst mSglich, wenn das erste Teil- 
ganze der AuflSsung verf~llt und das zweite Teilganze zum Kernstiick eines 
Hauptbloeks wird. 

Im zweiten Abschnitt treten An/angs- und Endhandlung, die jetzt beton~ 
ausgefiihrt werden, aktiv in den Vereinheitlichungsproze8 ein und beherrsehen 
ihn. DieRahmenhandlung geht jetzt im allgemeinen eine allm~hlich enger werdende 
Bindung mit der Mittelhandlung ein, wobei die Mittelhandlung in sich noch fester 
wird. 

i a b--~ dl e i 

Dag diese Ganzheit 2Fiantel/orm hag und, wenn die Rahmenhandlung an Be- 
tontheit verliert, eine Riiekbildung in eine (fester als in ffiiheren Stadien ge- 
bundene) Hauptbloekform bzw. eine Umbildung zu einer Spiralform effahren 
kann, wurde bereits friiher gesagt (S. 154). 

d) Die ,,Mechanisierung" al8 Folgeerscheinung der Vereinheitlichung. 

W i r  besprechen im fo lgenden einige F a k t e n ,  die v ie l le icht  n ich t  
no twendig  mi t  de r  Vere inhe i t l i chung  zusammenhi~ngen, in unseren  
Versuchen abe r  in enger  Beziehung zu ihr  s tehen.  

Die Vp. beschre ib t  die  l es t  vere inhe i t l i ch te  Hand lung ,  insbesondere  
die Mi t t e lhand lung ,  bei  der  wei te ren  Ausff ihrung vie l fach mi t  W o r t e n  
wie ,,mechanisch", ,,automatisch", ,,unbewu[3t". Diese Mechanis ierung 
der  H a n d l u n g  l~{]t sich in fo lgender  Weise  nigher b e s t i m m e n :  

1. Die n ich tmechan i s i e r t e  H a n d l u n g  bietet Schwierig]ceiten u n d  
er/ordert einen hSheren Grad von Beherrschung. Die Vp. is t  somi t  ver- 
hiilt~ismiiflig alctiv und  b a t  das  Bewufitsein, etwas relativ Bedeutungs- 
volles zu tun. Die mechanis ie r te  t t a n d l u n g  dagegen  Idu]t gleichsam von 
selbst in /estge]ahrener Bahn ab, gleich e inem Mechanismus,  der  nu r  
aufgezogen wi rd ;  die Vp. g ib t  ]ediglich den Anstol~. 

I n  dieser Weise  k a n n  sowohl eine k le inere  Gruppe  yon  t t a n d l u n g e n  
(wie e twa die zur  Hebe lbed ienung  nStigen) wie die G e s a m t h a n d l u n g  



~)ber 1%tickf~lligkeit bei Umgew6hnung. ] 6 3  

mechan is ie r t  werden.  F r i s ch  au f t r e t ende  Schwier igkei ten,  die  e rneu t  
zur  Beher rsehung  zwingen,  heben die Mechanis ierung vorf ibergehend 
ganz oder  tei lweise wieder  auf. 

2. Die  n ieh tmechan i s i e r t e  t t a n d l u n g  h a t  eine gr6fiere N~ihe zum 
Ich; sie befinde~ sich innerhalb der Gegenwi~rtigkeitszone der Vp. Die 
mechan i s ie r t e  H a n d l u n g  h a t  ein Abriicken veto zentralen Ich, eine 
Verselbsti~ndigung, er fahren;  sie i s t  etwas Peripheres, gleichsam nieht 
mehr zur Person Geh6riges. 

I n  diesem Sinne wird  die mechanis ie r te  H a n d l u n g  wie folgt  ge- 
sch i lder t  : 

Vp. HH: ,,Etwas Erinnerung an das Einsohlafen. Man arbeitet intensiv, 
denkt etwas, und dennoch ist es mit einem Schleier bedeckt," (I 23--3l.) Sp/~ter: 
,,Die Handlung ist ganz verschwommen: Der Vorgang ist automatisiert, ungreif- 
bar. Die Handlung ist vorhanden, aber vollkommen unklar, weit weg, wie manch- 
real eine Erinnerung zeitlich weit weg liegt." (I 53--58.) 

Vp. F: ,,Das Ganze ist etwas auBer mir. Man will ins Zimmer und 5ffnet die 
Ttir, ganz unbetont /  habe ich den Schliissel eigentlich links oder rechts herum- 
gedreht? So wenig ist das Ganze betont." (3. Vernuchstag I 34--41.) Aln die 
Vp. spater die Handlung gegenw~rtig hat, sagt sie: ,,Ich bin ganz wach." (I 42--62.) 

3. Die  n ich tmechan i s i e r t e  t I a n d l u n g  wird als breiter, langsamer, 
die  meehan i s ie r t e  als enger, ki~rzer, ~chneller besehrieben.  ] )as  h~ng t  
d a m i t  zusammen,  dab  die  n ieh tmeehanis ie r te  H a n d l u n g  nach  Gliede- 
rung  u n d  Be tonung  mannigfa l t iger ,  die mechanis ie r te  H a n d l u n g  ein- 
fSrmiger  ist.  

Das  geht  u n t e r  ande rem aus folgenden Aussagen fiber die meehani-  
s ier te  H a n d l u n g  he rvo r :  

Vp. HH: ,,Die ganze Handlung ist viel verschwommener. Anfangs mehr 
gegliedert; jetzt seheint alles schneller vor sich zu gehen. Auch ri~umlich kleiner 
geworden; zusammengenchrumpft; meine Bewegungen sind kleiner geworden. 
~riiher Eindruck einer gewissen Breite, jetzt enger. Dazu zeitlich lci~rzer." (Wurf 23 
his 71.) 

Wurf 71--81: ,,Die Handlung ist noch einheitllcher und mehr ve rbunden . . .  
Der Handlungsbereich ist viel kleiner als am Anfang. Anfangs grebe Bewegungen; 
ich muBte rnit dem K6rper nach rechts und links lain- und hergehen; jetzt liegt 
alles handgreiflich vor mir." 

Vp. F: ,,Anfang und Ende der Handlung, W~hlen und Legen merke ich am 
meisten. Was dazwischen liegt, wird irrtmer ki~rzer." (I 52--57.) 

Das Enge rwerden  ist  kein  einsinnig mi t  der  Wiederho lung  der  
H a n d l u n g  fo r t s eh re i t ende r  ProzeB. Gewinnen einzelne Handlungs te i l e  
eine s ts  Betonung,  so kann  die t t a n d l u n g  wieder  bre i te r  werden.  

Ffiba.t Vp. HH z.B. dan Einwerfen betont aus, no ist die Handlung wohl 
,,vollkommen ein Ganzen", aber der Handlungnbereieh ,,grdfler als das vorige Mal, 
breiter." (HIte I 9--28.) Dann aber: En geht jetzt fabelhaft leicht. Der tfereich 
ist klein.. 2' (Wurf 29--39} und: ,,Die Handlung ist ein Ganzen . . .  Der Bereich 
ist klein.. 2' (W. 40--56.) 

Als abet die Hebelbedienung (ver/indert und) betont ausgefilhrt wird, sagt 
die Vp. erneut: ,,Alles ist betonter: Wfihlen, Einwerfen, Hebelbediemmg, Legen. 

11" 
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Das iibrige wird welter mechanisch ausgefiihrg. Die Handlung ist breiter als bisher." 
(II 1-4.) Dann aber: ,,Der Bereich ist klein. Ich habe vier Punkte in einem sehr 
kleinen Bereich." (Wurf 7--9.) 

5. Die Bedeutung der Betonung /i~r Au/bau, Zusammenschluff und 
Zerst6rung der Ganzheiten. 

Die Betonung der Teilhandlungen ist bereits als ein ffir Zusammen- 
schlu~ und Trennung der Ganzheiten mal~geblicher Faktor gewiirdigt 
worden (S. 158). Eine tiefergehende Untersuchung ihrer Bedeutung ist 
insofern auch praktisch yon Wert, als wir die Betonung sp~ter als Mittel 
fiir die Ver~nderung des Aufbaues der Gesamtganzheit beniitzen wollen. 

a) Betontheitsgrade. 
Bereits bei der summenartigen Aufeinanderfolge zeigen die einzel- 

nen Handlungsteile versehiedene Betontheitsgrade. So sind neben 
stark betonten Handlungsteilen (in der Regel den Hantierungen am 
Apparat, sparer nur Hebelbedienung und Fangen) minderbetonte 
,,Auftakte" und ,,Anhi~ngsel" (meist Einwerfen und Legen) vorhanden. 
In der fester Vereinheitlichten Gesamthandlung sind die Rahmen- 
handlungen st/~rker, die Mittelhandlungen schw/~cher betont. Insgesamt 
unterscheiden wir 5 Betontheitsgrade: 

5. ,,Stark betont", ,,sehr ausgezeiehnet". 4. ,,Betont", ,,ausgezeich- 
net". 3. ,,Schwaeh betont". 2. Unbetont; die Vp. hat den Handlungs- 
teil noeh ,,gegenw~rtig". 1. Unbetont; die Vp. hat den 1-Iandlungsteil 
nicht gegenw~rtig. 

b) Die /i~r die Betonung maffgebenden Faktoren. 
Keiner unserer Handlungsteile ist dauernd gleichm/~l~ig betont. 

Der Betonungswechsel vollzieht sich in manehen F~llen allm/ihlich, 
so z.B., wenn die anfangs stark betonten Hantierungen am Apparat 
ihren Ton verlieren, in anderen F/~llen plStzlich, so, wenn die anfangs 
bedeutungslosen Rahmenhandlungen einen Ton gewinnen. Im folgen- 
den stellen wir die bei unserer Versuchsanordnung und sieher auch 
dariiber hinaus fiir die Betonung mal~geblichen Faktoren zusammen, 
wenngleieh sich auch diese Frage lediglich aus unserem Material nieht 
erschSpfend behandeln litl~t. 

1. Nichtk6nnen. Handlungen, die die Vp. erst technisch erlernen 
bzw. probieren muff, sind betonter als technisch bereits ge]connte Hand- 
lungen. So werden bei den ersten Wfirfen Hebelbedienung und Fangen 
noch betont, das technisch einfache Ergreifen und Legen der Kugel 
indessen gleich unbetont ausgefiihrt. Hebelbedienung und Fangen 
nehmen erst den schw~cheren Ton gekonnter Handlungen an, wenn 
Sicherheit in der Ausf/ihrung besteht (die bei der Beachtung bestimmter 
Signale eintritt). 
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2. Technische Schwierigkeit. Handlungen, die (auch nachdem ein 
gewisses (~bungsstadium vorausgegangen ist) technisch schwierig sind 
und Beachtung er]ordern, sind betonter als technisch unlcomplizierte 
ttandlungen. So sind Hebelbedienung, und Fangen betont, solange 
sich die Yp. bier an die Beachtung bestimmter S!gn~le binder, wi~hrend 
das einfachere Einwerfen unbetont ist. 

3. Zwang zu einer Entscheidung. Handlungen, die eine Entscheidung oder 
einen Entschlufi er/ordern, sind betonter als Handlungen, deren Aus/is 
vSllig eindeutig ist. So ist in sp~teren Versuchsstadien h~ufig das W~hlen 
betont, wenn die Instruktion die Wahl der Kugelfarbe freili~l~t und die 
Vp. sich yon Fall zu Fall selber ffir eine bestimmte Farbe entschlie~en mull 
(Von der Wahl der Farbe h~ngt nichts ab; Fehlerm5glichkeiten sind nicht 
vorhanden. Vgl. Tell I, S. 95 Anm.). Der Ton liegt unabh~ngig davon, 
wo die Wahlhandlung faktisch ausgefiihrt wird, da, wo die Entscheidung 
zur Wahl tatsiichlich getro]/en wird. So verlegt sich der Ton yon der Kugel- 
schale auf das Legemuster, wenn die Vp. sich dort bereits fiber die nun- 
mehr zu wi~hlende Farbe schlfissig wird (s. u. Vp. D). 

4. ~olgenschwere der _Fehler. Handlungen, bei denen die Vp. ]i~rchtet, 
entscheidende Fehler zu begehen, sind betonter als Handlungen, bei denen 
Fehler bedeutungslos sind. So gewinnt d i e  Hebelbedienung bei der 
UmgewShnung einen starken Ton, sobald die Vp. ernsthaft ihre Tendenz 
zu Fehlern im Sinne der GewShnung erkennt, zu Fehlern, infolge deren 
das gesamte ~Iandlungsgeschehen stockt. W~hlen und Legen sind 
betont, sobald falsche Kugeln gewi~hlt bzw. h~l~liche Figuren ~elegt 
werden k5nnen und somit die Hauptinstruktion verfehlt wird. Dagegen 
bleibt das Einwerfen im allgemeinen unbetont, auch wenn ein falscher 
Trichter benutzt wird, ist dies doch ffir das Gesamtgeschehen bedeu- 
tungslos. (Wit kommen darauf noch zurfick.) 

5. Bedeutung der Ganzheit ale ]unlctionaler Einheit. Welche Bedeu- 
tung die aufgefiihrten Faktoren ffir die Betonung eines einzelnen Hand- 
lungstefies haben, wird dadurch mitbestimmt, in welcher Weise sie 
sonst noch innerhalb der Gesamthandlung wirksam sind. So wird 
vielfach die Betonung eines Teils bei st~rkerer Betonung anderer Teile 
phenomenal geschw~cht, bei schw~cherer Betonung anderer Tefle 
phenomenal verst~rkt; die Betonungsunterschiede pr~tgen sich also 
starker aus. Hebelbedienung und Fangen z. B. verlieren, ohne da~ an 
den Hantierungen am Apparat objektiv etwas ge~ndert wird, sofort 
ihren Ton, wenn die Rahmenhandlung einen starken Ton gewinnt. 
Das Ganze zeigt sich auch bier, je fester es ist, um so mehr, Ms eine 
]unl~tionale Einheit, deren Teile sich wechselseitig mitbestimmen. 

Zur Veranschaulichung der Wirksamkeit der aufgez~hlten Faktoren ver~olgen 
wir an zwei typischen Beispielen den Betonungswechsel im Verlaufe des Handlungs= 
geschehens. 
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Vp. M benfitzt  die ersten Wfiffe, nm el'st die t tebelbedienung (Wuff 6---10), 
dann  das Fangen (Wurf 11) sicher zu erlernen. So sind diese beiden Hant ie rungen  
nacheinander  besonders be tont  (die Zahl  bedeutet  den Betonthei tsgrad,  yon 
5 bis 1 abfallend (siehe oben), der Buchstabe wie immer die Teilhandlung):  

Wurf  6- -10:  1 1 4 1 1 
a b c d e 

Wuff  l l  : 1 1 1 4 1 
b e d e 

Als Ergebnis dieses Ubungsstadiums werden t tebelbedienung und  Fangen 
unter  Beachtung bes t immter  Signale ausgeffibrt. Sie werden auch je tz t  noch als 
verhMtnism~tBig kompliziert  empfunden und  sind nunmehr  gleich s tark be ton t :  

Wurf  13--22:  1 1 3 3 1 
a b c d e 

Werden je tz t  FehlermSglichkeiten beim W•hlen geschaffen (dieselben Farben  
sollen n icht  mehr  unmi t te lbar  nacheinander  gelegt werden), so is t  das Wahlen  
for tan s ta rk  betont .  Gleichzeitig t re ten  I-Iebelbedienung und  Fangen fast  vSllig 
zurfick, eine Folge funktional-ganzheit l icher Einwirkung:  

Wurf  23--41 : 5 1 1 2 1 
a b c d e 

Bei weiterer Spezialisierung der Ins t ruk t ion  ffir das W~hlen erhMt aueh die 
zeitlieh dem Wahlen vorangehende Handlung,  das zum vorherigen Wurf  gehSrige 
Legen, einen Ton, denn beim Legen besehKftigt sich die Vp. bereits mit  der zu 
wahlenden Farbe:  

Wurf  49--76:  5 1 1 2 4 
a b c d e 

Das zweite Beispiel (Vp. D) zeigt in Erganzung des ersten, dab innerhalb 
der Rahmenhandlung  der  Ton hin- und herwechseln kann,  je nachdem, ob das 
eigentlich tonbedingende Faktum,  die Entscheidung fiber die zu w~hlende Kugel, 
erst  beim Wi~hlen oder schon beim Legen der vorhergehenden Kugel s ta t t f indet .  
Die Entseheidung pflegt zunachst,  wie auch bei Vp. M, erst beim Wiihlen selber 
zu effolgen, sich dann  aber, und  zwar bei haufigerer Aufeinandeffolge des Vor- 
ganges in immer kfirzerer Zeit, auf  das Legen vorzuverlegen. 

Nachdem die Rahmenhandlung  anfangs v611ig unbe ton t  ist :  

Wurf  1--29 : 1 1 
a b c d e 

liegt, sobald beim Wahlen FehlermSglichkeiten geschaffen sind, ,,fiber der Kugel- 
schale ein Ausrufzeichen":  

Wurf 30--41 : 4 1 
a b c d e 

Erfolgt im weiteren Verlauf die Entscheidung tiber die zu ergreifende Kugel 
bereits beim Betrachten der gelegten Kugeln, so verlegt sich der Ton hierhin:  

Wurf 42--59 : 1 4 
a b c d e 

Derselbe Vorgang: Erst starke Betontheit der A~flmgshandlu~g, dann zeitliche 
Zuriickverlegu~g dieses 7'o~es i~nerh~db der Ge~,'emlhu~Mlung an/ die E~Mhandlvng 
des rorhergehemle~ Wur/es, wiederholt sich im Laufe des Versuehs in rascherer Folge 
nocb. zweima]. 
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Als die Wahlhandlung namlich erneut erschwert wird, liegt der ,,Ton sofort 
auf Kugelschale": 

Wurf 60--66: 4 1 
a b c d e 

Dann aber verlegt er sich nach jetzt nut sieben Wiirfen (das vorige real zwSlf) 
auf das Legemuster vor: 

Wurf 6 7 - - 8 3 :  1 4 
a b c d e 

Bei weiterer Komplizierung des Wahlens verlegt sich der Ton bereits nach 
zwei Wfirfen auf das Legen vor: 

I I I  Wurf 1--2: 4 1 
a b c d e 

Wurf 3 : 1 4 
a b c d e 

In sp~teren Phasen hat das Legen dauernd einen starken Ton. 
(Liegt der Ton auf der Endhandlung, so kommt er oft ausschlieBlich einer 

bestimmten Kugelfarbe zu. Diese wir5 beim Aufsagen der Reihenfolge betont, 
dr~ngt sich beim Uberblicken des Legemusters vor und l ~ t  sich ihrer Fiihrer- 
stellung nich~ berauben. Z. B. : ,,Immer noch Tendenz des Gri~n-Anfangs. Wenn 
ich auf das Legemuster sehe, hat Grfin noch h~ufig die Art Betontheit, die es vorhin 
hatte. Gelb hat eine Art Gegenbetontheit erhalten, doch nur schwach. Von Gri~n an 
will ich reich immer unterrichten." [D~ II I  24.] ,,Das Sprtichlein Gelb-rot-griin 
sitzt lest; aber Gr/~n hat noch Charakter als Erstes." [III 31.]) 

c) Die Bedeutung der Betonung /i~r die Gesamtaufbau/orm der Handlung. 

Wechsel in der Betonung kann einen Wechsel in der Gesamtau/bautorm 
der Handlung nach sich ziehen. 

Ein  flit  unsere Versuche typisches Beispiel ist das Umschlagen der 
Haup tb lockform in  die Mantelform und  zurfick infolge Betonungs-  
wechsels, das wir un te r  anderem bei Vp. 1~ (S. 154, 162) und  M (S. 166) 
verfolgen kSnnen.  Die bei bedeutungsloser,  unbe ton t e r  Rahmen-  
hand lung  bestehende HauptblocIciorm (auf eine genaue Veranschaul ichung 
der Bindungsgrade  verzichten wir hier) 

wird bei Erschwerung u n d  dami t  verbundener  starker Be tonung  der 
t~ahmenhandlung  ersetzt dutch  die Mantel/otto 

! aV~cd~e ! 

die bei al lms Riickgang der Bedeutung  der R a h m e n h a n d l u n g  
wieder in  eine (abgeschw~chte) Hauptbloc~/orm zuriickschl&gt 

/ . . . . . . . . . . . . . . . .  : 

albo lo 
Bei erneuter  Verst~rkung des Tons der R a h m e n h a n d l u n g  t r i t t  wieder 
die Mantelform auf usw. Wir  kommen  sp~ter auf gerade diesen Be- 
tonungswechsel  noch einmal  zuriick (S. 175). 
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Ein weiteres Beispiel: Eine Handlung, die in zwei Unterganze 
geg]iedert ist, kann diese Aufbauform nur bewahren, solange jedes der 
Unterganzen ein best immtes Gewicht hat. Wird der Ton eins dieser 
Unterganzen wesentlich vers tarkt  oder abgeschw~cht, so wird dieses 
bzw. das andere Unterganze Auf takt  bzw. Anhiingsel, und die Handlungs- 
form ist eine andere. 

6. Um]assendere Ganzheitsbildungen und Ganzheitszer/all in spdteren 
Stadien. 

a) Um/assendere Ganzheitsbildungen. 
Wie bereits aus der Beschreibung der , ,Spiralform" als einer Grund- 

aufbauform der Handlung (S. 153) hervorging, ist der Vereinheitlichungs- 
prozel] mit  der Vereinheitlichung der zu einem Wurf gehSrigen Hand- 
lungen noch nicht abgeschlossen, sondern mehrere Wiir/e kSnnen eine 
Verkni~p/ung untereinander er]ahren. 

Als ganzheitsbildende _Fa]ctoren wirken dabei die Verkettung des 
W~thlens mit  dem vorhergehenden Legen (vgl. S. 153 und 166) sowie die 
einheitliche Aufgabebest immung einer grS~eren Anzahl Wiirfe. 

Bisher fiihrte die Vp. jeden Wurf fiir sich selbst als isolierte Hand-  
lung aus. Je tz t  wird eine ganze Reihe yon Wfirfen zur Erfiillung einer 
gr56eren Aufgabe durchgefiihrt, z. B. zum Legen eines Namens. Diese 
Aufgabe mug natiirlich yon der Vp. erst in ihrer Einheitlichkeit er- 
griffen werden, ehe sie ganzheitsbildend auf die Summe der zu ihrer 
Ausfiihrung notwendigen Wiirfe wirken kann. (Ebenso verhielt es sich 
bei den kleineren Ganzheiten in frfiheren Versuchsstadien. Die Ver- 
einheitlichung der Hantierungen am Appara t  z. B. erfolgte erst, nach- 
dem ihre einheitliche Zweckbestimmung, das Legen der Kugel, erfal3t 
war. Da6 ganz allgemein Vereinheitlichung der Aufgabe der Verein- 
heitlichung der Handlung vorausgeht, soll damit  nicht gesagt sein.) 

Eine ~bergangsstufe zu der Verschmelzung der zum Legen eines 
l~amens dienenden Wiirfe zu einer Ganzheit besteht darin, dab die 
(dreiteilige) Farbenreihen/olge als ganzheitsbildender Faktor  auftri t t .  
Die Vp. legt z .B .  Griin und liest in der frfiher beschriebenen Weise 
aus dem Legemuster ab, dal] jetzt  Rot  und weiterhin Gelb folgt, l~ach 
diesen 3 Wiirfen ist ein gewisser Abschlu] erreicht; eine Zs t r i t t  
ein, nach der eine neue umfassende Gesamthandlung beginnt: 

,,Wenn ich die Farbenreihenfolge gelb-rot-grfin einmal gelegt babe, mul~ ich 
immer l~ngere Zeit nachdenken, was ich zu wahlen habe." (M 2 I 60--65.) - -  Ent- 
sprechend bei akustisch-motorischen Lernern: ,,Die Farbenreihenfolge wirkt 
beschleunigend, hetzend; wenn ich mir die Farbenreihenfolge sage, geht es framer 
flott." (B~ I 57--86.) 

In einem weiteren Stadium werden die zum Legen einer Figur 
dienenden 20--30 Wiirfe in ei~er einheitlichen Handlung gelegt, sofern 



Ober Riickf~lligkeit bei UmgewShnung. 169 

Fehler und Versehen nicht Sehwankungen in der Festigkeit und ,,Bruch- 
stellen" mit sich bringen. 

So gibt Vp. B am 4. Versuchstage an: ,,Alles ist einheitliche Handlung ohne 
Einschnitt, Anfang und Ende." (Wurf 1--3.) ,,Man kann kaum sagen, dab mit 
dem Legen eine ttandlung abgeschlossen sei; das ganze Quadrat wird einheitlich 
au/gebaut." (Wurf 44--65.) 

Auch in der umfassenden Handlungsganzheit kSnnen die Rahmen- 
handlungen bzw. die Endhandlung allein besonders betont sein. Aueh 
hier kSnnen Betonungsversehiebungen in der Weise eintreten, dal~ die 
Rahmenhandlungen allm~hlich ihren Ton wieder verlieren und vorfiber- 
gehend etwa das Fangen mehr hervortrit t .  

b) Beobachtungen i~ber Ganzheitszer/all. 

Weitere Beobachtungen lassen vermuten, dal~ sich in der umfassen- 
den Handlungsganzheit ein gewisser Ganzheitszer/all anbahnt. Wir 
geben diese Vermutung mit Vorsicht wieder, da eindeutig entscheidende 
Anhaltspunkte fehlen. Als dynamische Kriterien fiir eine Aufloekerung 
der Handlungsganzheit diirften immerhin die Befunde anzusprechen 
sein, dab die umfassende Handlungsganzheit dutch eine Instruktion 
des Vls. leiehter zu unterbreehen ist Ms die nur einen Wurf umfassende, 
lest gebundene, mechanisierte Ganzheit und dab auch die Tendenz 
der Vp. zur Wiederaufnahme der Handlung sehw~eher ist (vgl. dazu 
sp~ter S. 172). Weiterhin liegen phginomenale Kriterien vor, die wenig- 
stens eine Vermutung in unserem Sinne rechtfertigen, zumal von 
anderer Seite 1 Entsprechendes beobachtet worden ist. 

Die yon der Vp. gekonnte, vereinheitliehte, meehaniseh ausgefShrte 
Handlung wurde, wie friiher (S. 162) beschrieben, als ,,unbewuBt", 
,,aui~erhalb der Gegenwartigkeitszone der Vp. liegend", rs 
,,eng", zeitlich ,,kurz" erlebt. Je tz t  folgt ein Abschnitt, in dem dieser 
Zustand gewissermaBen wieder rtiekgs wird. Die Handlung ,,zer- 
splitter#' phenomenal; die einzelnen Teile treten wieder mehr ffir sich 
hervor und treten wieder in Ichn~he der Vp. Sie sind jetzt  mit Merk- 
mMen behaftet, die ihnen friiher nicht zukamen. Zum Beispiel gehSrt 
jetzt  zum Einwerfen, daB der vordere Trichter eine Schramme hat, zu 
Hebelbedienung und Fangen, dab das Holz des Apparates braun ge- 
beizt ist und Masern zeigt. Aueh nicht direkt zur Handlung GehSriges 
f~llt der Vp. auf, so, da$ yon drauSen StraBenl~rm hereinschMlt, dab 
an der Wand ein Plan yon Berlin hs die Wasserleitung tropft. 

Fragen wir uns, auf welehe Faktoren eine Auflockerung der Hand- 
lungsganzheit zuriickzuftihren sein kOnnte. Versuche fiber psychisehe 

1 Blumen/eld, Psychotechnische Z. 3, 30 f. (1928) und Bericht fiber den 10. Kon- 
greB ftir experimentelle Psychologie. S. 97. 
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S~tt igung 1 h~ben gezeigt ,  dab/ortgesetzte Wiederholung keineswegs immer 
ira Sinne einer noch /esteren Vereinheitlichung tier Handlung wirksam ist. 
Auch bei uns seheint die fiber eine gewisse Grenze hinaus betriebene 
Wiederholung das Auf t re ten  yon  ganzheitszerstSrenden Fak to ren  zu be- 
giinstigen. 

1. Infolge der vielfaehen Wiederholung kann die Vp. alles. Aueh 
Erschwerungen der Rahmenhand lung  begegnet sie mit  grol3er t3bung 
und  iiberwindet sie rasch. Monotonie beherrscht  die Handlung.  Es kann,  
wie erw~hnt,  der Vereinheitl iehung zur Ganzheit  entgegen wirken, wenn 
verh/~ltnism/~l~ig viele Teile besonders beherrscht  ausgeffihrt werden 
mfissen; ~ndererseits scheint die vSllige Monotonie ein ganzheitszerstdren- 
der Faktor  zu sein. Am widerstandsf/~higsten gegen Zerfall der Ganzheit  
scheinen, gleiche L/~nge vorausgesetzt ,  diejenigen Ganzhei ten zu sein, 
deren Aufbauform eine gewisse Betonungsabstu/ung aufweist. 

2. Die fortgesetzte Wiederholung der Hand lung  erseheint der Vp. 
sinnlos. Die Hand lung  bietet  ihr weder Schwierigkeiten noch Reiz 
mehr. Aueh die Variat ion des Zieles (Legen immer  neuer N a m e n  und  
Figuren) /~ndert daran  schliel31ich nichts mehr.  Sinnlose oder sinnarme 
Handlungen scheinen abet, wie sp/~tere Versuche (S. 178) zeigen, lose~ zu 
sein als sinnvolle Handlungen. 

3. Aueh die grofle Teilhaltigkeit der umfassenden G a n z h e i t  ist viel- 
leicht als ganzheitszerst5render Fak to r  wirksam. Bezeichnend ist, dal~ 
die Ganzheit  sich nicht  an den erst kurze Zeit bestehenden Vereini- 
gungsstellen, n~mlich zwisehen Legen und  neuem Einwerfen, sondern 
im ganzen lockert.  

Der Vorgang der Zersplitterung wird gut yon Vp. F. beschrieben: ,,Die ganze 
Handlung war mehr zer~plittert. ])ie einzelnen Teile heben sich mehr heraus. Die 
Aufmerksamkeit richtet sich mehr auf Trichter und Rinne. Auch den Hebel habe 
ieh mehr geffihlt. Der mittlere Vorgang kam mir mehr ins Auge. ]:)as Legemuster 
tritt in den Hintergrund. Es fibt keinen grol~en Eindruck mehr auf reich aus." 
(Wurf 21--33.) 

Dieser Vorgang der Auflockerung lal3t sich durch Erschwerung der Rahmen- 
handlung noch zweimal wieder r~ckgdngig machen, aber nur voriibergehend. Zu- 
n/ichst gewinnt die ttandlung wieder Gliederung und Festigkeit: ,,Meine ganze 
Au/merksamkeit ]etzt ist, daft ich nicht dieselbe JTarbe wieder lege . . . .  Das W~hlen 
der Farbe geschieht mehr auf dem Legemuster als an der Kugelschale. An der 
Kugelschale handle ieh nur fliichtig... Ich weiI~ nicht, wie lange es am App~rat 
dauert; auf dem Legemuster habe ich ein deutliches Zeitgef(ihl: Es war ktirzer 
oder l~nger. . .  Die eigentliehe Rolle spielt der Denkprozefl: Was /fir eine Farbe 
kommt jetzt eigentlich ? Sobald ich das ermittelt habe, geht es meehanisch welter..." 
(Wurf 34--41.) 

Mit dem zunehmenden Leichterwerden der gahmenhandlung treten aber 
wieder Zerfallserseheinungen auf: . . . . .  Ich babe Trichter, Rinne, Hebel ~ d  Aw~'- 
lau/rinne mehr be**~erkt. Einmal habe ieh den schwarzen Triehter mit seinen drei 
Armen mehr bemerkt, ein Leuehter in seiner Form, aueh die frisehe gelbe Farbe 

1 Ke~rsle~. a, a. O. 



Uber Riickf~lligkeit bei UmgewShnung. 171 

des Apparats. Solche Einzelheiten kommen mir immer mehr ins Bewu[3tsein. Ein 
gewisses Aufnehmen yon neuen Dingen nach verschiedener l~ichtung. Es kommt 
mir so zum BewuI~tsein, ohne dab ich es sehen will. Ich bin ganz wach. - -  Die 
H~ndlung ist mehr in Wahlen, Fangen, Legen, ist mehr gleichmdflig verteilt..." 
(Wurf 42--62.) 

Bei erneuter Erschwerung der Rahmenhandlung gewinnt die Handlung noch 
einmal an Festigkeit, wenn auch nicht mehr im friiheren MaBe: ,,Die Au]merksam- 
keit ist mehr beim ~berlegeu ; doch tritt das "~brige nicht so star~ zuriick . . ." (Wurf 63 
bis 72.) Dann aber erfolgt wieder eine Auflockertmg: .. . . .  Die Au/merksamkeit 
galt nicht mehr so stark wie friiher der Farbenreihenfolge, sondern war mehr ver- 
teilt. Die Handlung bestand in Legen, W~hlen, Einwerfen - -  das hob sich als 
I-Iandlung hervor. Ich habe das W~hlen mehr in der Erinnerung, habe es gesehen, 
habe auch das Einwerfen gesehen." (Wurf 73--93.) 

c) Zusammenschlu[3 und Zer/all yon Handlungsganzheiten unter dem 
Ein/lufi  yon Betonungs~nderungen. 

Folgende Tatbests konnten bisher ermittelt werden: 

1. Urspriinglicb selbst~ndige Handlungsganzheiten gleichen Be- 
tontheitsgrades schliel~en sich leichter zu einer dynamischen Einheit 
zusammen als solche versehiedenen Betontheitsgrades (S. 158). 

2. Ursprfinglieh selbst~ndige Handlungsganzheiten geringeren Be- 
tontheitsgrades schliel~en sieh leiehter zusammen als stark betonte 
ttandlungsganzheiten (S. 158). 

3. In  sich gegliederte ttandlungsganzheiten (mit Betonungsgliede- 
rung) zeigen eine geringere Neigung zum Gestaltszerfall als relativ 
ungegliederte bzw. monoton gegliederte ttandlungsganzheiten (S. 170). 

1 und 3 scheinen sich zu widersprechen. Bei genauerem Betrachten 
sieht man aber leieht die Gemeinsamkeit; sie lassen sich als Spezial- 
fs folgenden allgemeineren Sachverhaltes auffassen: 

Umstrukturierungen in der Gliederung nach Ganzheiten (sei es im Sinne 
des Zusammensehlusses oder des Zerfalls} linden bei benachbarten Hand- 
lungsganzheiten (bzw. echten Handlungsteilen) leichter statt, wenn ihr 
Betontheitsgrad gleichmg~ig, schwerer, wenn er ungleichmg[Jig ist. 

Dieser Satz, den wir aus rein empirischen Befunden ableiten, wird 
versti~ndlicher durch eine Uberlegung, die yon dem Begriffe der Grenze 
ausgeht. Die Umstrukturierung yon Handlungsganzheiten sehliei~t 
eine Ver~nderung der relativen St~rke (der dynamischen Festigkeit) 
der Grenze zwisehen den Teilen ein. Diese Grenze wird ]e nach dem 
Spannungsgehalt der betreffenden Handlungsganzheit yon vornherein 
versehieden stark sein. 

Haben benachbarte Systeme Spannungen yon verschiedenen St~r- 
ken, so ist Voraussetzung dafiir, da{~ ihre Struktur ohne Ausgleich 
bestehen bleibt, da~ die trennende Grenze zwischen ihnen eine gewisse 
dynamische Fe~'tigkeit hat, und zwar in einem solchen Mai~e, da[t sie 
dem Druck der st~irkeren Spannung auf die schw~ichere standhi~lt. 
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F a k t o r e n ,  die uuf eine U m s t r u k t u r i e r u n g  der  be iden  Sys teme  hin-  
wirken,  miissen also yon  vornhere in  verhs stark sein. 

Sind benachbar~e Sys teme  dagegen gleich stark gespann t ,  so is t  
d ie  dynamische  Fes t i gke i t  der  Grenze zwischen ihnen yon  m i n d e r e r  
Bedeu tung .  Auch schwache W/~nde sind bere i ts  ims tande ,  den  B e s t a n d  
der  v o r h a n d e n e n  S t r u k t u r  zu gewi~hrleisten, soweit  es sich d a r u m  
hande l t ,  dem aus den  Sys t emen  selber  s t a m m e n d e n  D r u c k  s t and-  
zuha l ten .  F~k to ren ,  die ~uf eine U m s t r u k t u r i e r u n g  dieser  Sys t eme  
hinwirken,  b rauchen  nur  verhi~ltnism/~Big schwach zu sein. 

7. Wir]cungen der au/ Aus/i~hrung der Vornahme gerichteten Spannung. 

Fa l ] t  d ie  Vp. die Vornahme,  einen Wuf f  auszufi ihren,  einen N a m e n  
oder  eine F igu r  zu legen, so wird  die Vornahme  I n h a l t  eines Quasi- 
bediirfnisses,  und  es en t s t eh t  ein D r u c k ,  ein Spannungszus t and ,  der  
auf  die Ausff ihrung der  Vornahme  h ind r s  1. 

1. Beschleunigung. Bei wei te rer  Ausf i ihrung der  H a n d l u n g  kann  
dieser  D r u c k  auf  immer raschere Durch/i~hrung der Handlung hinwirken. 

So sagt Vp. HH: ,,Ich m6chte immer schneller machen. Langsamer w~re mir 
unausstehlich." (HH~ I 23--31.) ,,Das Immer-schneller-machen-wollen bleibt 
noch immer." (HH~ I 9--28.) 

Vp. Ba: ,,Ich habe die Tendenz, die Kugeln m6glichst schnell dutch den Appa- 
rat zu bringen, und habe einmal gleich 2 Kugeln genommen. Das Durchlaufen 
der Kugeln geht mir zu langsam; ich sitze davor und kann nichts dazu machen." 
(B s I 75--90.) 

Vp. C: ,,Mein Hauptbestreben ist darauf gerichtet, das C schnell und ele- 
gant zu legen." ( I I I  9--13.) 

Vp. S bitter, 2 Kugeln au/ einmal einweffen zu dfirfen, damit es schneller 
ginge 2. 

2. Beendigung. Der  auf  die Ausff ihrung der  Vornahme  h ind rgngende  
S p a n n u n g s z u s t a n d  bewi rk t  auch,  dab  die Vp. in der  e inmal  begonnenen  
H a n d l u n g  nicht unterbrochen sein mSchte und eine Tendenz zur Beendi- 
gung der Handlung hat s. 

Vp. Q z. B., die bei Wurf 18 nach dem Einweffen der Kugel in den Trichter 
die lnstruktion ,,Halt!" empf~ngt, zieht noch den Grill (start des Hebels hat 
sie einen Griff zu bedienen) und f~ngt die Kugel. Auf Befragung gibt sie an: 
, I eh  habe die Instruktion wohl geh6rt, ~ber ich habe sie nicht so au/ge/aflt, 
dab ich im selben AugenbliJc aufhSren sollte." Auch nachdem die Vp. belehrt 

1 Vgl. Lewin, Vors~tz, Wille und Bedfirfnis. S. 57. 
Entsprechendes finden auch v.d. Veldt (a. a. O., S. 111: Die Vp. mSchte, 

statt  sechs Punkte nacheinander zu beriihren, iramer auf denselben Punkt klopfen, 
damit es schneller gehe) und Ovsiankina (a. a.O.). Bei Ovsiankina ]iegt nicht 
ein einheitlicher FluB einer motorischen Ganzheit im ausgepr~gten Sinne, sondern 
eine ,,Sinnganzheit" als Ausfiihrung einer einheitlichen Aufgabe vor. Es handelt 
sich also hier wie bei uns um ein einheitliches Spannungssystem. 

3 Damit stimmen die Ergebnisse yon Ovsiankina.~ a. a. O., tiberein. Vgl. auch 
Lewin, a. a. O., S. 49f. 
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worden ist, dal~ sie bei der Instruktion ,,Halt !" 8o]ort aufzuh6ren habe, zieht sie 
bei Wurf 19 im selben Falle wieder noch den Griff und f~ngt die Kugel. 8ie erklart 
jetzt: ,,Es war mehr ein Kampf zwischen dem geh6rten Wort und der Handlung." 

Es f~llt der Vp. also siehtlich schwer, der wohlverstandenen Instruk- 
tion Folge zu leisten. Dieser  Fall ist typiseh. In  manehen F~llen legt 
die Vp. aueh noeh die Kugel. 

Seltener sind F~lle, wo die Vp. nach kurzem Kampf wirklich innehglt. 

So Vp. N: ,,Ich schwankte, zuckte zweimal zum Hebel, beherrschte reich 
aber." (III Wurf 13.) ,,Es ist, als ob das Anhalten auch eine Handlung ist. lch 
war etwas ruhiger: Nun ja, ich soll nicht fertig machen. Die Hand ging vielleicht 
noch ein wenig 5ber das Ziel." (Wurf 14.) 

Vp. R: ,,Es war mir schwer. Ich wollte gern drficken. H~tte ich die Hand 
schon am Hebel gehabt, so h~tte ich sicher gedr~ickt. Ich h6rte etwas. Was ist 
denn d as ? Ich war nicht darauf eingestellt. Hatte ich etwas falsch gemacht ? 
Ich glaube Bewegung und Riickbewegung gemacht zu haben." (Wurf 38.) 

Bei der mehrere Wi~r]e um]assenden Ganzheit bezieht sieh das Quasi- 
bedfirfnis nieht mehr auf das Legen der jeweils ergriffenen Kugel, 
sondern auf den Aufbau der gesamten Figur. So ist die Vp. jetzt auch 
empfindlieh gegen Unterbreehungen bei Abschlul~ eines Wurfes. 

So Yp. HH: ,,Die Unterbrechung durch den Versuchsleiter ist unangenehm, 
sie st6rt den Ablauf." (HH~ I 29--39.) 

Vp. M: ,,Ich hatte das Geffihl, immer weitermachen zu miissen, bis ,Moritz' 
fertig ist." (M 2 I 22--47.) 

Daft der Kampf bier nieht mehr so lebhaft und aueh die Wieder- 
au[nahmetendenz nicht mehr so stark ist, l~l~t vielleicht auf geringere 
Festigkeit der Handlungsganzheit schlie~en (S. 169). 

3. Wiederau]nahme der unterbroehenen ttandlung. Wenn die Vp. 
auf eine Instruktion bin wirklich inneh~lt, hat  sie in der Regel nach 
Abschlul~ der Pause, die zu oft ausffihrlieher Wiedergabe der Selbst- 
beobaehtung benfitzt wird, nicht vergessen, dab sich die Kugel noeh im 
Kasten befindet, und [i~hrt so]oft die Resthandlung aus. Ohne Auf- 
forderung f~ngt und legt sie die Kugel. Die Vp. hat offenbar die Tendenz, 
die unterbrochene Handlung wieder aufzunehmen und abzuschliel]en. 

So sagt V~. N: ,,Es ist ein Ganzes, und da fehl~ noch ein Stfick." (Wurf 14.) 
Vp. D, bei der Durchfiihrung einer mehrere Wfirfe umfassenden Ganzheit: 

,,Jetzt mSchte ich sofort weitermachen." (II 35.) 

Die Pause ist also nieht immer von gleicher Bedeutung. W~hrend 
bei den UmgewShnungsfehlern eine eben gefal~te Vornahme fiber ver- 
s Ausffihrung der ttebelbedienung naeh dem Dazwisehentreten 
einer Aussagepause in der Regel nicht mehr ausgefiihrt wird, ver- 
ss die Vp. nieht, eine unterbrochene Handlung abzusehlieBen. 
Im ersten Falle flieBt die Spannung start in ein neues in ein ~lteres 
System ab, im zweiten dr~tngt ein gespanntes System auf Abschlu~ 
der Handlung. 
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Die Ergebnisse yon Ovsiankina 1 zeigen, dal3, auch wenn keine moto- 
rische Ganzheit vorliegt, das Spannungssystem genfigt, um eine Ten- 
denz zur Wiederaufnahme der Handlung hervorzurufen. Es fragt sich, 
ob die Spannung bei mehr summenartigen Handlungen schw/~cher 
ist als bei Ganzheiten und die Unterbrechung dementsprechend leichter 
f~llt, ob also der Festigkeitsgrad der Gesamthandlung sich auch in 
dynamischer Hinsicht auswirkt. Da/iir spricht unsere ]3eobachtung, 
dal~ die Unterbrechung der mehrere Wfirfe umfassenden lockeren Ganz- 
heir leichter fs als die der nut  5 Teilhandlungen umfassenden festeren 
Ganzheit und auch die Wiederaufnahmetendenz in diesem Falle schw~cher 
ist. Welter fragt sich, ob die Spannung gegen Ende der Handlung starker 
ist als gegen Anfang. 

I1. Die Bedeutung yon Grundaufbauform und Bindungsgrad der Hand- 
lungsganzheit fiir die Riickfiilligkeit (u Y). 

Nach unseren systematischen Untersuchungen fiber die Handlungs- 
ganzheit dr/~ngt sich im Hinblick auf das Hauptproblem unserer Arbeit die 
Frage auf, ob die Beschaffenheit der Handlungsganzheit, wie sie nament- 
lich durch Grundaufbauform und Bindungsgrad gegeben ist, in dyna- 
mischer Hinsicht, und zwar ffir die l~fickf/~lligkeit yon Bedeutung ist. 

An der Hand friiherer Ergebnisse konnte diese Frage bereits einmal 
positiv in dem Sinne beantwortet  werden, daB die t~iickf/~lligkeit 
davon abh/~nge, dal3 die Handlung eine Ganzheit sei (Tell I, S. 148) 
und einen bestimmten Typus (,,Eingleisigkeit", Tell I, S. 121 und 145) 
habe. 

Wir wollen jetzt  hauptss zwei spezielle l~'ragen aufwerfen: 
1. Ist  bei inhaltlich-leistungsm~13iger Gleichheit der Handlungen, 

die der UmgewShnung unterliegen, die Riickfalltendenz verschieden 
stark, wenn die Grundau/bau/ormen der Handlungen verschiedenartig sind ? 

2. Ist  es auf die Rfickf/illigkeit von EinfluI~, wenn gleichzeitig mit 
der Umgewghnung die Grundau/bau/orm der Handlung gegndert wird ? 

Bei der Untersuchung dieser Fragen gewinnen wit auch Ergebnisse 
fiber die gedeutung des Bindungsgrades ffir die Rfickf~illigkeit. 

1. Die RiZck/alltende~z bei verschiedenen Grundau/bau/ormen. 

In den friiher (Tell I, S. 97f.) geschi]derten Grundversuchen hatte 
die Handlung gegen Ende des Stadiums der GewShnung Mantelform: 

(vgl. zum folgenden die Schemata S. 153). Es trat  dann eine Rfiekfall- 
tendenz yon einer bestimmten St~rke ein. 

a .  a .  O .  
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1. Andere Aujbau]ormen im Stadi;um der Geu'dhnung. Es fragt sich 
nun, wig man der Handlung bei Bewahrung tier inhaltliGhen Gleichheit 
yon vornherein eine andere Aufbauform geben kann. Greifen wir 
auf unsere friiheren Ausffibrungen fiber die Bedeutung der Betonung 
ffir die Aufbauform zurfick (S. 167). Treffen diese zu, so ist der Ton 
der Rahmenhandlung im wesentlichen auf die der Vp. deutliche MSg- 
liehkeit zu Iolgenschweren Fehlern zurfiekzuffihren. Demnaeh mii[~te, 
wenn wit solche Fehlergefahren iiberhaupt nicht entstehen lassen, 
eine besondere Betonung der Rahmenhandhmg ausbleiben, und die 
Mittelhandlung mfiBte infolge funktional-ganzheitlicher Einflfisse ver- 
hs sti~rker betont sein. Damit wiirde (lie Handlung stat t  
der Mantellorm die Hauptblockform haben: 

Ein soleher Versueh wttre also zugleieh aueh eine Probe auf die 
Riehtigkeit unserer frfiheren Untersuehungen fiber die Bedeutung der 
Betonung. 

Praktiseh k6nnen wit eine radikale Erleichterung der Rahmen- 
handlung in der Weise erzielen, dab wir del, Vp. fiber das W/~hlen der 
Kugeln iiberhaupt niemals eine bestimmte Instruktion geben und als 
Endhandlung dieVp, einfaeh die Kugeln in einen am Tiseh angebraehten 
Beh~lter weglegen lassen. Mit in dieser Weise abgesehw~ehter Rahmen- 
handlung wurde der Versuch W 1 durehgefiihrt, der im einzelnen folgende 
Anordnung hatte : 

I. Gew6hnung (90 Wiirfe): Der I-Iebel wird gedriiekt. 
II. Umgew6hnung (40 Wiirfe): Der tIebel wird gehoben. 

III. l~iiekgew6hnung (10 Wiirfe): Der Hebel wird gedrfiekt. 

Der n~ehste Zweek der Anordnung erwies sieh bei diesem Versuehe 
als gelungen. Es zeigte sieh, dab die tIandlung gegen Ende des Gew6h- 
nungsstadiums HauptblockJorm hatte und diese aueh weiterhin behielt. 
Es war somit eine andere Aufbauform als bei den Grundversuehen er- 
zielt worden, und unsere Uberlegungen fiber die Bedeutung der Be- 
tonung hat ten sieh best/~tigt. 

~ber  die Frage der Abh~ngigkeit de1, l~fiekfalltendenz yon der 
Aufbauform ergab sieh, dab bei Hauptbloekform iiberhaupt keine 
Ri~ck[glliglceit auf~ritt. Der ~bergang zur ver~nderten Hebelbedienung 
vollzieht sieh ohne jegliche Nachwirkung der vorher ausgeffihrten 
Handlung (s. Tab. 12). 

Mit n u t  teilweise abgeschwiichter Rahmenhandlung wurde der Vet- 
such EE  1 angestellt. Die Anfangshandlung wurde wie bei den Grund- 
versuchen unter zunehmender Erschwerung ausgeffihrt; die End- 
handlung indessen best~nd wie bei Versuch W 1 im bloBen Weglegen 
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der Kugeln. So hatte die Gesamthandlung in den Stadien der Gew6h- 
nung und der Umgew6hnung folgende zwischen Mantel- und Haupt-  
bloekform liegende Aufbauform : 

Io ot 
Aueh hier t ra t  w/ihrend der Umgew6hnung Iceinerlei R~.ck/iilligkeit atff. 

2. Ergebnisse. Bei inhaltlich sonst gleichen Handlungen ist die R~ck. 
/alltendenz abMingig yon der Au/bau/orm. W/~hrend die Rfiekfglligkeit 
bei der Mantelform auftritt ,  bleibt sie bei der I-Iauptbloekform oder 
einer ihr naheliegenden Form aus. 

Auf welehe Momente kann das Ausbleiben der Rfiekf~lligkeit bei 
der I-Iauptbloekform zuriiekgefiihrt werden ? 

a) Man wird naeh den Ergebnissen yon Teil I auf den ersten Bliek 
fiir entseheidend halten, dab bei der Hauptblock/orm die I-Iebelbedienung 
im Gew6hnungs- wie im Umgew6hnungsstadium ]ederzeit beherrscht 
und ats Haupthandtung ausgeffihrt werden kann. Die Vp. hat  diesen 
Teil der I-Iandlung somit jederzeit in der Hand, und Rfiekf~lle sind fiber- 
haupt  nieht mSglieh. Es verh~lt sieh also anders als bei der Mantel- 
]orm, wo es erst einer die Hebelbedienung im besonderen betreffenden 
und diese gleiehsam aus der Gesamthandlung heraushebenden Vor- 
nahme bedarf, weil die Ausffihrung der Rahmenhandlung als I-Iaupt- 
handlung die Ausffihrung aueh der I-Iebelbedienung Ms Itaupthandlung 
innerhalb derselben Ganzheit nieht zul~Bt (vgl. Tefl I, S. 101). 

Naeh unseren allgemeinen Erfahrungen tr~gt aber die beherrsehte 
Ausfiihrung der Hebelbedienung im Stadium der Umgew6hnung mehr 
dazu bei, eine an sich vorhandene Ri~c]c/alltendenz er/olgreich zu unter. 
driicken. Es fragt sieh jedoch, warum bier eine Riickf~lltendenz i~ber- 
haupt nicht vorhanden ist. 

DaB da/iir die beherrschte Ausffihrung der Hebelbedienung im 
Umgew6hnungsstadium mindestens nicht allein die Ursache ist, zeigt 
bei einem Studium der Ubersichtstab. 12 ein Vergleich unserer Ver- 
suehe mit den sp~teren Versuchen SS 1 und Q2- Auch bei diesen wird 
die Hebelbedienung im UmgewShnungsstadium beherrseht ausgeffhrt .  
Trotzdem tr i t t  eine wenn aueh nur sehwache Rfekfalltendenz auf. 
Wir miissen also nach weiteren Erkls fiir das vSllige Ausbleiben 
der Rfiekf~lligkeit bei unseren Versuchen W 1 und EE 1 suchen. 

b) Betraehten wir in Tab. 12 5el den Versuchen C 1, SS1, Q~, W1 
und EE 1 die Aufbauformen in den GewShnungsstadien. Die Versuche, 
bei denen eine Riickfi~lligkeit auftrit t ,  sei sie stark oder schwach, n/im- 
lieh C1, SS1 und Qe, haben gegen Ende des GewShnungsstadiums 
Mantel/otto; die Versuche ohne Rfckf~lligkeit ~ber haben Hauptblock- 
/orm (bzw. EE 1 ann~hernd Hauptblockform). Das sprieht daffr ,  da{~ 
nieht die Aufbauform im Stadium der UmgewShnung, sondern die 
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Au/bau]orm im Stadium der GewShnung entscheidend /i~r das Au/trelen 
tier Riick]dlligkeit ist. 

(Wir sehen hier auch bereits, dab im Falle des Auftretens der Riick- 
f/tlligkeit bei Wechsel der Au/bau/orm mit Ubergang zum Umgew6hnungs- 
stadium, wie er bei den Versuehen SS 1 und Q2 erfolgt, die Riickf~tllig- 
keit schw/~cher ist als bei Beibehaltung der Mantelform bei Versuch C 1. 
Wir kommen darauI S. 180 zuriick.) 

Es fragt sich jetzt, wie die eine Aufbauform eine Rfickfs 
als dynamische Wirkung nach sich ziehen kann, die andere indessen 
nieht. Eine Durehsicht der Versuchsprotokolle ergibt, dab nieht eine 
Aufbauform an sich Bedingung ffir das Auftreten bzw. Ausbleiben 
der Rfickfalltendenz ist, sondern der bei unseren Versuehen regelm/~f~ig 
auftretende verschiedene Bindungsgrad der beiden Aufbauformen. Bei 
der in Mantelform eingewShnten Handlung sind die Einzelhandlungen 
sehr /est vereinheitlicht; es liegt eine starke Ganzheit vor; bei der in 
Hauptblock/orm eingew6hnten Handlung dagegen bleiben die Einzel- 
handlungen weir selbst/s und verschmelzen niemals so lest mit- 
einander, auch nich~ die Hantierungen am Apparat  under sieh. 
Die t tandtung bleibt ein verh/~ltnism/~Big loekeres, zersp]ittertes und 
labiles Nacheinander, eine (wenigstens angen/~hert) undsummenhajte 
Handlung oder bestenfalls eine schwache Ganzheit (trotz der gleichen 
Zahl der Wiederholungen - -  ein neuer Beweis, dab diese keine ent- 
scheidende Rolle spielt). 

Wenn bei der vorliegenden Versuchsanordnung regelm/s ein 
starker Unterschied im Bindungsgrad bei der Mantelform und tIaupt-  
bloekform auftrit t ,  so erkl/~rt sich dieser aus der versehiedenen Wirk- 
samkeit eines wesentlichen Ganzheitsfaktors bei beiden Aufbauformen, 
n/imlich aus der verschiedenen Sinnerji~lltheit der beiden Handlungs/ormen : 

Bei der Mantelhandlung haben die Hantierungen am Apparat den 
ausgesprochenen Charakter einer Hills- und Mittelhandlung; Haupt-  
und Zweckhandlung ist die l~ahmenhandlung. Dadurch, dab diese 
dem Aufbau einer Figur oder eines Namens dient, erh/ilt das Ganze 
seinen Sinn. 

Bei der Hauptblockhandlung dagegen /ehlt dieser Sinn. Ebenso 
wie da.s Weglegen der Kugeln in einen BehElter sinnlos ist (wobei dieser 
Beh/s nach etwa 30 Wiirfen geleert und die Kugeln wieder in die 
Kugelschale zuriickgeschfittet werden, um den Kreislauf yon vorn zu 
beginnen), sind aueh die Han~ierungen am Apparat, ffir sieh allein 
90real naeheinander betrieben, sinnlos. Die Vp. weil~ nieht, wozu 
sie eigentlich die Handlung ausfiihrt; sie bleibt unbefriedigt und ge- 
langweilt und verzettelt  sieh in wechselnden Beobachtungen fiber 
unwesentliche Binge (L/inge der Rinne, Gr6Be und Tempo der Kugel, 
T6ne im Kasten). 
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Dazu  k o m m t  vie l le icht  auch,  dab  die betonte Ausf i ihrung  der  H a n -  
t i e rungen  am A p p a r a t  diesen Teflen eine gewisse Se lbs t~ndigke i t  
s icher t  und  ungf ins t iger  ~iir ihre Vere inhei t l ichung is t  Ms ihre gleich- 
ms u n b e t o n t e  Ausf t ihrung bei  der  Mante l fo rm (vgl. S. 158). 

Der  Gegensa tz  zwischen der  Fes t igke i t  und  Sinnerf i i l l the i t  der  
Man te lhand lung  u n d  dem sinnleeren,  lockeren N a c he ina nde r  der  l -Iaupt-  
b lockhand lung  zeigt  sieh in folgender  Gegent ibers te l lung yon  Aussagen,  
die t yp i sch  sind : 

Mantel]otto (Vp. R, S. 150) 
Wur[ 41--52: . . . . .  Friiher war das 

Legen der Kugel ein Anhfingsel und das 
ttantieren am Apparat wesentlich. Jetzt 
ist es umgekehrt: Wghlen und Legen 
sind Haupthandlungen." 

Wur[ 53--57: . . . . .  Einwerfen der 
Kugel, Heben des Hebels und Fangen 
der Kugel sind beinahe eine Handlung. 
Ich kann die einzelnen Teile nicht unter- 
scheiden; es ist, als wenn ich es ohne 
BewuBtsein rue." 

Wur] 71--79 : . . . . .  Es ist alles eine 
Handlung, es ist kein Anh/ingsel mehr 
da." 

Hauptblock/orm (Vp. Wl). 
Wur] 31--60: . . . . .  Ieh brauehe den 

Trichter nicht mehr tastend zu suchen, 
sondern werfe die Kugel frei hinein; 
ich habe ein bestimmtes t~aumgeffihl. 
Die Rinne habe ich auf einmal sehr 
lang gefunden. Ieh habe immer mehr 
gedri~ngt, es m6chte rascher gehen. So 
war das Rollen bis zum Aufsehlagen der 
Kugel im Kasten der Schwerpunkt../~ 

Wur] 61--75: . . . . .  Es bildet sieh 
mehr eine Art R h y t h m u s . . .  Durch 
den Rhythmus werde ich etwas be- 
ruhigt. Bevor ich ihn hatte, suchte ieh 
der Sache etwas abzugewinnen; jetzt 
gebe ich mich zufrieden. Ieh habe nicht 
mehr das Gefiihl, dal~ die Kugel so ent- 
setzlieh langsam l ~ u f t . . .  Meine Haupt- 
freude habe ich an den beiden Au/- 
schlagt6nen der Kugel im Kastem Es 
sind helle T6ne, musikalische T6ne; 
das iibrige ist Ger~useh." 

Wur] 76--90: ,,Die Kugeln kamen 
mir etwas klein vor. Der Rhythmus 
war nieht mehr so stark. Es ging wieder 
etwas zu l angsam. . .  Die beiden 
Hauptt6ne treten noch mehr hervor. '~ 

Aus  den verschiedenen B indungsgraden  der  be iden  Aufbau fo rmen  
erkl~Lrt sieh die verschiedene Stiirke der Riick/alltendenz. T r i t t  bei  e iner  
s t a rken  Ganzhe i t  eine s t a rke  Rt ickfa l l tendenz  ein, so bei  einer fas t  
u n d s u m m e n h a f t e n  H a n d l u n g  gar  keine.  Das  wi rd  auch dureh  den 
Verlauf des Versuehs t t  (in Teil  I ,  S. 148) best / i t igt .  

ZusammenJassung. Die Rf ickfa l l tendenz  is t  abh/~ngig yon  der  
1. Au/bau/orm, speziell der Betonung. Die Betonung des zu veriindern- 

den Teils wirkt schwdchend au/ die Riiclc/alltendenz. 
2. JBindungsgrad. Enge der Bindung wirlct verstiirlcend au/ die Riic~- 

/alltendenz. 
Die extremen Fiille sind demnach  s t a rke  Ganzhe i t  und  u n b e t o n t e  

Ausf i ihrung  der  I t ebe lbed ienung  (Mantelform) einerseits ,  die eine 

12" 
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starke RiickfMltendenz mit  sich bringen, und undsummenhafte  Hand- 
lung in Verbindung mit  betonter  Ausf/ihrung der I-Iebelbedienung 
(Hauptbloekform) andererseits, die keine R/iekfalltendenz naeh sich 
ziehen. 

Diese Ergebnisse werden auch durch die n/~chsten Versuehe be- 
st~itigt. 

2. UmgewShnung bei gleichzeitiger .~'nderung der Au]bau/orm. 

Es fragt sich weiterhin, ob es auf die Rfickf~lligkeit yon EinfluB 
ist, wenn gleichzeitig mit  der Ver~nderung der Hebelbedienung auch 
die Aufbauform der Handlung ver~ndert wird. 

Die Ver~nderung der Aufbauform ist wiederum dureh eine Ver~nde- 
rung der Betonung in der Weise denkbar,  da~ die Handlung in der 
bekannten Weise in Mantel/orm eingewShnt wird; Anfangs- und End- 
handlung haben dabei einen starken Ton: 

Mit. dem Beginn des Umgew6hnungsstadiums werden nun fiber die 
Anfangshandhmg keine Instruktionen mehr erteilt, und die Endhand- 
hmg besteht in einem einfaehen Weglegen der Kugeln. So sind Anfangs- 
und Endhandlung vSllig unbetont;  und mit  dieser radikalen Umbetonung 
mtil3te die Handlung zur Ha.t~ptbloclc/orm umsehlagen: 

In dieser Weise wurde der Versueh SS  1 durehgefiihrt. 

L GewShn~l~5~ (80 Wiirfe). Der Hebel wird gehoben. Betonle Rahmenhand- 
lung. 

[L UmgewbT~n~t~g (47 Wfirfe): Der Hebel wird gedriickt. Unbetonte Rahmen- 
handhmg. 

IIL Riickgewd'hn~g (19 Wfirfe): Der Hebel wird gehoben. Unbetonte Rahmen- 
handlung. 

Die Ver/~nderung der Mantelform in eine Hauptblockform mit Be- 
ginn des Umgew6hnungsstadiums glfickte. Die Ver~inderung wurde sehr 
start' erlebt 1. Die Vp. glaubte nach Empfang der Instruktion,  daB, ab- 
gesehen yon der Hebelbedienurlg, dieselbe Handlung welter vorliege, 
lediglich mit einer Erleichterung der Rahmenhandlung. Sogleich bei 
Beginn tlatte sie abet v611ig unerwartet  den Eindruck, eine q~alitativ 
ver(inderte Handlung auszufiihren. Sie stutzte, empfand eine Hemmung 
und besann sieh, was gefordert sei. Am Hebel bestand bei Wurf 1 

1 Wie wir bei anderer Gelegenheit sahen, wird die Benutzung eines nenen 
Apparates, die Ver/~nderung aller 3 Teile der Mittelhandhmg (S. 187) oder das 
Anbringeu yon optisehen Zeiohen nictzt ia diesem 3IaI3e als fremd erlebt. 
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die Gefahr einer Verweehslung; die Vp. war unsicher: , I c h  wuBte 
einfaeh nicht, was ich tun sollte. Ich gab mir einen Ruck und erinnerte 
mieh an die Instrukt ion".  Bei Wurf 2 war die Verwechslungsgefahr 
bereits iiberwunden. 

Eine Ri~ck]alltendenz t ra t  nur ffir die ])auer von 4 Wiirfen auf. 
Sie wax somit sehr schwach und erreichte naeh Ausdehnung und Inten- 
siti~t bei weitem nicht die bei den Grundversuchen beobachteten aus- 
gepr~gten RiickfMltendenzen (vgl. Tab. 12, die einen quant i ta t iven 
Vergleieh ermSglicht). Die RiickfMltendenz erfolgt erst, nachdem die 
Handlung der Vp. ein wenig vertrauter  geworden war und nicht mehr  
so vorsichtig und beherrscht ausgefiihrt wurde. Bei Wurf 5 setzt die 
Vp. die ]-Iandbewegung zur Hebelbedienung fMseh an, verbessert sie 
dann aber an der Kan te  des Kustens. Bei Wurf 7 bedient sie nach 
einer Auss~gepause den Hebel falsch. 

Bei Wiederholung mit  einer zweiten VT. Q verlief der Versuch in 
derselben Weise. 

Ffir die Schw~che der Rtiekfalltendenz stehen 2 Erkls 
lichkeiten zur Verfiigung. 

a) Die Aus/i~hrung der Handlung in Hauptblock]orm wg~hrcnd des 
UmgewShnungsstadiums. Diese bringt mit  sich, dM~ bei der Abschws 
ehung der Rahmenhandlung die Hebelbedienung beherrscht und Ms 
Haupthandlung ausgefiihrt und l~fickf~lligkeit somit wirksam unter- 
drtickt wird. 

b) Die Verdnderung der Au/bau]orm, gleichzeitig mit  der Vers 
rung der Hebelbedienung. Durch diese wird die neue Handlungsganz- 
heir der Mten verhs uns gemacht und (trotz der in- 
haltlichen Gleichheit) yon der Vp. als/remd erlebt. Das Auftreten einer 
staxken l~iickfMltendenz hat  aber zur Voraussetzung, dM~ dieselbe 
Handlung mit  einer nur geringftigigen Ver~nderung weiter uusgefiihrt 
wird (vgl. Te i l I ,  S. l12f.) 1. 

Bei der Ri~ckgewShnung, ws der wir bei beiden Versuehen 
die Aufbauform der Handlung unvers liel~en, t ra ten .keine Ri~ck. 
./alltendenzen ein, sei es, well bei RiiekgewShnungen fiberhaupt se]ten 
Riickfalltendenzen vorhanden sind, sei es, well die Ganzheit sehr lose 
war und die Hebelbedienung beherrscht ausgeftihrt werden konnte. 

3. Kontrollversuche. 

Eine Probe auf die Richtigkeit unserer bisherigen Ergebnisse mtissen 
wir erhalten, wenn wir die I tandlung in Hauptblock/orm eingewShnen 

Aueh v. d, Veldt (a. a. 0., S. 283 fg., 287 fg.) findet, da~ die Ri~ekfallten- 
denz um so schw~cher wird, je mehr die Handhmg im Stadium II  der im Stadium I 
un~ihnlieh wird. 
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und so nur eine losere Verbindung der Teile zulassen, dann aber mit  
Beginn der Umgew6hnung durch st/~rkere Betonung der Rahmen- 
handlung eine Umgestal tung zur Mantel[otto bewirken. Da die Vp. 
je tzt  auger der Hebelbedienung auch die erstmalig Schwierigkeiten 
bietenden Rahmenhandlungen beherrscht ausffihren mul3, wfirden, 
soweit es sich nur um diesen Faktor  handelt, fiir eine starke Rfick- 
falltendenz noch weir gfinstigere Bedingungen als bei den Grundver- 
suchen vorhanden sein. Aus den soeben besproehenen Versuehen 
wissen wir aber, da~ 2 Faktoren dem Auftreten einer starken Rfickfall- 
tendenz entgegenwirken, n~mlieh der lose ZusammenschluB der Teile 
im Stadium der Gew6hnung und die Uns der t tandlungen 
im Gew6hnungs- und UmgewShnungsstadium. Demnaeh kann nicht 
mit einer starken Riickfalltendenz gerechnet werden. 

Der Versuch R R  1 best~tigte diese ~berlegungen. Es t ra t  nur ein 
vereinzelter Ri~ck]all auf. Die Vp. setzte n~mlich bei Wurf 5 die Hand- 
bewegung zur Hebelbedienung falsch an, fiihrte aber auf Grund eines 
imperativischen Einfalls eine Korrekturhandlung aus. Beherrschend 
war ffir die Vp. wiederum ein starkes Fremdheitserlebnis. Von Wurf 16 
bis 20 hat te  sie Zweifel, ob sie riehtig handelte. 

Zu einer weiteren Bests bisheriger Ergebnisse gel~ngen wir, 
wenn wir in Tab. 12 den soeben beschriebenen Versuch I~R 1 mit  den 
Versuchen SS 1 und Q2 vergleiehen. Obwohl bei Versueh RI~ 1 die Hebel- 
bedienung im Umgew6hnungsstadium, sofern nicht ein besonderer 
Vornahmedruek aufgebraeht wird, unbeherrseht als Nebenhandlung 
ausgefiihrt ~Srd, ist die Riickfalltendenz hier wider Erwarten noch 
schw~icher als bei den beiden anderen Versuchen, bei denen die Hebel- 
bedienung betont  und als Haupthandlung ausgefiihrt wird. Das l ~ t  
erneut darauf sehliel~en, dag die Sts der Rfiekfalltendenz nicht 
yon der Beherrschtheit der umzugew6hnenden Handlung allein ab- 
h~ngt, sondern ein wesentlich mitentscheidender Fak tor  in dem Auibau 
der Handlung im GewShnungsstadium liegt, dal~ n~mlich der [estere 
Zusammenschlul3 der H~ndlungsganzheit in der Mantelform die St~irke, 
der losere Zusammenschlul~ in der Hauptblockform die Schw~iche der 
t~fickfalltendenz fSrdert (vgl. S. 176). 

Kehren wir zu Versueh R R  1 zuriick, um noch eine weitere Bests 
gung bereits bekannter  Ergebnisse zu erhalten. Wurde bei der ]~iick- 
gewShnung die Mantelform beibehalten, so konnte mit  einer Riickfall- 
tendenz gereehnet werden, denn es fielen alle eine Rfickfs ab- 
schws Faktoren  weg. Tats~chlich setzte die Vp. bei Wurf 1 
und 2 die Handbewegungen zur Hebelbedienung falsch an, ffihrte 
dann aber Korrekturhandlungen aus. Von Wurf 3- -10 bestand eine 
ziemlich starke Verwechslungsgefahr. 
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4. Ergebnisse. 
Die Riickfalltendenz ist abh~ngig yon: 
1. Der Enge des Bindungsgrades im Gew5hnungsstadiums (S. 179 

und 182). 
2. Der Aufbauform, speziell Nichtbetonung des zu ver~ndernden 

Teils im UmgewShnungsstadium (S. 179, 181 und 182). 
3. Der •bereinstimmung der Handlungen im Gew5hnungs- und Um- 

gewShnungsstadium (S. 181 und 182). 
Demnach finder start: 
1. Eine erhebliche Abschwdchung der Ri~ck]alltendenz, wenn 
a) mit Beginn des UmgewShnungsstadiums die Aufbauform ge- 

~tndert und dazu 
b) entweder die Handlung als (losere) Hauptblockform eingewShnt 

(Versuch RR1) oder die Hebelbedienung im UmgewShnungsstadium 
auf Grund der Aufbauform ohne weiteres beherrscht ausgefiihrt wird 
(Versuch SS1, Q2). 

2. VSlllges Ausbleiben der Ri~clc/alltendenz, wenn die Handlung als 
(losere) Hauptblockform eingewShnt und die Hebelbedienung im Un- 
gewShnungsstadium auf Grund der Aufbauform ohne weiteres beherrscht 
ausgefiihrt wird (Versuch W 1, EEl). 

Fremdheitserlebnisse und Verwechslungsge]ahren treten auf, wenn 
zwar die inhaltlich gleiche }Iandlung beibehalten, dabei aber gleich- 
zeitig mit der Hebelbedienung die Aufbauform vergndert wird. [In 
einem Falle (Versuch EE 1, s.o.) geniigte bereits die Abschwi~chung 
der Betonung der Anfangshandlung beim Ubergang vom UmgewSh- 
nungs- zum RiickgewShnungsstadium, um in Zusammenwirkung mit 
der Ver~nderung der Hebelbedienung ein kurzes Fremdheitsgeffihl der 
Vp. hervorzubringen.] 

Wurden bei den friiheren Versuchen (Teil I, S. 132f.) zwei in der 
Aufbauform gleiche Varianten derselben Handlungsganzheit verwechselt, 
so jetzt zwei in der Aufbauform verschiedene Varianten derselben Hand- 
]ungsganzheit. 

III. Die Riickf~illigkeit bei Ver[inderung inhaltlich anderer Teile 
der Handlungsganzheit (Versuchsreihe VI). 

Im vorigen Kapitel haben wir gesehen, dab bei Vers des 
~Bindungsgrades und der Aufbauform der Gesamthandlung eine in- 
haltlich identische Teilhandlung (die Hebelbedienung) sich der Rtick- 
f~lligkeit gegeniiber funktional sehr verschieden verhalten kann, je 
nach ihrer Stellung in der Ha ndlungsganzheit. Es bleibt noch der 
Nachweis zu erbringen, da]~ diese und die friiheren Ergebnisse nicht 
nur die UmgewShnung der Hebelbedienung betreffen. Wir haben des- 
halb andere Tefle, die im ganzen eine ~hnliche Stellung im Handhmgs- 
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aufbau haben, ver/~ndert, um zu sehen, ob dabei die allgemeinen Ge- 
setzliehkeiten erhalten bleiben. Es kommen hierfiir das Einwerfen 
und das Fangen der Kugel in Frage, die beide ebenfslls Glieder der Mittel= 
handlung sind, wenn aueh Randglieder (im Unterschied zur Hebel- 
bedienung als Mittelglied) und (bei Eingew6hnung der t tandlung in 
Mantelform) ebenfalls unbetont  ausgef/ihrt werden. Beginnen wir mit der 

1. Riick]iilligkeit bei Ver~inderung des Einwer/ens. 
1. Technik des Versuchs. Das Einwerfen der Kugeln kann in der 

Weise ver/indert werden, dab die Vp. start  des mittleren Trichters 
(T 2, s. Abb. 8) den vorderen (T~) oder hinteren (T~) bentitzt. 

Der Unterschied dieser Ver/~nderung gegeniiber der Ver/inderung 
der tlebelbedienung besteht darin, dab 1. ein inhaltlich anderer Tell 
ver(indert wird, und 2. Fehler keinen so starken E/]ekt /i~r das Gesamt- 
geschehen haben. W/thrend falsche Hebelbedienung eine erhebliche 
St6rung des Gesamtgeschehens bedeutet und auch psychisch einen 
starken Eindruck hinterl~Bt (Teil I, S. 123), rollt die Kugel bei falschem 
Einwerfen ebenso die l~inne hinab wie bei richtigem, und es bleibt 
auch keine Zeit zu lebhafter Geftihlsreaktion, da gleich danach der 
Hebel bedient werden mul l  (Eine Anderung darin wfirde erzielt, wenn 
der Kugel der Auslauf aus dem verbotenen Trichter gesperrt w/irde.) 

In diesem Sinne wurde Versuch N 1 angestellt, der folgende Anord- 
nung hat~e: 

I. Gew6hnung (88 Wfirfe), Einwerfen in den mittleren Trichter. 
II.  UmgewShnung (50 Wiirfe), Einwerfen in den hinteren Trichter. 
III .  Ri~ckgewShnung (9 Wfirfe), Einwerfen in den mittleren Trichter. 

Aufbauform war wie bei den G~undversuchen die Mantelform. Die 
Hebelbedienung blieb konstant. 

2o Verlau[ der Umgewghm~ng. a) Es t r i t t  eine ausgepr~igte Riick[all- 
tendenz mit 5Falscheinwiir/en auf. Es lassen sich ffinf St~rkegrade der 
Rfickfalltendenz unterscheiden (vgl. Tab. 13). 

W/thrend des ersten Wurfs jeder Wurfperiode ftihrt die Vp. das 
Einwerfen der Kugel beherrscht als Haupthandlung und demgem/ig 
richtig aus (Wm'f 1, 4, 6, 7, 9). Dann aber nimmt die t lahmenhandlung 
(lie Vp. in Anspruch; das Einwerfen wird Nebenhandlung, und die 
Vp. benfitzt f/tlschlich den mittleren Trichter (Wurf 2, 3, 5, 8, 10). 

Die verh~iltnismfiBig hohe Zahl der Fehlhandlungen, die ftir Trichter- 
versuehe typiseh ist, beruht nicht auf einer pers6nlichen L/tssigkeit 
der Vp., sondern darauf, dag die Vornahme zum richtigen Einwerfen 
i~/olge des gerD~geren E//ekls der FaIscheinwi~r/e [ii.r das Gesamtgeschehen 
nicht ein so slarkes Gewicht hat und deswegen nicht so rasch Umze~drie- 
rung der HandS~ng berbei/iihrt wie die Vornahme zu riehtiger Hebel- 
bedienung. 
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Tabelle 13. Das Ab[allen der Rf~ck]alItendenz bei Trichterwechsel nach Beherrschungs- 
bzw. Betonungsgrad des Einwer[ens. 

Versuch u  "V'crsuch 
Grad Handlung  der Yersuchsperson .~71 Ms WW1 

2 

2a 
(Spezial- 

fall yon 2 
1 

Falscheinwurf 

Das Einwerfen wird be- 
herrscht ausgefiihrt 
Das Einwerfen erfolgt etwas 
betont (die Vp. hat gegen- 
w~rtig, dab sie das Ein- 
werfen richtig ausffihrt) 
Das Einwerfen erfolgt nicht 
mehr betont 
Dasselbe; dazu treten Be- 
denken auf, ob das Ein- 
werfen riehtig geschehe 
Das Einwerfen wird ,,me- 
chanisch" ausgeffihrt 

I I  2, 3, 5, 
8, 10 

II 1,4,6, 
7, 9, 11--14 

II 15--26 

1I 27--29 

II 33--50 

I 5, 8, 18 

I 1--4,6,7 
9--17, 19--47 

I 48--76 

I 66--76 

III  1,2,3,5 

I I  1--4 
l l I  7--13 

II 5--15 

II 16--25 

Beachtenswert ist, dab die Beniitzung des falschen Trichters bereits 
entschieden ist, sobald die Vp. nach dem Ergreifen der Kugel zum 
falschen Trichter hingesehen hat. Das Hinblicken zum Trichter ist 
bereits w/~hrend der Gew6hnung lest in die Handlungsganzheit ein- 
gebaut und gleichsam mit ein Tell der Handlung. Der Blick zum Trichter 
wirkt im Sinne einer Einleitung und steuernd auf die Handbewegung 
dorthin (der Hebel dagegen wurde in den friiheren Versuchen yon der 
Vp. nicht gesehen). 

Die Uberwindung der Ri~ck/aIltendenz besteht demnach psychisch vor 
allem darin, die BIickrichtung nach dem Ergrei/en der Kugel zu ver~indern, 
die dann das Einwerfen als Folgehandlung nach sich zieht (entsprechend 
wie bei den Hebelversuchen die UmgewShnung darin bestand, den 
Ansatz der tIebelbedienung am Trichter zu vers auf den dann 
fast automatisch die zugehSrige Hebelbedienung folgte). 

Die Uberwindung erfolgt von Wurf 11--14. Die Vp. fiihrt jetzt 
das Einwerfen beherr8cht als Haupthandlung aus. Diese rasche Gewohn- 
heitsumbildung ist yon Dauer, denn yon Wurf 15--26 kann sich die 
Vp. bereits wieder ausschlieBlich der tIahmenhandlung widmen und 
das Einwerfen als Nebenhandlung richtig ausfiihren. Bezeichnend ist 
jetzt, dab die Vp. nach dem Ergreifen der Kugel sogleich auf den hin- 
teren Trichter sieht. ,,Vom Hinsehen auf den hinteren Trichter ist 
schon entsehieden, dab ich es richtig maehe." Von Wurf 27--29 reflek- 
tiert die Vp. w/ihrend der Handbewegung zum Trichter, ob der V1. 
wohl sehe, dab sie richtig handle. Dana ch wird yon Wurf 33 an das 
Einwerfen immer ,,mechanisch" ausgefiihrt. 
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3. Verlau/der Rii, cI~gewOhnung (9 Wiirfe). Ftir die RtiekgewShnung 
kann gleichfalls mit einer st~trkeren Rfickfalltendenz gerechne~ werden. 
Uberraschenderweise t r i t t  aber keine Ri~ck/alltendenz auf. Es spielen 
hier noch weitere Faktoren hinein, denen wir bereits in Tell I begegnet 
sind, die Au]/orderungscharaktere. Es wtirde zu welt ffihren, hier auf 
diese Fragen einzugehen. 

Unt.ersuchen wir nun 

2. Die Ri~clc]~illigkeit bei veriinderter Beni~tzung der Auslau/rinne. 

Das Fangen der Kugeln an der Auslaufrinne kann durch das ,,Heraus- 
nehmen" ersetzt werden. Unter die Aus]aufrinne wird eine flache Schachtel 
gestellt, und die Vp. l~Bt die Kugeln in die Schachtel laufen und greift 
sie yon doff. 

Der Unterschied gegenfiber der Veri~nderung der Hebelbedienung 
besteht darin, dab 1.) (wie auch beim Einwerfen) ein inhaltlich anderer 
Tell verdndert wird und 2.)ein kompllzierteres Tun durch ein Abwarten 
mit /olgendem ein[acheren Tun ersetzt wird, denn an Stelle der Beachtung 
besonderer Signale und raschen Zugreifens tr i t t  ein Abwarten, bis 
die Kugel in die Schachtel gerollt ist, und ein einfaches Wegnehmen. 
Leistungsms liegt also eine wesentliche Erleichterung, ]a /ast ein 
Weg/all des ganzen Handlungsteiles vor. Ferner haben 3.)Fehlhand- 
lungen (ebenso wie falsche Einwiirfe) keinen bedeutenden E//ekt liar 
das Gesamtgeschehe n . 

Unter  diesem Gesichtspunkt wurden die Versuche Ze und W 2 an- 
gestellt. EingewShnt wurde das Fangen; die UmgewShnung bestand 
im ~)bergang zum Greifen. Die Schachtel wurde sogleich zu Beginn 
des Versuchs unter die Auslaufrinne gestellt. (Aus welehem Grunde 
dies yon Bedeutung ist, darauf kommen wir spi~ter zurfick.) 

Bei beiden Versuchen t ra t  eine starlce Ri~ck/alltendenz mit 4 bzw. 
5 Fehlhandlungen (Fangen start  Herausnehmen) auf. Das Nichttun, das 
Warren attf das FIerabfallen der Kugel, war, wenn es auch Ms leistungs- 
m~Bige Erleichterung erkannt wurde, doch psychisch schwer. DaB die 
Vp. plStzlich etwas Gewohntes nicht tun sollte, widersprach der all- 
gemeinen Spannung auf das Tun hin. So muBte das Nichttun psy- 
chologisch als Haupthandlung ausge]i~hrt werden, wenn es gelingen 
sollte. DaB die Umbetonung verh~ltnismi~Big langsam erfolgt, ist, 
wie bei den Trichterversuchen, auf den geringen Effekt der Fehlhand- 
lungen im Gesamtgeschehen zuriickzufiihren. 

Bei der Uberwindung der Rfickfalltendenz spielen Korrekturhand- 
lungen sowie ZerstSrung und Neuentstehung von Signalen eine Rolle. 
Hier erw~hnen wir nur, dab die Vp., fiir die bisher das Erscheinen 
der Kugel auf der Auslaufrinne Signal zum Fangen gewesen ist, sich 
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jetzt  dureh Verharren am Hebel zur t~uhe zwingt, bis spgter das Auf- 
schlagen der Kugel in der Schachtel das Signal zum Ergreifen der 
Kugel wird. 

Bei der Riicl~gew~hnung t ra t  auffglligerweise keine Ri~clc[alltendenz 
ein. Vp. W~ versgumte zwar 4m~l (bci Wurf 1--3 und 6) das Fangen, 
erklgrte dies aber mit zu langsamem Tempo und Ungeschicklichkeit. 
Demnach bestehen lediglich Schwierigkeiten des Umlernens. 

3. Ergebnisse. 

Auch bei Veriinderung inhaltlich anderer Teile der Mittelhandiung 
als der Hebelbedienung-  vorausgesetzt, daft diese unbetont ausgefiihrt 
werden -- treten Ri~cle/aUtendenzen au/, die im ganzen ebenso wie die bei 
den Hebelversuchen verlau/en. 

I)iese Riickfalltendenzen sind im wesentlichen auf folgendes zurfick- 
zuffihren: 

1. Fester Einbau der betreffenden Teile in die tIandlungsganzheit. 
2. Signalwirkungen (Kugel auf der Auslaufrinne). 
3. AHgemeine Spannung auf Tun hin (beim Fangen). 

Entsprechend besteht die UmgewShnung darin: 
1. Die Handlungsganzheit umzubaaen. 
2. Den Befehlscharakter der Signale zu zerstSren. 
3. Die Spannung auf Tun hin zu bekiimpfen. 
Mittel bzw. Hilfen dazu sind: 
Zu 1. Ausfiihrung des zu vergndernden Teiles als Haupthandhmg: 

Vergnderung der den betreffenden Tell einleitenden Handlung (Hin- 
blicken zum Trichter). 

Zu 2. Entstehen neuer Signalwirkungen; Korrekturhandlungen. 
Zu 3. Ersatzhandlungen (Verharren am Hebel). 

4. Verdnderung sdmtlicher Teile der Mittelhandlung. 

Man kSnnte vielleicht erwarten, da[t die Riickfalltendenz um so 
stgrker ausfgllt, je mehr Teile der Handlung man vergndert. DaB 
diese ~]berlegung nicht zutrifft, zeigte Versuch G1, bei dem s~mtliche 
Teile der Mittelhandlung vergndert wurden. Die Anordnung war 
folgende: 

I. Gew6hnung (93 Wfirfe): Einwerfen der Kugel in den Trichter. Driickcn 
des ttebds, Fangen der Kugel an der Auslaufrinne. 

II. Umgew6hnung (20 Wiirfe): Auflegen der Kugel auf die Mitte der Rinnc. 
Heben des Hebels. tterausnehmen der Kuge| aus der Schachtel. 

Je tz t  t ra t  i&erhaupt keine Ri~ck/alltendenz auf. I)urch die Ver- 
finderung sgmtlicher Teile der 5iittelhandlung gleichzeitig mit einer 
Erschwerung der Rahmenhandlungen wird namlich die jetzige Hand- 
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lung der bisher ausge[iihrten so uniihnlich, daft sie psyehisch wie eine 
vdllig neue Handlung wirkt. Eine verwandte Beobachtung machten 
wir bereits bei Ver/inderung der Aufbauform gleichzeitig mit der Um- 
gewShnung (S. 181). 

IV. Zusammenfassung. 
An der t/and unseres Materials fanden wir folgende allgemeine 

Ergebnisse, deren Gfiltigkeitsbereich durch Untersuchungen an Hand- 
hmgsganzheiten anderer Art zu ermitteln bleibt. (Den Begriff der 
Handlungsganzheit engen wir nicht auf den der rein motorischen Be- 
wegung ein, dahgufig ,,inhere" Vorg/tnge, wie Entschliisse, (Jberrasehungs- 
erlebnisse u.a., entscheidende Konstituentien der Handlungsganzheit 
sind.) 

1. Ubersicht iiber die is vorkommenden Handlungsganzheiten 
verschiedener Bindungsart, Teilhaltigkeit und AuJbau/orm. 

Xach Bindungsart, Teilhaltigkeit und Au/bau/orm kdnnen die Hand- 
lungsqanzheiten yon sehr verschiedener Bescha//enheit sein. 

a) Nach der Sl(grke der Bindung unterseheiden wir yon der starken 
Gestalt bis zur reinen Undsumme insgesamf. 6 St/irkegrade. (S. 154f.) 

b) Der Zahl der Teil]~andI~tngen nach fanden wir Ga.nzheiten mit 
wenigen, etwa 1--3 oder 5 Teilen neben solchen mit 20--30 Teilen, 
wobei die Teile verschieden grog sein kbnnen (S. 154f., 168). 

c) Als Beispiele ffir mSgliche Au/bau/ormen nennen wir Haupt- 
bloekform, Mantelform, Spiralform (S. 152f.). 

Ein wesentliches Moment der Aufbauform sind Verteilung und 
St/~rke der Betonung (S. 164f.). Durch Ver~inderung der Betonung ist 
eine Ver/inderung der Aufbauform m6glich. Ffir die Betonung einer 
Handlung wichtige Faktoren sind dfi;~ K6nnen der Vp., technische 
Schwierigkeiten der Handlung, Variabilitgt der Ausfiihrung, die Folgen- 
sehwere der mOglichen Fehler. 

Insgesamt finder sich also in der Praxis bei mannigfaltigen Aufbau- 
formen eine Ineinanderschachtelung yon ltaupt- und Unterganzen 
der verschiedensten Art unter sehr differierenden Bindnngsverh'/ilt- 
nissen. 

2. Bildung ~tnd Zer/all yon Handlungsganzheiten. 

a) .4"~nlict~'eiten 'uncl Gleichheiten zu'ischen den Teilen begii~stiqen, 
aegen,~dtze "und Verschiede~tlteiten hemmen die Vereinheitlicl~ung (vg]. 
S. 157f.) in tmseren Versuchen. 

Ganzheitsbildende Faktoren in diesem Sinne sin(l: Gleiehartigkeit in 
(ler motorisehen Ausfiihrung, im Tempo und in der Zweekbestimmung 
der Teile. Weitere ganzheitsbil(lende Faktoren sind pausenlose Auf- 
einanderfolge der Teile, ,,Verkettung'" der Teile untereinander, Aus- 
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fiihrung der Teile im Rhythmus, Sinnerfiilltheit des Ganzen und (unter 
bestimmten Bedingungen) Mechanisierung. 

F~ktoren, die eine Vereinheitlichung hemmen bzw. eine G~nzheit 
zerstdren, sind Verschiedenheiten im obengen~nnten Sinne, ferner 
pl5tzliches Auftreten von starken Betonungsunterschieden und von 
Pausen und Sinnloswerden der Handlung (S. 158f., 169f.). 

Die Betonung nimmt insofern eine Sonderstellung ein, Ms hier 
Gleich~rtigkeit nich$ eindeutig im Sinne der Vereinheitlichung wirks~m 
ist. Gleichm~gig schwach betonte Ausfiihrung der Teile begiinstigt 
die Vereinheitlichung, gleichm~gig 8tar]ce Betonung hemmt sie eher 
(S. 158a). H~ndlungsg~nzheiten widerstehen den aufl6senden Fak- 
toren eher, wenn die Aufbauform der Betonung n~ch hinreichend aus- 
gepr~igt ist. (Versuch einer Erkls S. 171). 

Lediglieh die Wiederholung der Handlung ist also nicht fiir die 
Vereinheitlichung m~13gebend. Fortgesetzte Wiederholung wirkt unter 
Umst~nden eher ganzheitszerst6rend (S. 169f.). 

b) Der Verlau] der Vereinheitlichung erfolgt nicht einsinnig (S. 150f., 
156f.). Die einzelnen Teile gehen teils schnell, tells z6gernd festere oder 
losere Bindungen ein. Es linden Hemmungen und Rtickschls start. 

c) Die Kriterien der Vereinheitlichung (und sinngem/~g auch des 
Zerfalls) sind ph/~nomenMer, verhMtensm~giger und dynumischer Art 
(S. 147f.). 

d) Eine Begleitscheinung der Vereinheitlichung ist bei unseren 
Versuchen die ,,Mechanisierung" der H~ndlung. Kennzeichnend fiir 
die mechanisierte H~ndlung ist (S. 162f.), dal~ sie, ohne besonderer 
Beherrschung zu bediirfen, gleichs~m auf AnstoB yon selbst abl/iuft 
wie ein Mech~nismus, dM~ sie weitab vom zentralen Ich liegt und dal3 
sie als kiirzer, enger, schneller erlebt wird. 

3. HandIungsganzheit und Riiclc]iillig]ceit. 

Die durch Bindungsgrad und Aufb~uform bestimmte Beschaffen- 
heir der Handlungsganzheit ist in dynamischer Hinsicht yon Bedeutung 
(S. 174f.). 

a) Festigkeit der Bindung wirkt verst~rkend auf die Rtickfall- 
tendenz. Eine gewisse Festigkeit ist tiberhaupt Voraussetzung fiir das 
Auftreten einer Riickf~illigkeit. 

b) Bei Beschaffenheit der Au/bau/orm derart, dab der zu ver/~ndernde 
Tell relutiv unbetont gegenfiber betonteren Teilen ausgefiihrt wird, 
tritt eine Rtickfalltendenz ein. Je geringer die Betonung des zu ver~ 
/indernden Teils, um so starker die Riickf~lligkeit (siehe auch Teil I, 
S. 101f.). Die L~ge des zu vers Teits innerhalb der Gesamt- 
handlung (ob ~m Rande oder in der Mitre einer ,,Mittelhandlung" 
gelegen) erwies sich hierftir als bedeutungslos (S. 183f.). 
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Voraussetzung ist dabei immer, dal~ die Handlung sich im GewSh- 
nungs- und UmgewShnungsstadium gleichbleibt. Bei form~ler oder in- 
haltlicher Verdnderung der Handlung mit Beginn der UmgewShnung, 
sei es durch Wechsel der Aufbauform oder Ver~nderung si~mtlicher 
Teile der Mittelhandlung (S. 180f., 187f.), wird die ttandlung als mehr 
oder weniger neu erlebt, und die l~fickfalltendenz tritt  nur abgeschw~cht 
oder (bei Ver~nderung s~mtlicher Teile der Mittelhandlung) fiberhaupt 
nicht auf. In diesen F~llen kSnnen Verwechslungen der beiden in Frage 
kommenden ttandlungen stattfinden, die man nicht als Rfickfi~lle 
ansehen darf. 

Eingegangen am 15. Oktober 1932. 


