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Das Problem der Willensmessung und das Grundgesetz der 
Assoziation. I. 

Von 

Kurt Lewin. 
M i t  1 T e x t a b b i l d u n g .  

I n h a l t .  
Einleitung. 

a) Die Verwendung der Selbstbeobaohtung (S. 193). 
b) Assoziationspsycholo~e und Assoziationsgesetz (S. 196). 
c) Die Apparatur (S. 198). 

Erster  Tell. Die Versuche und Versuchurgelmisse. 
1. Abschnit~: Das Ausble iben yon Assozia t ionswirkungen nach  dem Lernen 

yon Silbenreihen (Anordnung  I ) .  
L Versuch~reihe A. 

1. Das Stiften der Assoziationen (S. 200). 
2. Die Pr[lfung der Wirkung der Assoziationen (S. 205). 
3. Die Ergebnisse der Anordnung I bei Versuehsperson A (S. 210): 

Die Ursaehen des Hemmungserlebnisses (S.214). ~ Die Ursachen der i. Fehlreaktion 
(S. 222). - -  Identifizierungsprozesse und Hemmungseflebnis ohue ,,entgegen- 
wirkende Assoziation" (S. "225). 

4. Anschliel~ende Versuche: 
Das Problem des neutralen Verhaltens der Versuchsperson. Die Instruktion Elf 

(S. 227). - -  Das Reproduzieren (l~p) als ,,homogene" T&ti~keit (S. 282). - -  Die 
Persistenz yon T~tigkeiten (S. 235). 

5. Zusa/nmenfassung. Die Methode der ~Zeitreihe :~ (S. 236). 

I I .  Veraucl~reihe B. 
1. Das Lernen der Reihen (S. 239). 
2. Die Priifung der Assoziatioaswirkung (S. 240). 

I I I .  Versuchsreihe C. 
1. Das Lernen der Reihen (S 244). 
2. Prafung der Assoziationswirkung (S. 245): 

Der Nebenproze• der Identifikation und seine Entwicklung (8. 245). - -  Almstischo 
trod optische Darbietung bei tier heterogenen T~tigkeit U (S. 250). - -  U-H-Reihen 
mit H~ufung tier n- oder g-Snben (S. 251). 

IV.  Zu~ammen]a~sung der Ergebnisse der Ver~,chsreihen A, B ~nd G. 
1. Die Ursaehe der vereinzelten Hemmung und der intendierten Fehl- 

reaktion : 
a) Das Ausbleiben der Verz~gerung (S. 252). 
b) Die Nebentendenz zur Identifikation (S. 253). 
c} Die Ursaehen tier Hemmung und der i. F. (S. 254). 
d) Die Ursachen der Identifizierungsprozesse (S. 255). 
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2. Die Versuchserg6bnisse und das Grundgesetz der Assoziation: 
a) Das Ausbleiben der ,,reproduktiv-determinierenden'" Verz6gerung (S. 257). 
b) Das Ausbleiben der Assoziationswirkung bei ,,indiilerenten" T~tlgkeiten and 

beim Rp (S. 259). 
3. Die Fragest~llung der folgenden Versuche. 

2. Abschnitt: Die Wirkung  yon Assoziaf lonen,  die dureh unif inale  T i t i g .  
keiten gestiftet sind (Anordnungen  H und H I ) .  

I. Ver~uchsreihe D (Anordnung II). 
1. Das Bilden der Assoziationen dutch unifinale Tatigkeiton (S. 262). 
2. Die Assoziationswirkung bei den homogenen Tatigkeiten gR und 1R 

(S. 263). 
3. Die Assoziationswirkung bei den heterogenen Ttttigkeiten gR und IR 

(S. 265). 
4. Die Assoziationswirkung bei der ungeilbten heterogenen Tlitigkeit MiR 

(S. 267). 
4a. Persistenz und Perseveration (S. 268). 
5. Die Assoziationswirkung bei der neutralen Tatigkeit Elf (S. 271). 
6. Einwlinde gegen die bisherigen Ergebnisse (S. 272). 

II. Versuchsreihe E (Anordnung Ha).  
1. Die Assoziationsreihen (S. 273). 
2. Die Hemmungsreihen (S. 276), 
3. Die indifferente Tatigkeit Elf (S. 277). 

IIL Die psychologische Technik der /olgenden Versuchsreihen (Anordnung I l l )  
S. 279. 

IF. Fersuchsreihe F (Anordnung I I I  a). 
1. Die Assoziationsreihen (S. 281). 
2, Die heterogenen Tiitigkeiten hwR~ U und MiR (S. 283), 

I5 Versuchsreihe O (Anordnung IIIb). 
1. Die Assoziationsreihen. hwR and U mit lantern Vorlesen (S. 283). 
2. Prlifungsreihen : 

a) Die heterogene Tgtigkeit MiRl mit Einzeldarbietung dcr Sflben (8. 286). 
b) Die homogenen T~itigkeiten bei Einzeldarbietung der 8flben. Die heterogenen 

Tlitigkeiten hwR trod U (S. 287). 
3. Zusammenfassung der Ergebnisse der Versuchsreihe G (S. 290). 

VI. Verauchsreihe H. 
1. Das Erzeugen der Assoziationen (S. 291). 
2. Die Priffungsreihen : 

a) Heterogene Tgtigkeiten (S. 292). 
b) Indifferente Tatigkeit (8. 293). 

FIL Versucl,~reihe I (Anordnun~l I I I  c). 
1. Die Assoziationsreihen (S. 294). 
2. Die Prtlfungsreihen : 

a) Die heterogene Tgtigkeit MiRi (S. 294). 
b) Die he~erogenen Tgtigkeiten hwR und U (S, 295). 
c) Elf und Reproduzieren (S, 295). 

Fill.  Zusammen/assung der Ergebnisse der Versuchsreihen D bis I. 
I. Zusammenstetlung der Ergebnisse (S. 296). 
2. Die m6glichen Febier des Assoziationsgesetzes (S. 301). 
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Abkiirzungen. 
Vp = Versuchsperson. 
Vleiter = Versuchsleiter. 
V-Tag ---- Versuchstag. 

Tz = T~tigkeiten, sofern sie durch ihr Ziel definiert sind. 
Ta = Tii, tigkeiten, sofern sie durch die Art der Ausfiihrung bestimmt sind. 

Idt-prozeB = Identifizierungsprozel~. 
R = Reimen mit beliebigem Anfangsbuchstaben. 
gR ----- Reimen mit gutturalem Anfangsbuchstaben. 
IR = Reimen mit labialem Anfangsbuchstaben. 
hwR = Reimen mit entsprcchendem hartem oder weichem Anfangsbuehst~ben. 
U = Umstellen. 
MiR ~ Mlttelreimen (Ver~ndern dos Vokals) mit beliebigem Vokal. 
MiRi = Mittelreimen (Ver~ndern des Vokals) mit i. 
Les = Lesen, 
Lesler ~- Lesen und Lernen. 
Rez = Freies Rezitieren. 
Rp ~- Reproduzieren der gelernten folgenden Silbe. 
Eif = (EinIallen lassen) Lesen und im iibrigen nichts bestimmtes Vornehmen und 

niehts Ablehnen. 

e-Silben = (s Silben, auf (tie immer die gleiche unifinale T~tigkeit aus- 
gefiihrt wird. 

~-Silben = e-Silben mit der halben Wiederholungszahl. 
cr-Silben = Silben, auf die immer gereimt wird. 
eu-Silben = Silben, die immer umgestellt werden. 
v-Sflben = (variable) Silben, die abweehselnd gereimt und umgestellt werden. 
g-Sflben = Sflben, die in einer Reihe auswendig gelernt sind. 
n-Silben = neutrale Silben, die in der Regel gelesen waren. 
rea-Silben = die Reaktionsilben bei der heterogenen Ti~tigkeit hwR oder U. 
u-Silben -= neue Silben zum Einiiben des U. 

EZ -~ Expositionszeit der Silben am Gedis 
ZZ = Zwisehenzeit zwisehen der Beendigung der Exposition der vorhergehenden 

und der Darbietung der folgenden Silbe. 
LZ = Lesezeit. 
TZ ~ Zeit der Ausfiihrung der instruierten besonderen T~tigkeit. 
i .F. = intendierte Fehlreaktion (Feh]handiung infolge Gewohnheit). 

Einleitung. 
a) Die Yerwendung der Selbstbeobaehtung. 

Die En tw ick lung  der Methode des Experimentierens in  der 

Psychologie ha t  die Selbstbeobachtung immer  s tarker  in  den Vorder- 
g rund  gerfickt. Nicht  n u t  im  Dars te l lungsexper imenO),  das vor- 
wiegend das Auff inden u n d  Beschreiben bes t immter  Er lebn isa r ten  
bezweckt,  sondern  auch im eigentl iehen Kausalexperiment, das die 

~) W. Baade, Ober psyehologisehe Darstellungsexperimente. Archiv f. ges. 
Psyehol. 35, S. 1--23. 1916. 

13" 
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Gesetzm~Bigkeiten des psychischen Geschehens efforschen will, ist die 
rein $uBere Zeitmessung allm~hlich starker in den Hintergrund 
getreten. Die folgende Arbeit 1) schlieBt ihrer Methode naeh an diese 
Entwicklung an. Bei der Mehrzahl der Experimente wurde der 
Selbstbeobachtung ein relativ weiter Spielraum einger~umt, obgleich 
ihr For~lassen das Erreichen wesentlich h6herer Wiederholungszahlen 
bei der B ildung der Assoziationen selu" erleichtert h~tte. Ein der- 
artiges Verfahren war deshalb n6tig, well die Selbstbeobaehtung bier 
nicht die Aufgabe hat, ,,10h~nomenologische Nebenbefunde" zu liefern, 
sondern weil aueh die KausaIerkl~rung in enger Beziehung zur Selbst- 
beobacl~tung steht. 

Die Gleichheit der ~uBeren Auordnung und der der Vp erteilten 
Instruktionen bietet keine gentigende Gew~hr daftir, dab aueh die 
ftir das Experiment wesentlichen psychisehen Bedingungen, insbeson- 
dere die wirklieh ausgefiihrten T~tigkeiten, immer die gleichen sind. 
Erst die Selbstbeobaehtungsangaben gestatten vielfach eine Ent- 
scheidung dariiber, welche psychisehen Bedingungen man bei einem 
bestimmten Versueh als vorliegend zu eraehten hat. 

Auch fiir das Bestreben, yon den statistisehen Methoden in der 
Auswertung der Experimente m6gliehst fort zur Erkl~rung des indi- 
viduellen FaUes zu kommen, in Yerfolg eines Zieles also, das die 
Psychologie um so jnehr wird anstreben miissen, je mehr sie sic,  
zu einer Gesetzeswissensehaft entwickelt, seheint mir eine gentigend 
eingehende Selbstbeobaehtung gegentiber der reinen Hgufung der 
Zahlenwerte -- so notwendig diese aueh in gewissem Umfange 
bleibt -- im allgemeinen eine unerlgBliehe Voraussetzung. D e n n  
die Gefahr einer bloBen Hypothesenbfldung bei einer derartigen 
Erklgrung des Einzelfalles ist, wie mir eine neuere Arbeit zu zeigen 
scheint, sehr groB, wenn man sich bei ihr lediglieh auf bestimmte 
Theorien st~itzt, ohne die Selbstbeobachtung in geniigendem Umfang 
heranzuziehen ~). 

Trotz des Gewiehtes, das der Selbstbeobachtunff demnach auch far 
die l~eststellung der vorliegenden Bedingungen und nieht minder der 
eintretqnden Folgen zuzuspreehen ist, kann sie nut  auf einen be- 
schffinkten Kreis yon Problemen eine unmittelbare Antwort geben. Mit 

1) Die Arbeit ist im wesentlichen in den Jahren 1911 bis 1914 entstanden. 
Der Krieg und anderweitige Inanspruchnahme haben die VerSffentlichung so- 
lange hinausgezSger~ (vgl. meine vorl/~ufige Mitteilung 1917: Die psychische 
T~tigkeit bei der Hemmung yon Willensvorg~ngen und das Grundgesetz der 
Assoziation. Zeitschr. f. Psychol. 77, S. 212--247). 

~) Sie bes~eht vor allem dann, wenn mehrere entgegengesetzt wirkende Fak- 
toren zu beriicksichtigen sind, aus deren Kombinabion sich das wirldiche Ergebnis' 
immer leich~ dadurch konstruieren l~I]~, das man riickwgrts yon dem Ergebnis aug 
die Sti4rke dot Faktoren schliegt. 
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Recht wendet sieh G. E. Miiller I) scharf gegen die ]3ehauptung, die 
Existenz des ,,unanschaulichen Wissens" bedeute eine Widerlegung 
der Assozi.ationspsychologie, sofern man jedelffalls unter Assoziations- 
psychologie nicht eine bestimmte Ansieht fiber die Natm ~ der Elemente 
des Seelenlebens, sondern eine Theorie versteht, die die Gfiltigkeit be- 
stinm~ter Gesetze fiber den Vorstellungsverlauf behauptet.. Die Asso- 
ziation in dem bier benutzten Sinne Jst keine psychische Erscheinung, 
die in der Selbstbeobaehtung wahrgenommen werden k6nnte, sondern 
der Inbegriff eines bestimmten gesetzm~il3igen Verhaltens, des Ein- 
tretens bestimmter Wirkungen beim Vorliegen bestimmter Bedingungen. 
Eine Widerlegung des in einem solehen ]?,egriff ausgedrfiekten Gesetzes, 
einer ,Erkl~irungstheorie", ist daher nicht dadureh m6glich, dab mit 
Hilfe der Selbstbeobachtung die Existenz oder Niehtexistenz bestimmter 
Klassen psyehiseher Erlebnisse naehgewiesen wird; auf diese Weise 
lassen sieh nur bestimmte ,,Besekreibungstheorien" erh~irten. Vielmehr 
wird zur Begrfindung oder Widerlegung eines derartigen Gesetzes 
immer naehzuweisen sein, 0b die in ihm genannten Bedingungen die 
betreffenden Wirkungen wirklieh hinreiehend bestimmen oder nicht. 
Es wird also darauf ankommen, den betreffenden Bedingungskomplex 
in m6glichster ~einheit zu realisieren -- sei es dureh direkte isoliel~e 
Verwirldichung, sei es mit Hilfe eines Eliminierungsvelffahrens aus 
verschiedenen Anordnungen -- und die nun eintretenden Wirkungen 
festzusteilen. Die Setbstbeobaehtung kann dabei immer nur indirekte 
Dienste tun, indem sie die Feststellung der jeweilig vorliegenden Be- 
dingungen nnd der eingetretenen Wirkungen, sofern sie als psyehisehe 
Erseheinmlgen auftreten, erleiehtert. 

Ffir diese Aufgabe allerdings ist sie bisweilen unentbehrlieh und 
wird daher neben der reinen Zeitmessung in erh6htem MaBe a]s 
ausschlaggebender Faktor zu bewerten sein. Vor allem seheint 
die Berficksiehtigung der zeitlichen Reihen]olge der dureh die Selbst- 
beobachtung erfal~baren psyehischen Vorgange -- sei es die relative 
Zeitlage innerhalb des einzelnen Experimentes, sei es die Entwicklung 
der relativen Zeitlage der einzelnen Er]ebnisse innerhalb einer Ex]3eri- 
mentenfolge -- gerade ffir die Erkl~irungszusammenhange fruchtbringend 
zu sein. Darfiber zu waeheja, dal3 die Selbstbeobachtung yon der Vp 
in einer Weise gehandhabt wird, die eine der Wichtigkeit ihrer Aufgabe 
entsprechende Zuverlassigkeit gewahrleistet, ist Sache des Versuchs- 
leiters und ]~il~t sich bei richtiger Anleitung der Vp, wie mir scheint, 
in der Regel erreichen e). 

l) G.E. Miiller, Zur Analyse der Ged~iehtnist~itigkeit. III. Leipzig, S. 544. 1918. 
2) Von einer ausfiihrlichen Darstellung der benutzten Technik der ,,Erziehung 

der Vp. zur riehtigen Selbs~beobaehtung" sehe ieh ]tier ab, da ich iiber sie gesondert 
zu berichfen gedenke. 



196 K. Lewin : 

b) Assoziationsgesetz und Assoziationspsychologie. 
Die Frage, die bei den folgenden Hauptversuchen einer Priifung 

unterzogen wird, richter sich auf die Gi~ltiglceit eines ganz bestimmten 
Gesetzes und ist nicht dahin formuliert, ob die Anschauungen einer 
gewissen psychologischen Richtung, der ,,Assoziationspsychologie", zu 
Recht bestehen. Denn was unter Assoziationspsychologie verstanden 
wird, ist vielfach zu welt oder zu rage, um als Grund]age einer bestimm- 
ten experimentellen Fragestellung angesehen werden zu kSnnen. 
G. E. Mi~ller ffihrt fiber den Sinn der Behauptung, dab die ,,Gesetze 
der Vorstellungsreproduktion" den Vorstellungsverlauf beherrschen, 
folgendes aus (1913, S. 425f. Anm.): 

,,Reden wir davon, dab ein Vorstellungsverlauf auf die Gesetze 
der Vorstellungsreproduktion zurfickzuffihren sei, so verstehen wir 
unter diesen Gesetzen nicht bloi] die Gesetze der Assoziation, der Sub- 
stitution, der Perseveration, des Zusammenwirkens der Reproduktions- 
tendenzen u. dgl. m., sondern wir setzen dabei als etwas, dessen ftir 
jedermann klar zutage ]iegende Existenz nicht erst besonders hervor- 
gehoben zu werden braucht, noch zwei Eigentfimlichkeiten des BewuBt: 
seins voraus, nhmlich erstens die sogenannte Enge des Bewufltseins 
und zweitens die Unbest~ndigkeit desselbeu, d. h. die Eigenschaft 
desselben, einen und denselben Zustand nut w~hrend sehr kurzer Zeit 
ununterbrochen festhalten zu kSnnen ( - - - - - ) .  Auch der in dieser 
Schrift so oft erw~hnte EinfluB, den die (gleichfalls den Gesetzen der 
Assoziation und Perseveration unterworfene) inhere Aufmerksamkeit 
auf das Eintreten und die Deutlichkeit der Vorstellungsbilder ausfibt, 
mu~ in jene Gesetze der Vorste]lungsreproduktion mit aufgenommen 
werden. Handelt es sich ferner um eine Reproduktion spraehlicher 
Lernstiicke, bei welcher motorische Einstellungen und tempor~re Reflex- 
mechanismen ( - - -  ~ )  mit eine Rolle spielen, so kommen auch 
noch die Gesetze in Betracht, welche fiir die Entstehung und Verhaltungs- 
und Wirkungsweisc dieser Einstellungen und Mechanismen gelten. 
Endlich versteht es sich von selbst, da[t von der Zurfickftihrung eines 
Vorstellungsverlaufes auf die Reproduktionsgesetze hier immer nut 
mit denjenigen recht wesentlichen Einschr~inkungen gesprochen wird, 
die durch unsere frtiheren Ausftihrungen fiber die Mitwirkung der 
apsychonomen Einfltisse notwendig gemacht s ind . -  Man verstehe den 
Ausdruck ,,Erklarung dutch die Reproduktionsgesetze" stets in dem 
(huvh dicse Einschr~inkungen gebotencn relativen Sinne! 

Sieht man VOll etwaigen physiologischen Deutungen ab, so kann man 
die Assoziationspsychologic also gegenw~rtig kaum als ein einheitliches 
Theoriengebiiudc untereina~der [esl verbundener Gesetze bezeichnen, 
sonderll auch yore Standpunkt dec Assoziationspsychologie sind eine 
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gauze Reihe theoretisch noch unverbundener oder nur wenig ver- 
bundener Gesetze far den Ablauf des psyehisehen Geschehens mal$gebend. 
Man mat  bier vielleicht mit Recht von einer allgemeinen Denk- und 
Forschungsrivhtunr 1 sprechen; in bezug auf das Theoriengeb~ude jeden- 
falls hat man es nicht mit einer einheitlichen, umfassenden,,Assoziations- 
psychologic", sondern mit einer Anzahl einzelner, nur in kleineren Grup- 
pen zusammengescMossener S~tze zu tun, deren Richtigkeit far sich 
nachzuprtifen ist. 

Die folgende Arbeit beschMtig~ sich mit dem Grundgesetz einer 
solchen Gruppe von S~tzen, das als ,,Grundgesdz der Assoziation" be- 
zeichnet wird. Die aus den Versuehen sich ergebenden Folgerungen 
fiaden daher aueh auf die aus ihm abgeleiteten Spezialgesetze Anwendung. 

Die experimentellen Ergebnisse der folgenden Versuche scheinen 
mir die aus ihnen hergeleiteten theoretischen Folgerungen zwingend 
zu fordern. Naturgemi~l~ k6nnte man bei einzelnen Teilergebnissen, 
weml man sie far sieh betraehtet, durch Zusatztheorien eine J~nderung der 
Formulierung des Assoziationsgrundgesetzes zu vermeiden suchen. 
Abet einmal seheint mir dieser Ausweg, wenn man die Gesamtheit 
der Ergebnisse beriieksichtigt, nieht mehr gangbar, und dann kann die 
gehKufte Anwendung yon Zusatztheorien in dem an und fiir sich be- 
rechtigten Bestreben, die Grundannahme mSglichst einfach zu halten, 
sehliel31ich zu Komplizierungen fiihren, denen gegenflber die Kompli- 
zierung der Grundannahme infolge des Fortfallens der Zusatztheorien 
eine wesentliehe,Vereinfaehung bedeuten kann. ~]berdies iaufen solche 
,,ptolem~ischen Epizyklentheorien", wie sieh bereits an gewissen asso- 
ziationstheoretischen Einwanden gegen die ,,determinierende Tendenz" 
zeigt, leicht Gefahr, die quantitativen Verh~ltnisse aus den Augen zu 
verlieren. 

Um den Umfang der Arbeit nicht unnStig zu erhfheu, beschri~nke 
ieh reich bei der Wiedergabe der ~elbstbeobachtungen far die Begriindung 
der theoretischen Folgerungen in dcr Regel auf nur eine oder wenige 
Angaben desselben Inttalts. Es sei jedoch betont, dal~ mir fast aus- 
nahmslos eine grfBere Anzahl gleichwertiger weiterer Aussagen, meist 
yon versehiedenen Vp, liar die einzelnen F~lld zu Gebote stehen. _~hn- 
liches gilt von mehreren ganzen Versuchsreihen, vet allem der Anord- 
hung IV und V. 

Es hatten sieh mir ftir diese Versuehe zu tells l~hlgeren, teils 
karzeren Versuehsreihen folgende Vpen freundlichst zur Verftigung 
gestellt: Herr Dr. v. Allesch, Dr. Baley, Privatdozent :Dr. Blumenfeld, 
Frl. stud. phil. Creteszu, Herr stud. phil. Dreher, stud. phil. DrSscher, 
Frl. stud. phil. Eisenst~dt, Herr Dr. Friedlhnder, Frau stud. phil. 
Gorbunkoff, Herr Kaufmann Gusbeth, stud. phil. Heinrich, stud. 
phil. Herrman, stud. phil. Hirsch, Frl. stud. reed. K. Jessel, Opernsangerin 
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E. Jessel, Herr stud. jut. Kantorowicz, ]~'au Dr. Lewin-Landsberg, 
stud. phil. Liebenberg, Dr. Putzrath, Privatdozent Dr. Rademacher, 
Dr. Reichenbach, Kunstmaler E. Richter, stud. phil. Riederer, Privat- 
dozent Dr. Rieffert, Prof. Dr. Rupp, Fr]. Scheyer, stud. phil. Swindle, 
Frl. Timm, Herr Dr. Uhlendahl, stud. phil. Wilken. Auch an dieser 
Stelle sage ich ihnen ftir ihre zum Teil recht betr~tchtlichen Zeitopfer 
und lYltihe meinen besten Dank. Endlich war ich selbst bei einer Ver- 
suchsreihe, bei der Herr Dr. Blumenfeld als Vl wirkte, Vp. Vor allem 
die notwendige Besehrankung im Umfang der Arbeit zwang reich, 
auf eine eingehende Darstellung s~mtlicher Versuchsreihen zu ver- 
zichten; yon den 31 Versuchsreihen werden im folgenden nur 12 dar- 
gestellt. (Die Bezeichnung der Vpen im Text ist unabh~ngig yon 
dieser Reihenfolge.) 

e) Die Apparatur. 

Die Durchfiihrung der 5uBeren Technik der folgenden Versuche 
stiitzt sieh wesentlich auf zwei yon mir fiir diese Versuehe kon- 
struierte App~rate : 

1. Der selbstausl~sende Ged~ehtnisapparat. 
Er dient zur visuellen sukzessiven Darbietung der Reizsilben, uud 

zwar paftt sich die Dctrbietungsgeschwindigkeit automatisch der Reaktions- 
geschwindigkeit der Vp an. Durch das Aussprechen des Reaktionswortes 
wird ein schwebend aufgeh~ngter, empfindlicher Schallschliissel betgtigt, 
der auf elektrischem Wegc das Erscheinen der n~chsten Silbe nach einer 
zwischen 135 a und 400 o variierbaren Zwischenzeit (mV = 3 o) auslSst. 
Der Apparat l~13t sich ~uBerdem zur Darbietung der Silben in der 
gebr~uchlichen Weise (wie beim Lipmann-Ged~chtnisapparat) ver- 
wenden. Ein vorgeschalteter, im ~llgelneinen als Diaphragma dienender 
Momentverschlul~ gestattet ferner die Benutzung des Apparates als 
Kartenwechsler fiir die Einze]darbietung der Silben. 

2. Der zithlende Chronograph. 
Durch einen Elektromotor wird ein durch eine geda'm,p/te Sti.mmgabel 

reguliertes und so yon der Geschwindigkeit des Motors weitgehend unab- 
h~ngiges Gangwerk angetrieben, das auf einem vorbeigefiihrten Morse- 
strei[en fortlaufend je 10 a dutch einen Querstrieh markiert (s. Abb.). 
Zwei mit Hilfe yon 4 Topfmagneten bctatigte Rhdchenschreiber zeigen 
durch Abbrechen (L) eines L~ngsstriches die Reaktion an. Die Messung 
wird sehr wesentlich dadurch erleichtert, daft jede 10. Markierung 
(~  100 a) verstiirlct und jede 100. Markierung (=  1 Sek.) nochmals 
schrgg durchstrichen ist (o). Die Apparatur gestattet also [ortlau]ende 
Zeitmessung, ohne zu dem umst~indlichen und zeitraubenden Abziihlen 
wie bei einfacher Stimmgabelschreibung zu zwingen, das bei tier 
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immerhin nicht geringen Anzahl yon Einzelmessungen praktisch kaum 
durchffihrbar gewesen w~re. Der Gang ist recht gleichmttl~ig: 
mV = 2 a .  Die Ablesung effolgte im allgemeinen nur auf 5 a genaul). 

' ~ ~ l ~  i I l 

L ~ :  1 0 0 ~  .... ~ L o 

Abb. des Morsestreifens rail Zeitmarkierung (etwa ~ natiirlicher GrSl~e). 

Das Abbrechen der beiden L~ngsstriche bei L und L kennzeichnet den 
Moment der Darbietungen des Reizes und der Reaktion. 

Der Pfeil links gibt die Bewegungsriehtung des Morsestreifens an. 

Herrn Geheimrat Pro/. Dr. Stump/erlaube ich mir auch an dieser 
Stelle fiir das Zurverffigungstellen der Hilfsmittel des Psychologischen 
Inst i tuts  der Universiti~t Berlin meinen aufrichtigsten Dank zu sagcn 
und t te r rn  Prof. Dr. Rupp fiir seinen freundlichen Rat  bei der Aus- 
gestaltung der Apparatur  bestens zu danken. 

Erster Teil. 

Die Versuche und Versuchsergebnisse. 

1. Abschnitt.  

Des Ausbleiben von Assoziationswirkungen nach dem Lernen yon 
Silbenreihen (Anordnung I). 

I.  Versuchsreihe A. 

Das Ziel der folgenden Versuchsreihe war urspriinglich die Feststel- 
lung der Rolle, die die L~nge der Reihen, denen die gelcrnten Silben 
angehSren, bei dem ,,assoziativen J4quivalent" im Sinne Achs spielt 
(1910, S. 43). Sie sollten eine erste Grundlage bilden ffir ein quanti- 
tatives Inbeziehungbringen des Einflusses, den die L~nge der Reihe 
auf das Einpri~gen ausiibt, mit  der HemmungsgrSBe, die die so ge- 
stiftete Assoziation bei heterogcnen Wi]lenshandlungen verursacht. 

Es sei kurz an die Grundbegri//e der Achschen Theorie erinnert "-): 
:Eine Vornahme, auf ein bestimmtes Ereig, ais hin eihe bestimmte Handlung 

vorzunehmen, zeigt den Effekt, da[3, wenn dieses Ereignis eintritt, auch die Hand- 
lung ausgefiihrt wird, ohne dab nochmals ein neuer Akt der Vornahme stattzufinden 
braucht. Von der Vornahme im Zeitpunkt 1 geht also irgendeine Nachwirkung 
aus, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses (der sogenannten ,,Bezugsvor- 
stellung") im Zeitpunkt 2 im Sinne der Ausfiihrung der Vornahme wirkt. Eine 
solche /qachwirkung nennt Ach ,,determinierende Tendenz". 

1) Eine ausfiihrliche Beschreibung der Apparatc cffolgt an anderer Stelle. 
2) Vgl. vor altem N. Ach,. Uber den Willensakt und das Temperament. 

Leipzig. 1910. 
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Die St/~rke dieser determinierenden Tendenz, die abgesehen yon einer pers6n- 
lichen Konstante wesenr yon der Energie der Vornahme abh~ngt (1910, S. 250), 
l~l]t sich durch das ,,assoziative Aqulvalent'~ messen: Es wird zun~chst eine Asso- 
ziation z. B. zwisehen zwei sinnlosen Silben gestiftct, etwa durch Auswendiglernen 
yon Silbenpaaren. Dann erhiilt die Yp die Instruktion, auf jede dargebotcne Silbe 
lain eine bestimmte T~tigkcit auszufiihren, z. B. allemal zu reimen, d. h. den ersten 
Buchstaben zu ver~ndern. Werden der Vp nun unter anderen Silben gelemte 
Silben dargeboten, so mull bei letzteren folgendes eintreten: Die determinierende 
Tendenz zum Reimen wird auf das Ausspreehen einer Reimsilbe hinwirken, w/~hrend 
die dutch das Lernen gestiftete Assoziation die zugeh6rige gelernte Silbe zu repro- 
duzieren versueht. Daraaa, welehe Silbe tats~tehlich ausgesproehen wird, sowie an 
der Liinge der Reaktionszeit zeigt es sieh, ob und in welehem Grade die eine Ten- 
denz st/irker war als die andere. Popul/ir ausgedriiekt: Die Reaktion erm6glieh~ 
ein Urteil dariiber, ob der ,,Wille" zu reimen oder die ,,Gewohnheit", die zugeh6ri~e 
gelernte Silbe auszusprechen, starker war. Eine Reaktion, bei der sich die Asso- 
ziation durchsetzt, nennt Ach ,,intendierie (n~mlieh vom Versuehsleiter)Fehlreak- 
/io~"; die Assoziationsst~rke, die zum Erzielen einer i. F. gerade hinreieht, heil]t 
,,assoziatives )[quivalent" (die Assoziationsst/~rke ihrerseits wird dureh die Zah[ 
der zu ihrer Erzeugung aufgewandten Wiederholungen ausgedrtickt). Durch 
einen solchen Kampf zwischen ,,Witle" und ,,Gewohnhcit" l~flt sieh die deter- 
minierende Tendenz eines bestimmten Vornahmeaktes und weiterhin die Wi~lens- 
stdrke eines Individuums messen. 

Die Tiitigkeit, die entgegen einer Assoziation durchgefiihrt werden soll, heiBt 
,,heterogene" T~tigkeit. Daneben werden ,,homogene" Tgtigkeiten tmtersehieden, 
bei denen Assoziation und determinierende Tendenz in derselben Riehtung wirken, 
und ,,indi]lerente" T~tigkeiten. Die Ausfiihrung heterogener T~.tigkeiten unterliegt 
infolge der Gegenwirkung der Assoziation gegen die determinierende Tendenz einer 
,,reproduktiv.determinierenden Hemmung", die sieh in einer Zeitverliingertmg 
~tuflert. Bei den homogenen T~tigkeiten tritt entsprechend eine ,,retrroduk$iv- 
determinierende Bahnung", eine relative Zeitverkiirzung der Reaktion, in Er- 
seheinung. 

1. Das StiRen der Assoziationen. 

a) Das Lernen der Silbenreihen. 
Zu diesem Zwecke wurden 2 Reihen zu 16 Silben, 2 Reihen zu 8 Silben, 

3 Reihen zu 4 Silben und 6 Reihen zu 2 Silben gelernt. Die Silben waren 
, ,versch~rft  normal  ̀ ~ (Miiller-Schumann). Sie wurden visueU dar- 
geboten.  Die einzelnen Silben waren, jede Reihe ftir sieh, in Sehreib- 
masehinensehrift  untereinander  a u f  einen Ka r ton  geschrieben. Die 
Vp zog beim Lesen ein schwarzes Diaphragma,  irt dem ein gerade 
eine Silbe freilassender Schlitz angebraeht  war, tiber den auf dem Tisch 
liegenden Kar ton .  Dadurch  wurde eine sukzessive Darbie tung der 
einzelnen Silben gew/~hrleistet und  das Tempo in das Belieben der Vp 
gestellt. Die Instruktion laute te :  ,,Lesen Sie die Silben laut  vor und 
pri~gen Sie sie sieh dabei ein" (Lesler). Sobald die Vp eine Reihe geniigend 
zu beherrsehen glaubte, wurde mit  dem ]reien Rezitieren (Rez) der 
Reihen begonnen. Die Reihen wurden in zwei Gruppen  : a) (enthaltend 
eine 16er, eine 8er, eine 4er, drei 2er  R e i h e n ) u n d  b) (ent, hal tend eine 



Das Problem der Willensmessung und das Grundgesetz der Assoziation. I. 201 

16., eine 8., zwei 4., drei 2. Reihen) gelernt, und zwar Gruppe a an den 
ungeraden, Gruppe b an den geraden Versuchstagen. Es wurden in der 
Regel 10 Rezitationen derselben Silbenreihe, dutch eine Zwischenzeit 
yon etwa 5 Sek. getrennt, hintereinander yorgenommen (an den ersten 
Tagen wtwden die l~ngeren Reihen, um sie~ bis zur Beherrschung einzu- 
pr~gen, h~ufiger gelesen als die kurzen); danach wurde eine Pause yon 
etwa 2 Minuten eingeschoben, dann eine andere Reihe derselben Tages- 
grulalae 10real rezitiert, dann wieder eine Pause eingeschoben usw. 
Die Lage der Reihen einer Gruppe an den verschiedenen Versuchstagen 
wurde permutiert.  Bei der Aufforderung zur Rezitation wurden die 
Reihen als 16a, 4a,  8b, 2b 1 usw. bezeichnet. Die Dauer der Rezita- 
tion der 16., 8. und 4. Reihen wurde nfit der Stoppuhr gemessen. 
Die Versuchsstunden folgten sieh ti~glich mit Ausnahme der Sonntage, 
und zwar vormittags zwisehen 10 und 12 Uhr. 

Das Lesler und Rez gesehah jambiseh, aber mit ziemlich gleichm~Bi- 
ger Betonung der einzelnen Silben. Beim Lernen wurden sinnvolle 
]-I_ilfen nicht benutzt. Bei den li~ngeren Reihen traten Komplexbildung 
und Rhythmisierung auf. Es wurde vorwiegend visuell gelernt. Auch 
beim freien Rez treten zun~chst die visuellen Vorstellungen der Silben 
vor dem Aussprechen der einzelnen Silben ins BewuBtsein. Bald jedoch 
treten diese visuellen Vorstellungen nur noeh im Falle eines Stockens 
und Sicherinnerns ein, um endlieh ganz fortzufallen. Da,s Aufsagen 
geschieht nunmehr rein mechanisch. 

Erw~hnenswert ist noch die subjektive Skala der Annehmlichkeit. 
Das Lernen wird am angenehmsten bei den 16er Reihen empfunden, 
niichstangenehm sind die 8er Reihen; das Lernen der 4er und 2er 
Reihen war ausgesprochen unangenehm. Die Vp gibt als Grund die 
bessere M6gliehkeit des Rhythmisjerens bei den li~ngeren Reihen an. 

Die durehsehnittliche Dauer einer Rezitation hat am 5. Versuchstage 
nach einer Wiederholungszahl (Lesler + Rez) [W] zwischen 70 und 100 
ihr Minimum nahezu erreicht, d. h. also das Maximum der Au/sage- 
geschwindigkeit, zu der die Vp bei genfigend deutlicher Artikulation 
der einzelnen Silben iiberhaupt fahig ist (Tabelle 1): 

T a b e l l e  1. 

Durchschnittt. Dauer 
Gruppe a einer Rezita%ion am MaxirauI- 

Reihe mit  5. Versuchstag geschwindigkeit 

16 Silben 
8 Silben 
4 Silben 

2,6 Sek. 
1,2 Sek. 
0,6 Sek. 

2,0 Sek. 
1,0 Sek. 
0,41) Sek. 

1) Das Messen solch kurzer Aufsagezeiten mi~ der Stoppufir ist nur schwer 
durchfiihrbar. 
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Um die Auffassung der einzelnen Silben der Reihen als subjektiv 
gesonderte Silben sicherzustellen, win'de daher neben dem Rez wieder 
das Lemen durch Lesen in der vorhergehenden Weise vorgenommen, 
und zwar in folgender Verteitung (Tabelle 2): 

Tabe l l e  2. 

Versuchstag ~._._ ~ez 

7. (s.) [ ~  
9. (10.) 10 

11. (12.) 1O 
13. (14.) lO 
15. (16.) 10 

Lesler [ W 

30 I 180 
20 [ 210 
20 I 240 
20 I 270 

W bedeutet dabei die Gesamtzahl der Wiederholungen fiir die einzelne l~eihe 
am Schhsse des Versuchtags. 

Am Ende des 15. (16.) Versuchstages liegen also ftir jede Reihe 
270 Wiederholungen vor. 

Von den Selbstbeobachtungsangaben dieses Teiles der Versuche sei 
nur folgendes erw~ihnt : Die Instruktion ,,Laut Lesen und Einpr~igen" 
wird yon der Vp, aucb nachdem siimtliche Reihen bereits vollstandig 
und glatt auswendig gekonnt werden, doch fiir ausfiihrbar erkl~rt : ,,Ich 
kann die Instruktion befotgen." Zugleich aber wird berichtet: ,,Es ist 
diese Art des Lernens hSchst langweilig und unangenehm." Zur Er- 
kl~irung der Unannehmlichkeit wird dabei auf die Tendenz zum freien 
Rezitieren hingewiesen, die sich bemerkbar macht, sobald die Reihe 
erkannt ist : ,,Wenn ich die Liinge des Kartons sehe, so beginne ich so- 
gleich, auswendig aufzusagen." ,,Es ist hSchst langweflig. Es ist ftir 
den Geist keine Arbeit. Ich glaube, ich lerne die Reihe nicht besser 
dadurch." Trotzdem wird die Instruktion zum Lernen auch 
beim Lesen befolgt, wie aus(h'ficklich mehrmals an verschiedenen 
Versuchstagen betont ~sird: ,,Ich befolge die Instruktion Lernen; 
einige Stellen, die im Gediichtnis nicht fest verankert sind, werden 
mit besonderer Sorgfalt studiert" (8. V-Tag). Aber selbst, wenn die 
Vp weiteres Einpriigen fiir zwecklos halt, weil sie das Maximum des 
KSnnens erreicht glaubt, wird, wenn auch im Bewu~tsein der Zweck- 
losigkeit, die Arbeit des Lernens pflichtgem~l~ fortgesetzt. Bei der- 
artigen Lesungen sagt die Vp: ,,Ich versuche krampfhaft, dabei zu 
lernen, obgleich mir mein Verstand sagt, dab es zwecklos ist. Ich babe 
durchaus die Einstellung des Lernens" (7. V-Tag). Dieses Lernen 
besteht darin, da~ ,,versucht wird, sich in die Silben hineinzudenken 
und sie in sich aufzunehmen" (7. V-Tag). Die Vp benutzt beim 
Lesler und Rez an den spgteren Versuchstagen zum Aufsagen einer Reihe 
immer nur elnen Atemzug, auch be iden  16er Reihen. 
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Aueh eine gentigende Au/merkeamlceitslconzentration ist vorhanden: 
,,Wi~hrend des Aufsagens bin ich angestrengt auf die Silben konzentriert. 
Es ist Willenskraft dazu nStig, dabei zu bleiben" (8. V-Tag), vor 
allem wohl ilffolge der Monotonie. 

Schliei~tich seien noeh einige Selbstbeobachtungen fiber den Vorga.ng 
dee Au/h6rene nach einer Gruppe yon 10 Lesungen oder Rezitationen 
derselben Reihe erw~hnt. Der Vleiter sagte zum Zeichen des Auf- 
hSrens nach SchluI3 der 10. Lesung: Danke. Dieses Danke ]6ste nun 
zum Tell einen besonderen Akt des AufhSrens yon seiten der V1 a aus. 
Sie bezeichnet diesen Akt einmal sehr anschaulich als ,,aktives Abstem- 
men" (des Aufsagestromes). In anderen F~llen ist kein solcher beson- 
darer Akt der Vp nStig, sondern as wird ,durch das Wort Danke (let" 
Faden abgeschnitten", tiler geschieht das AufhSren also als erlebtc 
unmittelbare Folge dos Zeichens des Vleiters. Als 3. Fall ist 
zu erw~hnen, dab das Aufsagen naeh der 10. Wiederholung pl6tzlich 
yon allein aufhSrt: ,,Es hSrt plStzlich yon allein auf. Es ist einfach 
das Aufsagen zu Ende, ohne dab ein besonderer Akt zu merken ist" 
(9. V-Tag). Dieses AufhSren tritt also ein, bevor das Danke des Vleiters 
geh6rt wird. 

Am 12. und an den sp~teren Versuchstagen gibt die Vp an, da[t die 
Reihen subjektiv al]e gleich gut gckonnt warden. 

b) Das Lernen der n-Silbem 

Als heterogene Tdtiglceit, an der d~e dttrch das Lernen gestifteten 
Assoziationen sich als Hemmung erweiseu sollten, wird das Umetellen 
(U) der Silben verwendet, d. h. es wird nach dcm Auffassen der Sflbe 
die durch das Umkehren der Reihenfolge der Buchstaben entstehende 
Silbe laut gesagt. Zum q)lantitativen Feststellen der HemmungsgrSBe 
bedarf es sogenannter neutraler Silben (n-Silben) zum Vergleich. Ver- 
wendet nmn dazu Silben, die der Vp ganz unbekannt sind, so tritt, 
wie die Arbeit Ache zeigt, nicht selten ein besonderes Unbekanntheits- 
erlebnis auf, das die Vergleichbarkeit der Umstellzeit bei den gelernten 
Silben (g-Silben) mit den n-Silben herubsetzt. Um diese Komplikation 
zu vermeiden, wurden ~hnlich, wie es Gliisner getan hat., die sp~ter als 
n-Silben verwandten Silben zuvor gelesen und gelernt. Jedoeh wurde 
die Reihenfolge dieser Silben bei jeder Darbietung ge~ndert, um das 
Entstehen yon Assoziationen zwischen ihnen auszuschalten. Da es 
hier im wesentlichen nur darauf ankam, das -Auftreten stiirender Un- 
bekanntheitserlelJnisse bei dem spi~teren Umstellen zu vermeiden 
- -  der eigentliche quantitative Vergleieh sollte ja zwischen den g-Silben 
der l~ihen verschiedener L~nge stattfinden --, so glaubte ieh reich mit 
einer re]ativ geringen Zahl von Wiederholungen begniigen zu k6nnen. 
Um auch den yon dem Unbekanntheitserlebnis noch zu unterscheidenden 
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,,Neuheit~eindruek" zu vermeiden, wurden die Lesungen jedoch tiber 
me krere Tage verteilt. Da yon den n-Silben mSglichst jede Silbe nut 
einmal beim Umstellen vorkommen durfte, war eine relativ grofe An- 
zahl yon n-Silben notwendig. Es wurden 5 Reihen zu 12 Silben und 
eine Reihe zu 10 Silben zum Lesen und Lernen dargeboten. Die Anzahl 
der Wiederholungen s~imtlicher Reihen betrug (Tabelle 3): 

Tabel le  3. n-Silben. 

Versuchsta~l Lesler 

12. 1 
13. 1 
14. 1 
15. 2 
16. 1 

W 

Die Darbietung geschah nach dem Rez und Les]er der g-Silben 
am Ende der Versuchsstunden. Sie wurden der Vp zum Lernen 
einzeln im Kartenwechsler in derselben Schreibweise wie die g-Sflben 
dargeboten, und zwar, wie erw~hnt, in permutierter Reihenfolge. Die 
Instruktion war dieselbe wie beim Lesler der g-Silben. 

Die Vp verwendete hier im Gegensatz zu ihrem Verhalten beim 
Lernen der g-Silben nicht selten sinnvolle Hflfen: ,,Es gibt kein 
anderes Mittel, die Sflben einzupr~tgen" (16. V-Tag). Am 16. V-Tag 
gibt die Vp beim Lesler der n-Silben an, daft ihr die Silben s~mtlich 
bekannt sind: ,,Die Bekanntheit ist meist durch den Sinn vermittelt." 

e) Das Einiiben des Umstellens. 

Endiichwurde als Vorbereitung der eigentliehen Hemmungsversuehe 
die heterogene T~tigkeit U etwas eingeiibt, urn eine allzugrofle auf der 
Neuheit der T~igkeit beruhende Streuung der einzelnen Reaktionen 
zu vermeiden. Dazu wurde eine weitere Reihe yon 12 Silben (u-Silben) 
verwendet. Die Silben wurden einzeln ira Kartenwechsler dargeboten. 
Zur GewS]~mung der Vp wurden auch die Reaktionszeiten gemessem 
Die Zeitmessung geschah mittels des Hippschen Chronoskops; zur 
Ausliisung wurde ein Schallschliissel (nach Lewin) benutzt. 

Die I~struldion ,,Umstellen" ]autet~ ,,Lesen Sie die erscheinende 
Silbe leise ab und nennen Sie dann die umgestellte Silbe. Lesen Sie 
jedoch die Silbe nicht einfach rtickw~irts ab". Diese Instruktion 
wurde erteilt, um ein direktes Riickw~rtsablesen, das die Auffassung 
der dargebotenen Silbe h~tte verhindern kSnnen, nach MSg]ichkeit 
auszuschalten. 

Die u-Si]ben wurden am 14., 15. und 16. Versuchstage je einmal 
umgeste]lt, und zwar allemal am Schiusse der Versuchsstunde. 
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Die Umstellzeiten waren (Tabelle 4): 

Tabel le  4. U der u-Silben. 

Versuchstag 

14. I 15. 
16. 

In den Tabellen ist: 

1130 ] 1132 I 157 I 12 
6 7 7 1 7 2 0 1 1 2 0  I 12 
620 I 615 I 64 I 12 

Z ~- Zentralwert, aM ~ arithmetisehes Mittel, 
mV ~ mittlere Varitation, n = Anzahl der F~llle. 
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Damit semen eine geniigende Ubung und Gleiehm~Bigkeit der 
U-T~tigkeit erreicht. Das Befolgen der Instruktion gelang der Vp gut. 
Wiederholt wird angegeben, dal~ die dargebotenen Silben vor dem Um- 
stellen zun~ehst gelesen werden. Da~ eigentliche Umstellen wird in 
der Regel dureh ,,inneres Riickw~rtsablesen von der Vorstellung" 
(15. und 16. V-Tag) vollzogen. Dabei werden die Augen zun~tchst 
meist geschlossen, oder es wird der Blick yon der dargebotenen Silbe 
fortgewendet. Das Umstellen geschieht also vorwiegend visue]l. 

2. Die Priifung der Wirkung der Assoziationen. 
a) Die Hemmungsreihen am 17. Versuehstage. 

Am 17. Versuchstage sollte die heterogene T~tigkeit U an den 
g-Silben ausgeiibt werden. Die durch das Lernen hervorgerufene 
Gewohnheit, die n~chste Silbe zu sagen, muflte der Vornahme umzu- 
stellen entgegenwirken und bei der relativ hohen Anzahl der Wieder- 
holungen (W ---- 270) zu sogenannten ,,intendierten Fehlreaktionen" 
(i. F.) (Ach 1910, S. 38) oder doch zu betr'achtlichen Hemmungen bei der 
Ausfiihrung des U fiihren. Die relative H~ufigkeit der i. F., resp. die 
St~rke der Hemmung sollte dann ein MaI~ fiir den EinfluB der Reihen- 
]~nge (zwisehen 16 und 2 Silben) auf die durch die Wiederholung ge- 
stiftete Assoziationsst~trke bilden.. Die absolute Starke der Hemmung 
mul3te aus dem Vergleich der Umstellzeiten bei den n-Silben und der 
U-Zeiten der g-Silben deutlich werden. 

Am 17. Versuchstage wurden dargeboten: von den g-Silben die 
ungeraden Silben der Reihen der LernflrUppe a, ferner yon den n-Silben 
die Reihe I und 10 Silben der Reihe II. Es wurde immer abwechselnd 
eine g- und eine n-Si]be dargeboten, und die Zeitlage der den g-Reihen 
versehiedener L~nge angehSrenden g-Silben nach MSglichkeit ausge- 
gliehen. Die Silben win'den sukzessiv einzeln im Kartenweehsler dar- 
geboten. Die Instruktion war dieselbe wie beim U an den vorher- 
gehenden Tagen: ,,Leises Lesen der erscheinenden Silbe und Nennen 
der innerlich umgestellten Silbe". Na~h jeder 16. Silbe wurde eine 
Pause yon etwa einer Minute eingeschoben. Die ersten beiden Silben 
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der so entstandenen drei ,, U-Hemmungsreihen" wurden zur Sicherung 
der richtigen Einstellung durch zwei n-Silben gebildet. Die Zeit- 
messung geschah wie vorher. 

Zur Festigung der richtigen Verhaltungsweise wurde ferner zu- 
nachst nochmats das U der 12 u-Silben vorausgeschickt. Als U-Zeit 
ergab sich dabei (Tabelle 5): 

T a b e l l e  5. 

Versuchstag H Z 

II 

U der u-Silbem 

a~ I mv T - 

622 t 87 ! 12 

Entgegen der Erwartung liefert6n die nun folgenden aus n- und 
g-Silben bestehenden 3 U-Hemmungsreihen als U.Zeit im Tages- 
durchschni~t in v'(Tabetle 6): 

Tabe l l e  6. 
U-Hemmungsreihe. 

n-Silben 

Z 581 
aM 602 
mV 49 
n I6 

Tagesdurchsehnitt. 

g-Silben n+?=g 

602 +21 
632 +3O 
71 
15 

Da die Differenz der Reaktionszeiten kaum halb so grol3 ist wie die 
mV, ist es zweifelhaft, ob man fiberhaupt von einer t temmung der 
U-Tatigkeit bei den g-Silben durch die anders gerichteten Assoziationen 
zu sprechen berechtig~ ist. Intendierte Fehlreaktionen (i. F.) traten 
i~berhaupt nicht ein; ein 8ub]ektives Hemmungserlebnis ein einziges Mal, 
und zw~r bei der vorletzten der dargebotenen g-Silben (969 a). Sieht 
man yon dieser Reaktion ab, so betragen die U-Zeiten im Tagesdurch- 
schnitt (Tabelle 7): 

T a b e l l e  7. 
U-Hemmungsreihen. Tagesdurchsnitt ohne die vorletzte g-Silbe. 

n-Silben g-Silben n+?=g 

Z 581 599 +18 
aM 602 608 + 6 
mV 49 52 
n 16 14 

D. h. die U-Zeiten ftir die n-Sflben und die g-Silben sind als gleich 
zu betrachten. Dal] von einem durchgehenden Gehemmtsein der 
g-Sflben keine Rede sein kalm, zeigt vollends die fraktionierte Berech- 
hung. Es ergibt sich namlich (Tabelle 8): 
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Z 
aM 
mV 
n 

T a b e l l e  8. 
1. U-Hemmungsreihe. 

n-Silben 

~2o 
64-0 
60 
7 

g-Silben 

594 
605 
32 
6 

n-i-?=g 

- - 2 6  
--35 

2. und 3. U-Hem~nungsreihen. 

Z 

mV 
n 

n-Sflben 

56O 
573 
34 
9 

g-Silben 

636 
653 
101 

8 

n + ? = g  

-~ 76 
+80 

Ein i~hnlich unbestimmtes Bild liefert die besondere Berechnung 
der g-Silben nach ihrer Zugeh6rigkeit zur 16er, 8er, 4er nnd 2er 
Reihe (Tabelle 9): 

T a b e 11 e 9. U-Hemmung6~eihen. Tagesdurchschnitt. 

g-SUben der Reihe 
n-Silben 

...... 16a I 8 a  4 a  2a1,~.,3 

Z 623 ] 580 593 618 581 
s 

aM 622 ] 664 593 629 602 
mV 56 152 41 49 
n 7 4 1 3 16 

Trotz der vorausgegangenen 270 WiederJmlungen hatte sich also ent- 
gegen der Erwartung eine regelmdflige Hemmung der heterogenen Tdtigkeit 
nicht gezeigt. Auch subjektiv hatte sich eine Hemmung mit Ausnahme 
des einen Fanes gegen Ende der Versuche nicht bemerkbar gemacht. -- 
Auf diese Hemlimng sowie auf die Verl~ingerung der Reaktionszeiten 
gegen Ende des Versuchstages wird noch einzugehen sein. -- DaB die 
Assoziation der einzetnen Silben innerhalb der g-Reihen trotzdem recht 
s tark war, zeigten die l 0 / r e i en  Rezitationen, die zur Auffrischung der 
Assoziation nach den U-Hemmungsreihen vorgenommen wurden. Die Vp 
rezitierte nach dem Benennen der Reihen (16a, 8a usw.), o,~ne dal~ in- 
zwischen nochma]s Lesungen stattgefunden h~tten, wie gewShnlich 
fehlerlos, und zwar mit Maximalgeschwindigkeit (Tabelle 10): 

T a b e l l e  10. Rez. 

Gruppe a Durchschni t t sdauer  W 
Reihe mit  einer Rez 

16 Silben 2,0 Sek. 280 
8 Silben 1,0 Sek. 280 
4: Silben 0,5 Sek. 280 

b) Die Hemmungsreihen am 18. Versachstage. 
Um die Einstellung auf Reproduzieren der gelernten Silben, die man 

als mSgliche Ursache der Hemmung Ach gegeniiber eingewendet hatte, 
nach MSglichkeit auszuschalten, war am 17. Versuchstage vor den Hem- 
nmngsreihen nicht nochmals ein Wiederholen der gelernten Reihe vor- 

Psychologische Forschung.  Bd. 1. ] 4  
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genommen worden. Es lag daher die M6glichkeit vor, dab dieser Umstand 
das Ausbteiben der Hemmung veranlaBt hatte. Daher wurde am 18. Ver- 
suchstage mit einem lOmaligenRez der Reih'cn der Gruppe b begonnen. Die 
Rezitation geschah wiederum mit Maximalgeschwindigkeit (Tabelle l l ) :  

T a b e l l e  ll. Rez. T a b e l l e  12. Uvonu-Silben. 

Gruppe b Durchschnittsdauer u-Silben 
Reihe mit  einer Rez W ._  Z 557 

16 Silben 2,0 Sek. 280 aM 568 
8 Silben 1,0 Sek. 280 mV 48 
4 Silben 0,5 Sek. 280 n 9 

Danach wurde zur Erzielung einer richtigen gesicherten Verhaltungs- 
weise eine Reihe yon u-Silben umgesteUt. Es ergab sich (Tabelle 12): 

Es wurde nun wiederum die Instrnktion U erteilt und die ungeraden 
g-Silben der Gruppe b vermischt mit u-Silben als U-Hemmungsreihen 
analog der Anordnung am 17. Versuchstage im Kartenwechsler darge- 
boten. Als n-Si|ben wurden dabei die noch nicht benutzten Silben der 
Reihe I I  und die Reihen I I I  und IV benutzt, so dal~ bei den Hemmungs- 
reihen also~wiederum nur Si]ben dargeboten wurden, all denen die 
TtLtigkeit U bisher noch nicht ausgefiihrt worden war. 

Das Ergebnis bei der Gruppe b war das gleiche wie am vorhergehenden 
Tage dac Ergebnis bei der Gruppe a (Tabe]]e 13): 

T a b e l l e  13. U.Hemmun 'sreihen. Tagesdurchschnitt. 

n-Silben g-Silben n + ? = g  

Z 583 634 + 51 
aM 601 618 +17 
mV 75. 55 
n 22 14 

Der Unterschied der U-Zeiten bei den n- und g-Silben betrtigt also 
beim aM nut 17 o ;  der Unterschied der Zentralwerte, der sich aller- 
dings immer noch unter der GrSl3e der mV hi~lt, kSnnte immerhin als 
in Betracht kommend erscheinen. Ei-ne Sonderberechnung der einzelnen 
U-Hemmungsreihen analog der Ergebnisse des 17. Versuchstages zeigt 
jedoch, dab eine regehn~i3ige Hemmung der heterogenen Ti~tigkeit 
U durch die bei den g-Silben bestehenden Assoziationen nicht vorliegt. 
Es ergibt sich ni~mlich (Tabelle 14) ffir die 

T a b e l l e  14. 

Z 
aM 
mV 
n 

1. U-Hemmungsreihe. 

n-Silben 

706 
665 

57 
7 

g-Silben 

651 
638 

46 
6 

n + ? = g  

--55 
--27 

2. und 3. U-Hemmunejsreihen. 

Z 
aM 
mV 
n 

n-Silben 

546 
571 

71 
15 

g-Silben I n + ? = g  

605 ] +59 
604 + 33 

61 
8 
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Die Berechnung nach der ZugehSrigkeit zu den verschiedenen Reihen 
ergibt (Tabelle 15): 

T a b e llo 15. U-Hemmungsreihen. Tagesdurchschnitt. 

g-Silben der Reihe 

16b 8b 4 b i - 2  

636 662 591 
622 662 604 
72 8 31 

7 2 3 

Z 
aM 
mV 
n 

n-Silben 
2 b l - 3  

583 583 
583 601 
50 75 
2 22 

Subjektive Hemmungserlebnisse beim U t ra ten  nicht auf. Dagegen 
kam es einmal zu einer i. F. und zwar im letzten Viertel der Hemmungs-  
reihen. 

c) Die Hemmungsreihen am 19. Yersuehstago.. 

Am 19o V-Tag win'de die Anordnung des 18. Versuchstagos noch 
oinmal mit  den ungeraden Silben der Lerngruppe a wiederholt ; es wurden 
also vor dem Darbieten der Hemmungsreihen die gelernten Reihen der 
g-Silben 10 real wiederholt. Nur wurde nicht rezitiert, sondern gelesen. 
Dann folgte wiederum das U einer Re,he yon u-Silben (Tabelle 16): 

T a b e l l e  16. T a b e l l e  17. 
U yon u-Silben. U-Hemmungsreihe. Tagesdurchschnitt. 

u-Silben n-Silben g-Silben n + ? = g 

Z 593 Z 547 578 + 31 
aM 604 aM 552 581 ~- 29 
mV 44 mV 30 40 
n 11 n 18 17 

Als n-Silben wurden bei den folgenden U-Hemmungsre ihen  
Silben der Reihen I, I I  und I I I  benutzt.  Tabolle 17 zeigt den 
Tagesdurchschnit t :  

Die gesonderte Berechnung (Tabelle 18) ergibt:  ffir die 

T a b e l l e  18. 
1. U-Hemmungareihe. 

g-Silben 

582 
580 

36 
6 

n+?=g  

+25 
+18 

2. u. 3. U-Hemmung,relhen. 

~ n+?=g 

+36 
-~ 36 

Die Bereohnung nach der Zugeh6rigkeit zu don Lernreihen (Ta- 
belle 19) ergibt : 

14" 
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Tabelle 19. 

z 
aM 
InV 
n 

J6a 

566 
576 

2 

U-Hemmungsreihen. Tagesdurchschnitt. 

g-Silben der Reihen 
I 8a 4a 

603 605 
603 6O5 
3O 8 
4 2 

n-Silben 
2at . -~ 

543 547 
549 552 
28 30 
3 18 

Hemmungserlebnisse oder i. F. traten nicht auL 

3. Die Ergebnisse der Anordnung I bei Versuchsperson A. 
Entgegen meiner Erw~rtung machte sich also an allen drei Versuchs- 

tagen trotz der betr~chtlichen Zahl voratffgegangener Wiederholungen 
(270--280) und der zum Tell recht kurzen Reihen, ~rotz der Tatsache 
ferner, dab die Reihen durchgehends so gut auswendig gekonnt 
wurden, dab sie mit maximaler Sprcchgeschwindigkeit hergesagt 
werden konnten, im Durchschnitt keine oder nur eine geringe, sich 
immer unter der mittleren Variation haltende Verz6gerung der hetero- 
genen Tdtigkeit des U bemerkbar. Die gesonderte Berechnung der 
einzelnen Hemmungsreihen bewies allemal, dal3 von einer regel- 
m~Bigen Verlangsamung info]gc der andersgerichteten Assoziation 
keine Rede sein kSnne. Nur bei zwei Silber war die erwartete Gegen- 
wirkung der Assoziationen gegen die Umstellt~tigkeit wirklich in Er- 
scheinung getreten : bei der subjektiv als Hemmung erlebten VerzSgerung 
der Reaktion um 368 a(---- 61%) gegen Ende des 17. Versuchstages 
und bei  der i. F. gegen Ende des 18. Versuchstages. Diese beiden 
F~lle sowie die immerhin feststellbare Durchschnittsverl~ngerung der 
U-Zeiten der g-Silben gegeniiber den n-Silben in der zweiten H~lfte 
des 17. und des 18. Versuchstages weisen aber darauf hin, dab den 
Bedingungen, die im allgemeinen als ausreichend ]iir die Entstehung 
einer solchen Hemmung resp. i. F. angesehen werden, doch irgendwie 
Geniige geschehen sein muflte. 

Eine Handhabe zur Erklarung des hier vorliegenden Sachverhaltes 
bieten die Selbstbeobachtungsangaben der Vp, denen ich an und fiir sich 
im Interesse mSglichst gleichm~l~iger Zeitwerte bei dieser Versuchsreihe 
keinen breiten Spielraum einger~umt hatte. Schon der Umstand, daft die 
U-Zeiten der g-Silben sowohl am 17. wie am 18. Versuchstage zu Anfang 
der Hemmungsreihen sogar ktirzer als die der n-Sflben sind, dagegen 
beidemal in der zweiten H~lfte der Hemmungsreihen deutlich liinger 
als die n-Silben, fallt auf. Die Selbstbeobachtung zeigt nun folgendes: 

a) Selbstbeobaehtungsangaben am 17. Yersuehstage. 
Ich lasse ,zun~chst die 1. U-Hemmungsreihe mit allen Selbst- 

beobachtungen folgen (Tabelle 20): 
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T a b e I 1 e 20. 1. U-Hemmungsreihe. 

Nr.  S i l b e  Selbstbeobachtungsangaben 

Bekanntheit. Bekanntheit vor dem U gemerkt. 
Auch schon vorgekommen. 
Bekanntheit nach dem U. 

u-zeit 
ill o 

601 
711 
595 
554 
557 
620 
578 
755 
742 (Statt umzustellen liest die Vp vor.) Ich weil3 nicht 

warum. Meine Aufmerksamkeit war auf den ersten 
Buehstaben gerichtet. 

10 Bekanntheit, nach dem U gemerkt. GehSrt zu den 663 
Einzelsilben. 

11 Bekanntheit nach dem U gemerkt. Ich weifl sofort, 593 
ob es zu den Einzelsilben oder den anderen Reihen 
gehSrt. 

12 Ist  such schon vorgekommen, nach dem O gemerkt. 575 
Es sind wohl alle schon vorgekommen. 

13 Bekannt, nach dem U. 618 
14 Bekanntheit. Vor dem U auch schon gemerkt, dal~ 

ale zu den Einzelsilben gehSrt. Ich glaube, die Ge- 
danken sind yon vorne herein darauf gerichtet, das 
Wort zu beurteilen, ob es zu den bekannten gehSrt. 
Aber diese Einstellung ist nieht absichtlich. Es hat 
kein besonderer Vorsatz dazu stattgefunden. 

15 Diesmal habe ich gar nicht darauf geachtet, ob die 686 
Silbe bekannt war oder nicht. 

(Die g-Silben werden nach ihrer stone in den Lernreihen bezeichnet, z. B.: 
16a a = Gruppe a, Reihe 16, 3. Silbe; oder 2a~ = Gruppe a, zweite 2er Reihe, 
1. Silbe. Die n-Silben werden durchnumeriert und als I~, ]2 . . . .  ; I I l ,  II~ usw. 
bezeichnet. ) 

Bei den  e rs ten  4 Si lben (3 n-Si lben und  1 g-Silbe) l iegen also keine 
Se lbs tbeobach tungen  vor. Bei der  5. Si lbe (g) w i rd  angegeben :  ,,Be- 
kanntheit". Alff die F rage ,  ob die Vp wisse, ob die B e k a n n t h e i t  vor  oder  
nach  dem U e inge t re ten  sei, an twor t e t  s ie:  , ,Vor dem U g e m e r k t " .  
Von der  6. bis 1"3. da rgebo tenen  Silbo g ib t  die Vp bei 6 Si lben (3 n, 3 g) 
, , B e k a n n t h e i t "  an,  und  zwar  t r i t t  diese Bekann the i t  in 5 yon diesen 
F~l len  nach  dem U l j edoch  w~hrend des e igent l ichen Ye~uchs ,  also 
kurz nach  dem U) e in;  e inmal  b le ib t  ihre Lage  unbes t immt .  Bei der  
14. Silbe (n) t r i t~ die B e k a n n t h e i t  vor  dem U auf und die  Vp mach t  

1) Auf diese Reaktion wird nooh zuriickzukommen sein. 
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spon t an  die wesentl iche Angabe :  ,,Ich glaube, die Gedanken sind von 
vorne herein darau/ gerichtet, das Wort zu beurteilen, ob es zu den bekannten 
geh6rt. Aber  diese E ins te l lung  i s t  n ich t  absicht l ich.  Es h a t  ke in  beson- 
derer  Vorsatz  dazu  s t a t t ge funden . "  I n  der  zwei ten  H~lf te  der  Reihe 
(10., 11., 14. Silbe) mach t  sich eine Spezialisierung des Bekanntheits- 
erlebnisses insofern  bemerkba r ,  als bei  der  ]3ekannthei t  un te rseh ieden  
wird,  ob die be t ref fende  Silbe zu den  , ,Einzels i lben"  (n-Silben) oder  
zu d e n , , R e i h e n s i l b e n "  (g-Silben) geh6rt .  Ani SehluB der  1. U - H e m m u n g s -  
re ihe  g ib t  die Vp auf Beffagen an :  , , Ieh  habe  k~ine versehiedenen 
Sehwier igkei ten,  die e inzelnen Si lben umzustel len,  gemerk t .  Die Be- 
kan l l the i t en  stSrt.en mich  n ieh t  im ger ings ten  be im U."  

Die  Se lb s tbeobaeh tungsangaben  der  2. U-Hemmungsreihe s ind  
folgende (Tabel le  21) : 

T a b e l l e  21. 2. U-Hemmungsreihe. 

Nr. Silbe 

1 11o 
2 111 

3 16 al l  

4 lle 
5 8 % 

6 II1 

7 16 a15 

8 I I  2 

9 16a i 

lo  I I ,  
11 2a~ 

12 II5 

13 8a t 
14 I16 
15 ,16a7 

Selbstbeobaehtung 

Als Einzelsilbe, erkann~ vor dem U. 

Ich glaube behaupten 'zu kSnnen, dab die Silbe un- 
bekannt ist; dies wurde nach dem U bemerkt. 

Als Einzelsilbe vor dem U erkannt. 
Als Reihensilbe vor dem U erkannt. Aber nicht den 

niheren Platz. Jetzt  weiB ich auch den Platz. 
Unbekannt. 
Bekannt. Vor dem U als Reihensilbe, und zwar als 

zur Gruppe a gehSrig erkannt. Nachher als 16 a15 er- 
kannt; kS hat  mJeh dies nicht beim U gestSrt. 

Nach dem U als Einzelsilbe erkannt. 
Bekanntheit mit genauer Stelle; 16ai,  vor dem U. 

Das hat reich nicht beim U gestSrt. 
Nach dem U bekannt als Einzelsilbe. 
Vor dem U bekannt. Der Oft der Silbe nach dem U 

erkannt. 
[Vorlesen start U.] 1) 
Vor dem U als 8 al erkannt. 
Vor dem U als Einzelsilbe erkannt. 
Naehher als i 6 a  7 erkannt. 

U-Zeit 
in 

661 
636 

560 
602 

586 
697 

563 
664 

548 
691 

616 
529 
604 
478 

]3ei den  15 Si lben der  2. U-Hemmungs re ihe  t r e t en  11 mal  Bekannt- 
heitserlebnisse auf, und  zwar  bere i ts  8 real (3 n, 5 g) vorund n u t  noeh 
3 real  (2 n, 1 g) nach dem U. 2 r e a l  t r i t t  (1 n, 1 g) e in  Unbekann the i t s -  
er lebnis  auf. ]3ei al len Bekann~hei tser lebnissen i s t  d iesmal  die Bekann t -  

i) Auf diese Reaktion wird spiter  eingegangen. 
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heir schon soweit spezialisiert, da$ entscbieden ist, ob es sich um eine 
,,Einzelsilbe" (n-Silbe) oder Reihensilbe (g-Silbe) handelt .  Dartiber 
hinaus zeigt sich yon  der 7. Sitbe ab eine Spezialisierung dahingehend, 
dab bei allen folgenden g-Silben auch die genaue Reihe und Stelle 
der dargebotenen Silbe bewuBt wird. Dies Erkennen der genauen 
Stdle t r i t t  bei der 7. Silbe noch, gesondert  yon dem vor dem U s ta t t -  
f indenden allgemeineu Bekanntheitserlebnis,  erst nach dem U ein. 
(Ebenso noch einmal bei der 11. S i l b e . ) B  el der 9. Silbe t r i t t  das 
Erkennen  als ,,zur P, e ihengruppe a gehSrig '~ und endlich bei der 13. Silbe 
auch die galm spezielle Feststellung des Ortes der Silbe bereits vor 
dem U ein. 

]3ei der 3. U-Hemmungsreihe dieses Versuchstages werden folgende 
Selbstbeobachtuhgen angegeben (Tabelle 22): 

T a b e l l e  22. 3. U-Hemmungsreihe. 

l~lr. S i lbe  

118 

16 3,13 

II9 
8a7 

Illo 
4aa 

Selbstbeobachtung 

(Vorlesen start U.) Ieh habe gelesen. Ieh weiB nieht, 
warum. Ich war ganz aufmerksam. Ich war auch 
nicht hastigl). 

Bekannt als Reihensilbe vor dem U. Der Ort der Silbe: 
16 al~ ist nachher bekannt. Das U ging so schnell, dab 
ich nicht nachdenken konnte. Ieh wei$ die folgenden 
Worte. 

&is Einzelsilber nach dem U erkannt. 
Hemmung. Es waren die Leitungsf~den abgeschnitten: 

vor deal U wurde die Silbe erkannt als allgemein zu den 
,,Reihen" gehSrig. Nieht zu einer bestimmten Reihe. 
Dann trat eine Hemmung ein. Ich kormte die U-Silbe 
nicht aussprechen. Dann Aussprechen. Dann Suchen 
and Erkennen des Ortes der Silbe. Vor dem Erkennen 
des Ortes tauchte die n/ichste Silbe auf. Dadurch 
wird tiberhaupt erst der Oft bekannt~. 

&Is Einzelsilber vorher erkannt. 
Vor dem U bekalmt als zu den Reihen gehSrig. Nach 

dem U sofort Einfatlen der n/~chsten Silbe ohne Suchen. 
Dann Identifizierung der Reihe und der Stelle als 4 a 3. 

u-zeit 
in a 

552 

596 

539 
969 

542 

Mit Ausnahme der 1. und der 2. Silbe (die aus einem noch zu bespre- 
chenden Grunde bier ausfallen), t r i t t  diesmal durchgehends Bekanntheits- 
erlebnis auf, und  zwar t r i t t  die Mlgemeine Bekannthei t  als Einzelsilbe 
oder Reihensilbe bei der 9. Silbe (n) nach dem U, bei allen tibrigen 
(1 n, 3 g) vor dem U auf. Der genaue Ort der Silbe wird bei der 3. Silbe 

a) Auf diese Reaktion wird noch zurtickgekommen. 
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(g) erst nach dem U bewuflt. Bei dieser Reaktion werden zum erstenmal 
auch die der dargebotenen Silbe in der gelernten Reihe/olgenden Silben 
erw~hnt: ,,Ich weiB die folgenden Worte". Bei der n/~chsten g-Silbe 
(5. Silbe) tritt nun eine sfebjel:tive Hemmung ein, die sich auch an der 
aus den iibrigen Zeitwerten ganz herausfallenden Reaktionszeit yon 
969 o objektiv zu erkennen gibt. (Der Durchschnitt der Reaktions- 
zeiten dieser Reihe betr~igt 557 o, er wird yon der ttennnungsreaktion 
also um 412 o ~-740/o tiberschritten!) Ein bestimmter Grund der 
ttemmung wird der Vp nicht bewuBt. Soweit die Selbstbeobachtung 
es erkennen l/~l]t, hatte die Reaktion zunfichst den bereits ge- 
wShnlichen Verlauf genommen: Die Silbe wurde zun~ichst allgemein 
als Reihensilbe erkannt. ])ann aber trat w/ihrend oder nach dem inner- 
lichen Umstellen ein I-Iemmungserlebnis ein, das das Aussprechen der 
umgestellten Silbe stark verzSgerte. Nach dem Aussprechen fand der 
Wiederer]cennungsvorgang der "dargebotenen Silbe seinen Fortgang, 
und zwar erw~hnt die Vp zum erstemnal w~ihrend des Versuchstages 
ausdriieklich ein Suchen nach dem Oft der Silbe. 

aa) Die Ursachen des Hemmungserlebnisses. 
Uber die Ursache des Auftretens dieser Hemmung gibt ein Verfolgen 

des Gesamtverlaufs der Reaktionen des ganzen Versuchstages Auf- 
schluB. 

Nachdem bei der 5. Silbe der ersten U-Hemmungsreihe spontan ein 
Bekanntheitserlebrfis aufgetreten ist, setzt bei der Vp eine Tendenz ein, 
darauf zu achten, ob die Silbe bekannt oder unbekannt ist. Diese Tendenz 
ist zun~ehst schwach und tritt erst nach Erledigen der instruktions- 
gem~Ben Aufgabe des U in Erscheinung. Immerhin macht sie sich auch 
subjektiv bereits geniigend deutlich bemerkbar : schon bei der 14. Silbe 
der ersten Reihe gibt die Vp spontan das Bestehen einer solchen Ein- 
stellung ala wahrscheinlich an. Auch die Bemerkung bei der 12. Silbe: 
,,Es sind wolff alle (Silben) schon vorgekommen,', zeigt das Bestehen 
eines Interesses der Vp an dieser Frage. (In diesem Interesse ist viel- 
leicht eine wesentliche Ursache dieser Einstellung zu sehen.) 

Bei den weiteren Reaktionen tritt diese Tendenz zur Entseheidung 
der Frage: ,,Bekannt oder unbekannt ~." immer stRrker in den Vorder- 
grund. Diese ziemlich rasch und erstaunlich stetig fortsehreitende 
Entwic]dung iiul3ert sich nach zwei Richtungen. 1. Die zeitliche Lage 
des Bekanntheitserlebnisses iindert sich dahin, dal~ es start nach dem U 
vor dem U einzutreten tendiert. 2. Der Inhalt der Frage spezialisiert 
sich immer nmhr und vergrSl~ert damit den Unffang der ftir sie zu er- 
fiillenden Aufgabeu. Zun~clist tritt an Stelle der Alternative ,,be, 
kannt -- unbekannt" die Frage ,,,Reihensilbe' oder ,,Einzelsilbe"; 
dann richtet sich das Wiedererkennen auch dartiber hinaus auf die 
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besondere Reihe und die genaue Stelle der g-Silbe. Wiederum trit~ 
diese flenaue ,,Identi]izierun9" (ieh benutze den Ausdruek der Vp) 
zun~chst wi~hrend der Angabe der Sclbstbeob,~chtung auf (2. Reihe, 
5. Silbe), dann naeh dem U (2. Reihe, 7. Silbe), (lerart, dag das Wieder- 
erkennen nunmehr in zwei Teile zerrissen ist. Bei der 9. Silbe liegt der 
durch das U verursachte Schnitt im Identifizierungsprozeg erst nach dem 
Erkennen der Zuge,h6rigkeit der Silbe zu einer Reihe der Gruppe a. Bei 
den spateren Silben endlich findet zum Tell auch die genaue SpeziMi- 
sierung sehon vor dem U statt .  

Fragt  man nach der Beziehunff des Identi/izierungsprozesses zur 
Umstelltdtigkeit, so l~gt sich naturgemiig auch in den Fi~llen, wo die 
Bekanntheit  erst nach dem U eingetreten ist, ohne well eingehendere 
Setbstbeobaehtung nicht, mit Sicherheit sagcn, ob vor oder withrend 
des U keinerlei Identifizicrungsprozei] stattgefunden hat. Jeden- 
falls sind die beiden Prozesse zunfi~,hst als relativ sclbst~tndige, 
unverbundene Prozesse aufzufassen. Ob objektiv iiberhaupt Iceine 
Beein/lussung des U auch in den Fiillen eingetreten ist, wo der 
Identifizierungsprozef~ zum Tell oder ganz vor dem U s tati.fand, ist 
naturgem~B schwer zu entscheide,n. Jedenfalls zeigt der Vergleich 
der durchschnittlichen U-Zei~en aller Silben (n-4-g) der ersten 
U-ttemmungsreihe mit den U-Zeiten der umnittelbar vorangehenden 
Reihe yon u-Silben, dab die Verlhngerung zuerst nicht betr:,tchtlieh 
gewesen sein konnte (Tabelle 23): 

T a b e l l e  23. 

u-Rcihe 

Z 628 
aM 622 
mV 87 
n 12 

U (17. V-Tag.) 

1. U-H-Reihe- 

601 
623 
48 
13 

Subjektiv ftihlt sich die Vp dutch den Identi/izierungsprozefi (Idt- 
ProzefJ), wie sie mehrmals ausdriicklich zu Protokoll gibt, bcim U 
nicht beeintrdchtigt: ,,Die Bekanntheit  st6rt reich nicht im gcringstcn 
beim U" (am Ende der 1. U-Hemmungsreihe). Auch bci dcr 7. und sclbs( 
bei der 9. Silbe der 2. U-Henummgsreihe, wo die genaue Erkemltnis 
des Ortes der dargebotcnen Silbe vor dcm U stattfin(lci), gibt die, Vp an, 
durch den Idt-Prozeg nicht gest6rt worden zu sein. Die U-Zeitcn diescr 
beiden Silben (697 und 664) machen cs Mlerdings wabrsciminlieh, dM.~ 
t.rotz des Feifiel~ eines S~Srungsbewugtseins eine, relative Verz6gerung 
des Umstellprozesses stattgefunden hat. 

Die Selbstbeobachtungen bei der 3. Silbe (g) dcr 3. U-Hemmungsreihc : 
,,Das U ging so sehnell, daft ich nieht naehdenken k(mnt, e". zeigt bereits 
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deutlich die MSglichkeit und Ge/ahr der Kollision beider Prozesse. Wenn 
bier das U auch noch ganz das ?Jbergewicht fiber das Identifizieren 
zu haben scheint, so spricht diese Aussage doch dafiir, dab sich die 
Tendenz zum Identifizieren welter verst~irkt hat. Wenn daher die 
foigende g-Silbe (5. Silbe) zu einer Hemmung ffihrt, so liegt es sehr nahe, 
diese Hemmung darauf zurfickzu/tihren~ dab nun in der Tat eine Xollision 
zwischen dem U und dem Identi/izieren eingetreten ist. Die I)eutung, 
dab das unbefriedigte Suehen nach der genauen Stelle der dargebotenen 
Silbe die Ursache der VerzSgerung biktet und dab die Kollision dieses 
Prozesses mit der gleichzeitigen U-T~tigkeit das Fhntreten des Hem- 
mungserlebnisses veranlal~t hat, wird dutch die Aagaben der Vp be- 
s~atigt: Der Identifizierungs-(Idt-)ProzeB wird zunaehst bis zum Er- 
kennen als ,,Reihensilbe" durcJageffihrt. Die nun eintretende t temmung 
ist dadureh zu erkliiren, dal3 einerseits der Idt-Prozel3 nicht rasch genug 
verl~uft, um schon beendet zu sein, bevor der gleichzeitig verlaufende 
U-Prozel3 soweit gediehen war, dal3 das Ausspreehen der umgestellten 
Silbe zu erfolgen hatte;  dab abet andererseits der eingeleitete, abet noch 
nicht beend.ete Idt-ProzeI3 diesmal so intemiv war, dM~ d,~s fiir das 
Ausspreehen der umgestellten Sflbe notwendige Abbrechen des Prozesses 
Sehwierigkeiten machte. Der Umstand, dal~ die Vp zum ersten Male 
ausdrtieklich ein Suehen nach dem Oft der Sflbe erwahnt, sprieht 
daffir, dal3 die Tendenz ztLr Identifikation diesmal relativ starker als 
gewShIflich war und d~her als Gegenwirkmlg gegen die dutch die in- 
struktionsgem~tl3e Absieht der Vp gesetzte Tendenz zum U in Betracht 
kommen konnte. 

Geht man yon der Annahme aus, dal3 hier zwei zielstrebige Prozesse 
vorliegen, die miteinander in Konflikt kommen, so ist yon vornherein 
folgendes zu erwarten. Hat  sieh die Idt-Tendenz im Laufe der Versuche 
erst einmal soweit spezialisiert, dal~ man als ihr Ziel das Erkennefl der 
genauen Stelle der dargebotenen Silbe ansprechen muB, so ist in dem 
Falle, wo intolge der geringen Ge]~ufigkeit oder aus sonst einem Grunde 
der Idt-Proze/3 kaum fiber den allerersten Ansatz hinausgelangt, eine 
besonders grol3e Gefahr einer Hemmung der instruktionsgemi~/~en 
T~tigkeit nicht zu erwarten; aber auch dalm, wenn z. B. infolge be- 
sonderer Gel~ufigkeit der Sflbe der Identifikationsproze~ sehon vollendet 
ist, bevor die U-Tatigkeit bis zum Aussprechen der umgestellten Silbe 
gediehen ist, ist nicht die grSBte Zeitverlangerung und vor allem nicht 
das Auftreten eines eigentlichen ,,Hemmungserlebnisses" zu erwarten, 
wie das der Auffassung entspreehen wiirde, die bier die St~rke entgegen- 
geriehteter Assoziationen Ms ausschlaggebend betrachtet; vielmehr 
ist eine ,,Hemmung" und auch die grS[3te Zeitverl~ingerung im allgemeinen 
dann zu erwarten, wenn der Idt-Proze[3 einerseit8 schon eine betr~ichtliche 
Strevke ]ortgeschritten ist und so ein relativ starkes Gewieht erhalten hat, 
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wenn er aber andererseits doch nicht schnell genug verlau/en ist, um noch 
vor jener Phase des U-Prozesses, die das Weiterffihren des Idt-Prozesses 
neben sich nicht duldet, n~mlich, vor dem Aussprechen der umgestellten 
Silbe beendet zu sein. In diesem Falle niimlich muff der bereits im Gange 
be/indliche Proze[3 trotz des Fortbestehens der Tendenz, die au/ sein Zuende- 
[i~hren hinwirkt, unterbrochen werden. Dal~ eiu derar$iges Abbrechen 
Schwierigkeiten machen kann, ist ein!euchtend. Die Zeitverlangerung 
wird mn so betrachtlicher sein, je starker ~lie Idt-Tendenz ist, resp. 
je widerstandsfahiger sie sieh gegenfiber einer Unt~rbrechung durch 
die instruktio~sgemai~e T~tigkeit' verh~lb. 

Dafiir, dab nicht im Falle der vSlligen Identifikation der dargebo- 
tenen Sflbe vor dem U, sondern im Falle ihres unvollendeten Ab- 
brechens die Zeitverli~ngerung under der Voraussetzung gleicher Starke 
der Idt-Tendenz grSI~er ist, spricht ferner der Umstand, dal~ sich die 
beiden n~chst der Hemmungsreaktion (5. Silbe) langsten U-Zeiten der 
hier in Betracht kommenden 2. und 3. U-Hemmungsreihe wiederum 
bei Reaktionen finden, bei denen ein bis zum Erkennen der darge- 
botenen Silbe als ,Reihensilbe" gediehene Idt-Prozel~ unterbroehen 
werden mui3te und erst nach dem U zu Ende geffihrt werden konnte 
(2. U-Hemmungsreihe, 7. Silbe 697 ~; 9. Silbe 691 o). 

Das Hemmungserlebnis sowohl wie die eingetretenen Zeitverliingerungen 
sind nach der hier gegebenen ErklSrung also nicht au/ das Bestehen entgegen- 
gerichteter Assoziationen zuri~ct~zu/iihren. In diesem Fal]e ware nicht nut  
eine durchschnittlich st~rkere VerzSgerung des U der g-Silben gegenfiber 
den n-Silben zu erwarten, sondern es bliebe vor allem unerkl~rt, warum 
dieser Unterschied zu Anfang nieht, wohl aber gegen Ende des Versuehs- 
tages bemerkbar war.  Es handelt sieh vielmehr um eine sich fiber die 
U-Hemnmngsreihen des Versuchstages erstreekende, die n- und g-Silben 
gleichermafien betre/]ende Entwicklung einer Idt- Tendenz. Die Gefahr einer 
VerzSgerung des U-Prozesses durch die Einwirkung dieser Tendenz 
ist gegeben, sobald sich diese Tendenz nicht erst nach Erffillung tier 
Aufgabe umzustellen, sondern schon w~thrend und vor dem U geltend 
maCht. Auch dann allerdings - -  das ist gegentiber der Erklarung 
durch Assoziation zu betonen - -  konnte die Idt-Tendenz nicht 
zu einer relativen Verl~i.ngerung der U-Zeiten der g-Silben gegenfiber 
denen der n-Silben ffihren, solange als Ziel der Idt-Tendenz nur das 
Einordnen in die Kategorien : bekannt - -  unbekannt, oder ,,Reihensilbe 
-- Einzelsilbe" auftrit t  (vorausgesetzt., da[~ der Idt-Prozel~ in beiden 
Fallen gleichlange dauert). Nimmt man an, dab das inhere Umstellen 
und der Idt-Prozel~ in Wirklichkeit nie gleichzeitig nebeneinander laufen 
kSnnen, ohne sich zu stSren und zu verlangsamen ~ sine Annahme, die 
allerdings noch durchaus eines ]~eweises bediirfte --, so w~re zu er- 
warren, dai~ die grS/3ere Geldu/igkeit der g-Silben trotz der bestehende, n 
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Assoziationen sogar eine ]cgrzere U-Zeit dieser Si]ben als tier n-Silben 
naeh sieh ziehen miii]te. In der Tat geht der Unterschied der Reaktions- 
zeit der n- und g-Silben der 1. U-Hemmungsreihe, wenn man ihn fiber- 
haupt beaehten will, in dieser der Annahme der Assoziationstheorie 
entgegengesetzten Richtung. 

Erst wenn als Ziel der Idt-Tendenz das Erkennen der genauen Stelle 
der dargebotenen Silbe auftritt, dieses Ziel bei der ,,Einzelsilbe" jedoch 
berefls mit dem Erkennen Ms Einzelsilbe erreieht erscheint, sind di~ 
Bedingungen erfiillt, bei denen eine Verli~ngerung der U-Zeiten bei den 
g-Silben gegenfiber den mSilben wahrscheinlieh wird. Findet n~mlieh 
das Erkennen der der Silbe zugehSrigen Stelle, wie bei den bisher be- 
sproehenen Reihen, auf dem Wege der ,,allm~hliehen Spezialisierung" 
start, derart, dab zun~chst eine Einordnung in die allgemeineren Klassen 
der Reihen- oder Einzelsilben und erst dann das Einordnen in eine 
bestimmte Reihe und in die spezielle Stelle der betreffenden Reihe 
erfolgt (ein anderer Wcg wird sp~ter zu erwi~hnen sein), so sind bei den 
g-Silben zum Zweeke der Identifizierung betraehtlieh mehr Teilprozesse 
zu durehlaufen, als bei den n-Silben, soda[~, wenn keine sehr betr~cht- 
liehe relative Besehleunigung dieser einzelnen Teilprozesse bei den 
g-Silben vorliegt, bei gleich intensiver Idt-Tendenz aueh eine relative 
Verl~ngerung der U-Zeiten der g-Silben gegenfiber denen der n-Silben 
wahrseheinlieh wird. 

Nicht also das Vorhandensein yon Gegenassoziationen bei den g-Silben 
und ihr Fehlen bei den n-Silben /i~hrt zu einer relativen VerzSgerung der 
,,heterogenen Tdtigkeit" des U. Sondern /iir die g-Silben sowohl wie /gr 
die n-Silben besteht neben der dutch den Vorsatz gesetzten Tendenz zum U 
gleichermaflen eine Tendenz zur Identi/ikation. Diese Tendenz kann 
sowohl zu einer relativen Verkiirzung wie Verldngerung der U-Zeiten der 
g-Silben gegeniiber denen der n-Silben ]iihren ]e nach der relativen Ge- 
ltiu/igIceit und dem relativen Ausma[3 der Teilprozesse, die die Idt- Tendenz 
mit sich bringt. Das Eintreten elnes eigentlichen Hemmungserlebnisses ist 
dadureh bedingt, daft ein bereits eingeleiteter, abet noch nicht zu Ende ge- 
]i~hrter Prozefl, trotz Fortbestehens einer geniigend betrdchtlichen Tendenz 
zu seiner Beendigung, im Interesse eines zweiten derartigen Prozesses 
unterbrochen wird. 

Von einer etwa dureh eine Assoziation bedingten Tendenz, die als 
ntichste Silbe gelernte Silbe auszusprechen, konnte bei den bisher be- 
sprochenen Reihen zun~chst keine Rede sein. Erst bei den drei letzten 
dargebotenen g-Silben (3. U-Hemmungsreihe, 3, 5. und 7. Silbe) werden 
die Ms folgende Silben gelernten Silben erw~hnt, und zwar nicht das 
Bestehen einer Tendenz, die auf das Ausspreehen dieser Silben drangte, 
sondern nur das Ein/allen der folgenden Silben. Zugleieh gibt die 
Selbstbeobaehtung Aufschlul~ fiber den Sinn des Auftauchens der folgen- 
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den Silben: Das inhere Reproduzieren dieser Silben steht bier durchaus 
im Dien~te der Idt; ja die Vp glaubt einmal (was tibrigens sp~tere Selbst- 
beoba-,htungen als irrig erweisen) im Erker, nen der folgenden Silben 
sogar eine notwendige Voraussetzung der Idt zu sehen: ,,Dadurch 
wird fiberhau.pt erst der Ort bekannt" (3. Reihe, 5. Silbe). Jedenfalls 
aber bildet das Aufsuchen der fotgenden Silben einen m6glichen Weg zur 
Idt, und es wird so deutlieh, wie sich die Tendenz zur Reproduktion 
der Vorstellung der folgenden Silben aus der Idt-Tendenz als sekund~res 
Mittel entwickeln kann. 

Tabelle 24 (S. 220) mag noch einmal die inhaltliche Entwicklung des 
ldt-Prozesses am 17. Versuehstage darstellen. Sie zeigt anschaulich 
das allmahliche Vorverlegen der Idt-Prozesse aus der Periode naeh 
AusspreChen der umgeste]lten Silbe in die Periode vor dem Ausspreehen 
der umgesteUten Silbe und die steigende Spezicdisierunff des Inhaltes 
der Idt-Prozesse. 

b) Die Selbstbeobachtungen des 18. Versuchstages. 

Bekanntheit der dargebotenen Silben tritt trotz des Vorher- 
gehens yon nochmals 10 Rez der g-Reihen im ganzen weniger h~ufig 
auf als am 17. Versuchstage oder werden wenigstens weniger h~uflg 
angegeben (Tabelle 24): Von den 30 dargebotenen Silben der ersten 
trod zweiten U-Hemmungsreihe in 11 F~llen (am 17. Versuchstage 
in 19 yon 30 Fiillen der 1. und 2. U-Hemmungsreihe). 10 yon diesen 
Bekam~theitserlebnissen finden bei g-Silben, nur eins bei einer n-Silbe 
start (am 17. Versuchstag: l0 bei g-Silben und 9 bei n-Silben). Dies 
mag damit zusammenhimgen, da$ bei dem Idt-Proze$ die Alternative: 
,,Reihensilbe" -- ,,EinZelsilbe" ganz zuriickgetreten ist gegentiber dent 
Aufsuehen der genauen Stelle. Ledigiich bei der einen n-Silbe (10. Silb~' 
der 1. U-Hemmungsreihe; 7]4 ~) und bei einer g-Silbe (9. Silbe der 
1. U-Hemmungsreihe; 669 ~) verlguft der Idt-Prozell nur bis zur 
allgemeilmn Bekanntheit resp. bis zum Erkennen als ,,Reihensilbe"; 
in allen iibrigen Fiillen geht er mindestens bis zum Erkennen der 
Stelle. Uberhaupt beginnt am 18. Versuchstage nieht etwa die Ent- 
wiektung des Idt-Prozesses vom 17. Versuehstage noch einmal v0n 
vorn, sondern die Entwicklung der Idt-Tendenz schlieSt sich, j~den- 
falls soweit sie den Inhalt der Idt-Tendenz (ihr Ziel und ihren Weg) 
betI~ff~, durchaus an die letzte Phase des vorhergehenden Versuch~- 
tages an: Als letzte Phage des inhaltliehen Entwieklungsprozesses der 
Idt-Teedenz am 17. Versuchstage war bei den drei ]etzten dargebotenen 
g-Silben die Vergegenwdrtigung der ]olflenden Silbe eingetreten. Bereits 
der erste Id~--Prozeg des 18. Versuchstages (1. Reihe, 5. Silbe; 670 a) 
bringt wiederum das Auftauehen der fo]genden gelernten Silbe mit 
sieh, und zwar tritt diese Vorstellung, was am 17. Versuchstage nie 
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vorgekommen war, bereits vor dem U auf. Bis auf 
einen Fall (2. Reihe, 3. Silbe) findet der Idt-Prozel~ 
fiberhaupt immer vor dem U statt. 

Die Entwicklung des Inhaltes dieses Prozesses 
fiihrt im Verlaufe des 18. Versuchstages fiber dieses 
Stadium hinaus zu einer neuen Phase, welehe die 
auf die dargebotene Silbe ]olgenden gelernten Silben 
noch mehr in den Vordergrund riickt. Bei der 
l l .  Silbe der 1. U-Hemmungsreihe zeigt sich zum 
erstenmal die Tendenz, die folgende gelernte Silbe 
nicht nur vorzuste.llen, sondern aueh innerlich aus- 
zusprechen: ,,Vor dem U Bekanntheit. Auftauchen 
der n~ehsten Silbe ,,keis" und der Stellung der Silbe. 
Tendenz keis auszusprechen. Innerlieh ausspreehen". 
Dieses innere Aussprechen der folgenden Silben tritt 
weiterhin bei der 5., 12. und 16. Silbe der 2. U-Hem- 
mungsreihe auf: (5. Silbe, 2. Reihe; 570a): ,,Es wird 
die Stellung der naehsten Silbe vorgestellt. Inneres 
Ausslorechen dieser Silbe vor dem U"; (11. Sflbe, 
2. Reihe; 487a) ,,Bekanntheit der Stellung; die 
n~chsten beiden (der gelernten Si]ben) innerlieh ge- 
sprochen'vor dem U"; (15. Si]be, 2. Reihe; 654 ~) 
,innerliches Aussprechen von pS1, feb, lin, r~s (p61 
war die dargebotene, fel, lin, r~s die folgenden Silben 
der gelernten Reihe); dann U". Der Aussprechprozefi 
breitet sich also allm~ihlich stdirker aus: Bei der 
5. Silbe findet das Aussprechen der n~ichsten Silbe 
vor dem U statt, bei der 11. Silbe werden zwei und 
bei der 15. Silbe sogar drei folgende Silben vor 
dem U innerlich ausgesprochen. 

Es iiberraseht, dal~ die Vp trotzdem, ahnlich wie 
bei den Idt-Prozessen des 17. Yersuchstages, wieder- 
holt und mit Bestimmtheit angibt, dab sie keine 
,,Hemmung" und nicht einmal eine StSrung durch 
diese Prozesse erlebt habe. So berichtet sie nach 
dem Auftauchen der fo]genden Silbe bei der 5. Silbe 
der ersten Reihe: ,,Eine Hemmung oder StSrung 
habe ich nieht gemerkt;" naeh SchluB der ersten 
U-Hemmungsreihe wird nochmals ffir die ganze 
1Reihe wiederholt: ,,Ein I-temmungserlebnis trat nie 
auf. Auch das innerliche Aussprechen erlebte ich 
nicht als Hemmung. Es ist das gar keine St6rung." 
Auch am Ende der 2. U-Hemmungsreihe, also kurz 
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nax, h dem Aussprechen der drei folgenden Si]ben vor dem U (15. Silbe) 
wird angegeben: ,,ein Hemmungserlebnis ist nicht aufgetreten". Da$ 
in der Tat ~rotz derartiger Nebenprozesse die U-Tatigkeit jedelffalls 
keine wesentliche VerzSgerung zu erleiden braucht, zeigt die U-Zeit der 
11. Silbe der 2. Reihe, die trotz des Awssprechens der beiden/olgenden 
gelernten Silben vor dem U mit 487 o die kiirzeste U-Zeit aller g-Silben 
und die drittktirzeste U-Zeit s~imtlicher Si]ben .der U-I-Iemmungs- 
reihen des 18. Versuchstages darstellt. Gerade" bei dieser Silbe, die die 
erste Si]be der 16 b-Reihe bildet, muBte die Theorie, die die Verz6gerung 
der U-Zeiten auf assoziative tlemmung zurtickfiihrt, entsprechend der 
St~irke der Assoziation eine besonders groge VerzSgerung der U-T~tigkeit 
erwarten. Na~.h der hier zugrunde gelegten Annahme ist dagegen geraxte 
wegen der grollen Geli~ufigkeit der dargebot,enen Si]ben eine besonders 
ra~sche Er]edigung des ldt-l~'ozesses und eine relativ rasche Reaktion 
durchaus nicht unwahJ'scheinlich. 

]3ei der 1. g-Silbe (3. Silbe, 1(5 bs; 547 o) der 3. U-Hemmungsreihe 
gibt die Vp an: ,,N~chste Silbe innerlich gespr~hen vor dem U." Dazu 
notierte Jch : Hinterher ]autes Rtffen ,,0, bekannt !" Die Vp hatte also, 
wie nunmehr gew6hnlich vor dem U, die folgende gelernte Sflbe aus- 
gesprochen. Der laute Ausruf nach dem U zeigt, da bis dahin noch hie 
ein iihnlicher Gefiih]sausbruch zu verzeichnen war, dag der Idt-Proze[3 
diesmal ein besonders groBes Interesse ftir sich in Anspruch genommen 
hat, resp. besonders intensiv gewesen ist. Bei der naehfolgenden 
g-Silbe (5. Silbe der Reihe; 4 b~) trat, wie erw~ihnt, eine sogenannte 
intehd~erte Yehlreaktion ein, d. h. es wurde star.t, der umgestellten Si]be 
die folgende Silbe (,,hug") der gelernten Reihe laut ausgesprochen. 
Nach dem Aussprechen dieser Silbe brach die Vp in lautes Lachen aus. 
Die Selbstbeobachtung ergibt: ,,(nach dem Sehen der dargebotenen 
Silbe) sofortiges Einfallen der Stellung und der n~hsten Silbe; dann 
At~ssprechen". {Infolge eines Versagers wurde die Zeit leider nicht 
gemessen; doch war die Reaktion jedenfalls nicht besonders lang.) 

ha) Die Ursaehen der intendierten Fehlreaktion. 
1. Die i. F. ist also als daz Produkt einer Nebentendenz anzusprechen , 

die sich w/ihrend des 17. und 18. Versuchstages neben der Tendenz zum 
instruktionsgem/~Ben Umstellen entwickelt (vgI. dazu Tabelle 24). 

Die zun~chst nur auf die allgemeine Bekanntheit gehende Idt-Tendenz 
hatte sich bald starker in .den Vordergrund geschoben, indem sie nicht 
mehr vorwiegend nach, sondern vor dem U stattfand, und sie hatte sich 
ferner immer mehr spezialisiert. An Stelle der Alternative: bekannt -- 
unbeka~nnt tritt zun/~chst die Alternative: Reihensilbe -- Einzelsilbe 
hervor, dann die Idt der Reihengruppe, der Reihe und der Stelle in der 
Reihe. Als Hilfsmittel zum Erkennen der Stelle stellt sich am Ende des 
17. Versuchstages das Vorstellen der /olgenden Silbe ein. Am 18. Ver- 
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suchstage tritt dieses Identifizierungsnlittel starker in dell. Vordergrund. 
doch behalf das Auftauchen der folgenden Silbe zun~ichst dell Charakter 
eines I-Iilfsmittels zur Stellenidentifikation; bei der H~lfte der F~ille, 
in denen die folgende Silbe auftaucht, wird daneben die ,,Bekanntheit 
der Stelle" ausdriicklich angegeben. (Bei der 7. und 13. Silbe der 1. U- 
I-temmungsreihe und bei der 11. Silb~ der 3. U-Hemlnungsreihe wird 
iibrigens angegeben: ,,Bekamltheit der Stelle, aber nicht Alfftauehen 
der n~chsten Silbe," womit gezeigt ist, da{~ die Stelle auch ohne Auf- 
tauchen der folgenden Silbe erkannt werden kann. Vgl. S. 219.) Die 
n~tchste Phase der Entwieklung der Idt-Tendenz geh~ dahin, dab die 
folgende gelernte Silbe nicht nur auftaucht, sondern auch in~zerlich 
ausgesprochen wird, und zwar zun~ichst (he unmittelbar folgende Silbe, 
dann mehrere folgende Silben. Der Attsruf nach der 3. Silbe der 3. U- 
ttemmungsreihe zeigt, dab der I4t-Prozel~ in diescm Zeitpunkt ein 
besonders lebhaftes ~[nteresse auf sich zog, und diese Intensitgt macht 
es verstandlich, wenn er bei der n~tchsten g-Silbe seinen Charakter als 
NebenprozeB verliert und gegeniiber der U-T~ttigkeit zu der die Rcaktion 
beherrschenden Tendenz wird. Die spezielle ]~orm der dadurch bedingten 
Reaktion ergibt sich aus dem Entwieklungsstadium des Inhalts der 
Idt-Tendenz. Das Vorhandensein einer Assoziation zwischen der dar- 
gebotenen Silbe und einer anderen Silbe oder, weniger theoretisch 
belastet ausgech.tickt : die Tatsache, daft die dargebotene Silbe mit anderen 
Silben zusammen gelernt worden ist, stellt bier zwar insolern eine Vor- 
aussetzung der i. F. dar, als keine lolgende Silbe ausgesprochen werden 
kann, ohne daft elne bestimmte Silbe als /olgende gelernt worden ist; abet 
sie bildet nicht deren hinreichende Ursache. Der ausschlaggeb~nde Faktor 
ist vielmehr in der Stdrke und der speziellen Form der Idt- Tendenz zu sehen. 

2. Wie es dazu kommt, da$ die als folgende gelernte Silbe wirklich 
an Stelle der umgestellten Silbe laut ausgesproehen wird, bedarf selbst 
bei einer derartigen Auffassung noch einer besonderen Begriindung. 
Denn man wird nieht in den Fehler verfallen dtirfen, das Aussprechen 
einer Silbe quasi als besonders intensive Vorstellung dieser Silbe zu 
behandeln und also das Au/tauchen einer Vorstellung und das Aus- 
spreehen eines Wortes als im Grunde gleiehartige psychische Prozesse 
anzusehen. Mit Recht hat Poppelreuter 1) diese Erklhrungsweise an 
einer Reihe gebrauchlieher, sieh auf den Begriff der Assoziation 
stiitzender Erkl~trungsweisen kritisiert. 

Das laute Aussprechen der folgenden Silbe lhl3t sich abet nicht ohne 
weiteres als im Interesse der Identifizierung der dargebotenen Silbe 
liegend bezeichnen. Man kSnnte darauf hinweisen, dal~ bereits das innere 
Aussprechen der folgenden Sflbe sieh nur noch als Bekr~ftigung oder als 
Naehpriifen der Richtigkeit der aufgetauehten folgenden Silbe in den 

1) Uber die Ordnung des Vorstelhmgsablaufes I. Leipzig. 1912~ 
Psychologische Forschung. Bd. 1. 15 
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Idt-ProzeB einordnen l~]3t, und dab man in Wirklichkeit wolff aueh hier 
sehon mit einer gewissen Verselbst~ndigung eines zun~chst als Mittel 
eingeffihrten Teilprozesses zu tun hat. A'ber auch wenn eine derartige, 
fiber eine Entwicklung des Idt-Prozesses hinausgehende, inhaltliche 
Versehiebung der Tendenz bisweilen eingetreten ist (woffir einige 
Selbstbeobachtungen sprechen), so bleibt doch immer noch zu erkli~ren, 
wie die folgende geternte Silbe nunmehr quasi als LSsung der Aufgabe 
an Stelle der umgestellten Silbe laut ausgesl0rochen werden konnte. 

FOr die Erkl~rung diese~ Sachverhaltes, wie fiberhaupt for die Struk- 
tur derartiger Fehlreaktionen, seheint mir folgender Punkt sehr wesentlich. 
Als einer der Teilprozesse des U-Prozesses tritt nach dem Lesen der 
dargebotenen Sflbe das innere Bilden der umgestellten Silbe ein. Am 
Ende dieses Teilprozesses gibt es daher eine bestimmte Phase im U- 
Prozel3, wo eine Silbe, die die Vp innerlich mehr oder weniger explizit 
bewul3t zur Ver/is hat, ausgesprochen werden soll. Auch der Idt~ 
Prozefl ffihrt, sobald das Vergegenwi~rtigen der folgenden Silbe dabei 
benutzt wird, zu einem sotchen Gegenw~rtighaben einer bestimmten 
Silbe. Es ist nun sehr wohl denkbar, dal~ z. B. in dem Fall, wo der 
U- und der Idt-Prozel3 ungefahr gleichzeitig zu dieser Stelle gelangen, 
der ProzeB des Ausspreehens die falsche der beiden sigh als AbsehluB 
eines psychischen Teflprozesses darbietenden Silben benutzt. Die MSg- 
liehkeit einer derartigen ,,Verweehslung" scheint noeh vergrSBert, 
wenn so, wie es bei der Tendenz zum inneren Ausspreehen der folgenden 
Silbe gesehieht, beide sich einstellende Silben nicht das Ende, sondern 
eine Zwischenphase eines umfassenderen psychisehen Prozel3komplexes 
bilden. Die ~hnlichkeit yon Teilprozessen und die darauf sieh griin- 
deride Gefahr der ,,[alschen Ankni~p/ung" seheint mir eine wesenttiehe 
Voraussetzung dafOr zu skin, dab der Nebenprozel3 nicht nut zu einer 
Hemmung des Hauptprozesses, sondern zu einer direkt falsehen 
Reaktion fiihrt. Aueh fiir eine derartige Fehlreaktion in/olge ,,]alscher 
Ankniip/ung" bleibt eine genfigende Abschw~chung des Untersdhiedes 
im Charakter der beiden Prozesse, der auf ihrer verschiedenen Stellung 
als Haupt- und Nebenprozel~ beruht, und demuaeh eine relative Aus- 
gepragtheit des Nebenprozesses die Voraussetzung. 

bb) Die Reaktlonen naeh der lntendierten Fehlreaktion. 
Bei den 9 naeh der i. F. dargebo~enen SiIben der 3. U-Hemmungs- 

reihe treten in 5 Fi~llen (1 n-, 4 g-Silben) Bekanntheitserlebnisse ein. 
In der Entwicklung des Inhaltes der Idt-Prozesse hat man dabei wohl 
einen gewissen Ri~ckschlag zu konstatieren: bei der zun~hst  r 
n-Silbe (6. Silbe der Reihe) tritt zum ersten Male wiederum ein ,,Er- 
kennen als Einzelsilbe" ein, and zwar vor dem U. Bei der 7. Silbe 
(2 by; 533 o) nur allgemeine ,,BekannSheit" nach dem U; bei der 9. Silbe 
(16b9; 636 o) ebenfalls nur ,,Bekannbheit als Reihensilbe, aber nicht 



Das Problem der Willensmessung and das Grundgesetz der Assoziation. L 225 

Erkennen der Stellung oder der n~ehsten Silbe, vor dem U". Hemmungs- 
erlebnisse oder Fehlreaktionen kommen nieht mehr vor. 

c) Die Selbstbeobachtungen am 19. Versuehstage. 
~) Identi/izierungsprozesse und Hemmungserlebnis ohne 

,,entyegenwir]cende Assoziation". 
Von den Ergebnissen des 19. Versuehstages seien zuni~ehst die 

Selbstbeobachtungsangaben beim U der 12 u-Silken, das wie am Vor- 
tage naeh dem 10maligen Lesen der Reihen der Gruppe a vor dem 
Darbieten der U-Hemmungsreihen stattfand, mitgeteilt, da sie einen 
deutlichen :Beweis daftir ]iefern, dab die Idt-Prozesse nicht als ~olge 
der dutch dab Lernen gesti]teten Assoziationen der einzelnen 280real 
wiederholten g-Silben anzusehen sind. Diese u-Silben waren im ganzen 
bisher 4mal dargeboten worden (je einmal an den vorhergehenden 
Versuchstagen), und zwar nie als zu lernende, sondern allemal als um- 
zustellende Silben. Bei der 3. dieser Silben gibt die Vp nun an: ,,Vor dem 
U bekannt als Einzelsilbe". Die Vp macht bei dieser Klassifizierung 
also keinen Unterschied zwischen den Einzelsilben, die n-Silben und die 
u-Silben darstellen. Bei der 4. Silbe: ,Vor dem U Bekanntheit als 
Einzelsilbe". Bei der 5. Silbe wird nichts angegeben. Bei der 6. Silbe: 
,Hemmungserlebni8. Naeh dem Fallen der Klappe (des Kartenweehslers) 
Lesen des Wortes, in Gedanken U, trotz des innerliehen Umgestelltseins 
trit~ ein Suehen ein. Die Denld~higkeit war ffir einen Augenblick ab- 
gesehnitten. Dann Aussprechen. Das Nichtweitergehen empfinde ich 
als Gebundensein, Gehemmtsein; sobald die Hemmung aufhSrt, tritt 

eine Art Abspannung, eine L6sung ein; es ist, als ob eine Muskelkon- 
traktion sich 15st." 

Die Besehreibung zeigt, dab man dieses Hemmungserlebnis dem 
einzigen bisher aufgetretenen Hemmungserlebnis beim U einer g-Silbe 
am 17. Versuehstage (3. U-Hemmungsreihe, 5. Silbe) durehaus an die 
SeRe stellen kann (vgl. S. 214). Aueh dort wurde vom Abschneiden 
der Leitungsf~den und yon einem Suchen gesprochen. Die objektive 
Verl~ngerung der U-Zeit (678 o) ist gegentiber dem Durchschnitt der 
Reihe der 11 u-Silben (Z = 593 o, aM = 604 o) immerhin deut.lieh. 
Es sei betont, dab das U der betreffenden u-Si]be (ram) an den vorher- 
gehenden Tagen nie auf Schwierigkeiten gestol~en war. Ihre U-Zeiten 
am 14. bis 18. V-Tag halten sich mit 927, 566, 641, 612, 520 o nur 
elnmal (16. V-Tag) etwas fiber, bei den anderen 4 Malen zum Tell 
betr~chtlich unter dem Durchschnitt der U-Zeiten der u-Silben an dem 
betreffenden Tage~(s. d.). Auch bei diesem Hemmungserlebnis wird 
man also gemaB den vorausgegangenen Selbstbeobachtungen das trotz 
der Beendigung des inneren Umstellens weitergehende ,,Suehcn" als 
einen Tefl eines Idt-Prozesses anzusehen und die Hemmung auf die 

]5" 
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Notwendigkeit des Unterbrechens eines eingeleiteten, aber noch nicht 
zu Ende gefiihrten Prozesses zuriickzufiihren haben. 

Bei den nachfolgenden 5 u-Silben treten wiederum 2real vor und 
einmal nach dem U Bekanntheitserlebnisse auf. 

Die Selbstbeobachtung dieser Reihe zeigt also besonders eindring- 
lich, dal~ das Bestehen der Idt-Tenden$ nicht nut beim Darbieten der 
g-Silben vorkommt, und dab auch das Eintreten einer Hemmung nicht 
an die durch das Lernen hervorgeru/enen Assoziatione~ gebunden ist. 

fl) Die U-Hemmungsreihen. 
Zur kurzen Darstellung des Ergebnisses der Selbstbeobachtungen 

der nun fo]genden U-Itemmungsreihen seien wiederum die Bekanntheits- 
erlebnisse dieser Reihen zusammengestellt (Tabelle 25). 

T a b e 11 e 25. Die Identi/izierungsprozesse am 19. Versuchstage. 

Erreichter Grad der 
]. U-Hemmungsreihe 2. U-Hemmungsreihe 3. U-tlemmungsreihe Identifizierung 

�9 AUgemeine Bekanntheit 

Bekanntheit als Reihen- 
oder Einzelsilbe 

Erkennen der Stelle der 
gelernten Silbe 

Auftauchen der folgen- 
Silbe 

Inneres Sprechen der 
folgenden Silbe 

Allgemeine Bekanutheit 
e 

Bekanntheit als Reihen- 
oder ]~inzelsilbe 

[5., 7., 9.] 

5. (Sa~; 593) 
1O. (Ie; 547) 
6. (I,; 621) 
7. (2a�89 543) 
9. (16ae; 571) 

11. (H3;588) 

~. (I~o; 555) 
4. (I1~; 538) 
6. (I~; 529) 
9. (II~) 

12. (Sa~; 612) 
Erkennen der Stelle der 

gelernten Silbe 

Auftauchen der folgen- 12. (4a~; 613) 
den Silbo 14. (16a10; 517) 

Inneres Sprechen der 
folgenden Silbe 

Die Bedeutung. der Ziffern ist die gleiche wie bei Tabelle 24. 

3. (8a,; 654) 
7. (2ag; 514) 

10. (16a12; 560) 

14. (16 ate; 495) 

5. (4a4; 597) 
8. (II8; 629) 

11. (IIlo; 515) 
12. (8a8; 554) 

7. (2a~; 591) 

Der Inhalt der Idt-Prozesse l~Bt eine gewisse Riickbildung der bis damn 
durchgemachten Entwiclclung erkennen. Kein einziges Mal kommt ein 
innerliches Sprechen der folgenden Silbe vor, und das blol~e Erkennen als 
,,Reihen- oder Einzelsilbe" tritt gegeniiber dem Vergegenw~rtigen der 
folgenden Silbe und der genauen Stellung in der gelernten Reihe wiederum 
sti~rker in den Vordergrund, ~hnlich wie zu Anfang des 17. Versuchstages. 
Dem entspricht auch, dab bei der 2. und 3. U-Hemmungsreihe (zu- 
sammengenommen) der Idt-Prozel~ sich nicht mehr vorwiegend bei den 
g-Silben, sondern bereits wieder ebenso haufig bei den n- wie bei den 
g-Silben bemerkbar macht. Am vorhergehenden 18. Versuchstage waren 
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vor der i. F. in der 3. U-Hemmungsreihe 10 Idt-Prozesse bei g-Silben 
und nur ein derartiger ProzeB bei einer n-Silbe aufgetreten. 

Zu i. F. und Hemmungserlebnissen kommt es bei den U-Hemmungs- 
reihen des 19. Versuchstages nicht. Nur einmal, bei der 13. Silbe (n-Silbe, 
IIn) gibt die Vp an: ,,Vet dem U ungewisses Erkennen, dadurch StSrung 
und ZSgern beim Aussprechen". Eine objektive Verl~ngerung der 
Reaktion (537 a) ist allerdings nicht zu erkennen. Immerhin ist bemer- 
kenswert, dab auch bei dieser subjektiven StSrung ein Idt-ProzeB 
vorliegt, der nicht zum befriedigenden AbschluB gelang, und dab die 
Vp diesen Idt-ProzeB diesmal direkt als Ursache der StSrung bezeiehnet. 
Ein Einflul3 yon durch das Lernen gebildeten Assoziationen ist bier 
ausgeschlossen, da es sich um eine n-Silbe handelt. 

4. Ansehliellende Versuche. 
a) Das Problem des ,,neutralen Verhaltens" tier Versuehsperson. 

Die Instruktion ]~il. 
Der unerwartet eingetretene Umstand, dab trotz der vorausgegan- 

genen fiber 19 Tage verteilten 290 Wiederholungen die heterogene 
T~tigkei t des U bis auf zwei vereinzelte F~lle zu keiner Hemmung oder 
i. F. fiihrten, lieB es wiinschenwert erscheinen, die Stgrke, mit der  die 
dureh das Lernen gestiftete Assoziation auf die Reproduktion der 
folgenden Silbe binwirkten, direkt zur Ansehauung zu bringen. 

Als MaB der Assoziationsst~rke verwendet man gew6hnlieh die 
Reaktionszeiten bei der In~truktion: ,,Nennen eler ngchsten gelernten 
Silbe". Diese Reaktionszeiten kann man jedoch nicht als direkten 
Ausdruok der yon der Assoziation aUein ausgehenden Tendenz zur 
J~eproduktion der folgenden Silbe ansehen. Tritt doch hier an Stelle 
des Gegenwirkens der Absieht zur heterogenen T~tigkeit die /Srdernde 
Wirkung der Absieht zur homogenen T~tigkeit des Reproduzierens, 
das Suehen nach der folgenden Silbe. Der ideate Fall, dab bei der 
Vp im Augenblick des Darbietens resp. im Augenbliek nach dem 
Darbieten der Sflbe i~erhaupt keine bestimmt gerichteten T~tigkeits- 
tendenzen vorliegen, ist im Laboratorium kaum /i~r eine grSflere Weile 
zu verugrkliehen, da ja eine Instruktion an die Vp nieht zu vermeiden 
ist x). Es konnte daher nur versucht werden, die Wirkung der Asso- 
ziation bei einer der Assoziationsrichtung gegeniiber m6glichst neutralen 
Instruktion zu beobachten. Ich w~hlte folgende Instruktion: Lesen 
Sie wie gewShnlich leise die dargebotene Silbe, abet nehmen Sie sich im 
~brigen nichts vet und lehnen Sie auch nieht8 ab. (Ira folgenden als 
Eif ~- Einfallenlassen bezeichnet). 

Ich war mir allerdings yon vornherein bewuBt, dab bei einer derarti- 
gen Instruktion, aueh wenn die Einstellung der Vp tatsaehlieh zun~chst 

a) Auoh Polypelreuters Methode (1912) erseheint mir in diesem Punkte 
nieht einwandfrei. 
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in  ih rem Sinne erfolgen sollte, die Ge[ahr des Auftretens bes t immt 
gerichteter  se]cundgrer Tgtig~eitstendenzen sehr grol~ sein mu~te  und  da]~ 
hier wiederum vor  ~]lem die Id t -Tendenz  sehr nahe lag. U m  die Gefahr 
des Auftre tens  einer solchen Nebentendenz,  auf deren Eint re ten  infolge 
ihres Charak~ers als unbeabsiehtigter  Tendenz dutch V~rbalinstrubtion 
nut ein geringer Ein/lufl m5glich ist, wenigstens etwas herabzumindern,  
wurden die g-Silben wieder mit  den n-Silben vermiseht  dargeboten  
(Eif-Reihe I) m~d dieser ]~eihe wiederum eine Reihe bekannter ,  aber 
nieht  mit  bes t immt  gerichteten Assozlationen behafteter  Silben (n- 
Silben) vorausgesehiekt  (Eil-Vorreihe). 

Zu Beginn des 20. Versuchstages wurden zuniehs t  atle Lernreihen 
der Gruppe a und b je 10 real in der gewShnlichen Weise gelesen. 

Die dann  foigende Ei/~ Vorreihe ha t te  folgendes Ergebnis  (Tabelle 26): 

T a b e 11 e 26. Eif-Vorreihe. 

Nr. S i l b e  Selbstbeobachtungsaugaben Reaktions- 
zeit in a 

9 

10 

I i  

I3 

I5 

I6 

I7 

Is 

I10 

~ 

II lii 

12 li~ 

(Ohne die erste Darbietung) Z 
aM 
mV 

t2 

Ieh habe erst gelesen. Dann herrschte vollkommene 
Gedankenleere. (Vom Vleiter abgebroehen naeh etwa 

naf. Ich hab~ laut gelesen ,naf". 
gold (Mit langem Vokul) Es kam der Gedanke ohue 

Vorstellung: Gold, darauf Aussprechen mit lungem 
Vokul. 

beik. Ich "babe gelesen. Dus sollte ieh doch eigentlich 
nicht. 

leum. Es kam wieder das Ausspreehen, ohne dal~ etwas 
besonderes gesucht wurde. ~-uchher J/~rger: eigentlich 
hast d u e s  nich~ uusspreehen brauchen. 

p~s. Wieder so. Hin*erher sofort Arger. 
Dm~st. Es tauchte das Weft visuell auf. Ieh habe 

nieht irgendwie gesucht. 
niehts! Es herrseb.* nach dem Lesen vollkommene Ge- 

dankeIdeere. Das dauert mir zu lunge, well niehts kam. 
machte SchluB. Gefiihlsbetonung war nicht zu merken. 

Firing. (Name) Es tuucht visuell die Person des Be- 
treffenden auf. 

kauteli. Verspreehen fib Kautelen. Es kum das Wor~ 
direkt visuell. Wie das i dazvAsehen kommt, wei[~ ieh 
nicht. 

moh~s! Zunichst Gedunkenleere. Das dauert mir zu 
, lunge. Abbrechen. Hinterher sehwaches Bedauern. 
nichts. 

1553 
1906 
947 

11 

13000) 
1125 
1015 

757 

1008 

889 
2238 

3799 

1553 

1789 

3359 

3434 
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Bei der ersten Darbie tung t r i t t  nach dem Lesen voUkommene Ge- 
danlcenleere ein, und  es k o m m t  fiberhaupt zu keiner Verbalreaktion.  
Schlief~lich bricht  der Vleiter den Versuch ab. Bei der 2. his 6. Reakt ion  
macht  sich: eine Tendenz zum lauten Vorlesen bemerkbar  (mit sich 
zun~chst verkiirzender Reaktionszeit);  die der Vp falsch vorkommt ,  
t ro tzdem sie von dem Vteiter nicht  verboten  worden war und such nicht  
verboten wurde. Die Vp beginnt  bald,  sich fiber diese Vorlesetendenz 
zu ~irgern. Bei der 7., 9. und  10. Sflbe wird dann  mit  einem sinnvollen 
Wort reagierr bei der 8 ,  l l .  ,and 12. Silbe nach e twa 3,5 Sekunden 
infolge von ,,Gedanlcenleere" mit dem W o r t :  niehts! abgebrochen. 
Gegen Ende  der Reihe seheint demnach die yon mir beabsichtigte 
Verhaltfingsweise der Vp ziemlieh gut  verwirldieht.  

Die nun folgende Ei/-Reihe n immt  folgenden Verlauf (Tabelle 27): 

T a b e l l e  27. Eif-geihe I. 

lgr. 

6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 

Silbe 

II1 
II2 

16 a a 

8as 

2al 
II5 

16 a T 

l i t  
4 a a 

IIs 
16a n 

8elbstbeobachtung 

nichts! Das Wort: niehts soll nur sagen: es kam nichts. 
nichts (Bedauerndes Achselzucken, d~{~ 'nichts ge- 

kommen). 
nochmal nichts ! 
Seife. •iel sofort ein ohne Sucheno 
SchtuB! Ieh lese i'mmer (4ie dargebotene Silbe). Es 

war zu ]angweilig~ duher SehluK 
nochmat Schtul~ ! 
benn kop. Es fiel sofort ein: das ist ja eine 2a-Reihe. 
Lasson (Name) visuelle Vorstellung des Wortes. 
nichts ! 
Reeder (Personenname). 
let! Ich habe gelesen ich war nicht ganz aufmerksam. 
stir, ban. Sofort einfallen yon: stir, ban mit Reihen- 

] vorstellung. Sofort nach Aussprechen yon: stir ban 
Vorstellung der ganzen Reihe. Vergntigen, dab es so 

I gut ging. Ich war vorher vSllig abgesp~nnt ohne Er- 
wartung. 

Dummlich (Name) VorsteUung der Person. 
tuk fak. AussprecJmn yon tuk fak mit Erinnerung, dab 

I es zu einer Reihe gehSrt. Dann Bewugtseinsleere. 

II n-Silben 

Z ~ 1 9 1 9  
aM 3655 
mV 2018 
n 8 

g-Silben 

3249 
3401 
1914 

6 

I~eaktions- 
zeit in o 

6011 
4760 

3649 
726 

5403 

3967 
2857 
2404 
6852 

951 
1234 
742 

585 
912 
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Bei der 1., 2. und 4. der dargebotenen g-~ilben kommt es also trotz 
der vorausgegangenen 300 Wiederholungen, yon denen die letzten 
10 Wiederholungen kurz zuvor stattgefunden hatten, iiberhaupt n~ht 
zur Reproduktion d~r /olgenden Silben und auch nicht einmal zu einem 
Wiedererkennen der dargebotenen Sflbe. Bei der 3. der dargebotenen 
g-Silben reagierte die Vp na~h 2857 ~ durch Vorlesen der dargebotenen 
und Nennen der gelernten folgendan Silbem AuBerdem erkennt sic die 
Reihe als solehe wieder. Erst bei den beiden Ietzten der dargebotenen 
g-Silben erfolgt das Nennen der folgenden ,Silben etwas raseher (742 a 
und 912 ~). 

Dutch dieses Ergebnis erscheinen die Voraussetzungen, au/ denen die 
ganze Versuchsanordnung au/gebaut war, au~s 8chwerste erschi~ttert. 
Verliert doch der Begriff des ,,assoziativen ~quivalent8", wie fiberhaupt 
die Idee, den EinfluI3 yon Assoziationen auf die durah einen Vorsatz 
hervorgerufene Tendenz zu einer ,,heterogenen Tdtigkeit" in der yon 
Ach entwiekelten Weise zu messen, ihren Sinn, wenn nicht eine Asso- 
ziation als solche die Tendenz erzeugt, na~h Darbieten einer Silbe die 
assoziiarte zu reproduzieren. Zeigt sich, wie im Anfang der Eif-Reihe, 
eine derartige Tendenz selbst dann nieht, wenn keine oder jedenfalls 
keine merkbaren entgegengerichteten Tendenzen vorliegen, so ist 
vollends nicht ein Sichdurchsetzen gegenfiber a.ndersgerichteten Ten- 
denzen oder auch nur deren Verz6gerung zu erwarten. 

Um festzustellen, ob etwa irgendwelehe zufhlligen Umsti~nde dieses 
eigentfimliche Resultat verursacht batten, wurde ein Versueh mit der 
In~truktion: Elf am nachsten Versuehstage fortgesetzt. 

Zun~chst aber wurde am 20. Versuehstage der Vp noah die In- 
s~ruktio~ : Nennen der n~ichsten gelern~en Silbe ( Rp) erteilt und s~mttiehe 
ungeraden g-Silben der Larngruppe a in unregelmi~13iger Reihenfolge 
dargeboten. Von den 17 dargebotenen Silben erfolgte bei 14 Silben die 
richtige Realction, einmal wurde die vorhergehende start der folgenden 
Silbe genannt, und zweimal allerdings blieb auch bier die Reaktion ganz 
aus. (Auf diese Fi~lle wird noah zurfiekzukommen sein.) Der Dureh- 
schnitt ffir die richtigen Reaktionen betriigt (Tabelle 28): 

Tabelle 28. Rp (richtige Reaktionen.) 
Z 595 
aM 667 
mV 201 
n 14 

Die Reaktionen erfolgten also ziemlich rasch. 

aa) Das Ei! als labile Einstellung. 
Am 2l. Versucbstag wurden zun~ichst die Reihen der Lerngruppe b 

20ma], darauf die der Lerngruppe a 10real gelesen, so dab nun 
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jede Re!he insgesamt 310real wiederholt war: Darau f  wurde  ohne 
Vorscha l ten  e iner  Ei f -Vorre ihe  eine aus n - u n d  g-Si lben gemischte  
Ei f -Reihe  dargeboterr .  Die  InstrukVion war  dieselbe wie a m  Tage  zuvor .  
Es wurde  noch ausdrf ickl ich  hinzugefi igt ,  die Vp solle , ,nicht Suchen" .  
Es  e rgaben  sich folgende t l e a k t i o n e n  (Tabelle 29): 

T a b e l l e  29. Elf-Re!he II.  

15 

16 

17 

18 

19 

8 a 3 

2a~ 

Ilo 

16a9 
I11 

Selbstbeobachtung Reaktions- 
zeit in 

nichts ! 
- -  (Veto u abgebrochen) Gedankenleere. All- 

m~ihliches Sich-Uberlegen, dal~ es doch keinen Zweek 
hat. Langweilig. 

Gold. Es kam sofort. 
niehts! (auf Frage): Ich lese !miner erst. Erlebnisse 

�9 wie be! der 2. Silbe. 
Sehlug ! 
nichts! Es wurde gesueht. Aber ohne jedes Resultat 

(auf Frage): Ieh habe sicher' erst innerlieh gelesen. 
niehts! Kein Suehen. 
paum, lilk! Kein Suehen. Innerliches Lesen. Sefortiges 

Einfallen, die  Silbe geh5rt zu einer gelernten Re!he, 
ohne N~heres. Dann visuelles Auftreten yon paum, liik. 

niehts! Kein Suehen. 
mils, ker, saut, fSt. 
Halten! Es kommt die Silbe wohl irgendwo in einer 

Re!he vor, aber ich weig nichts N~heres. 
fol, dap, run, k~f. Sofort Vorstellung der ganzen Re!he. 

Es !st eine 8er-Reihe (auf Frage): Ich merke keinen 
Unterschied in der Vorperiode. 

niehts! In  der Vorperiode Gedankenleere, keine Er- 
wartung. Niehts. 

Ach, Firling. Be! Ach! erinnerte ich reich daran, dab 
die Silbe am vorhergehenden V.-Tage gegeben war. 

fol dap, run, k~f. Soforg Erinnerung an Re!he 8a. Vi- 
suelle Vorstellung. 

raud! Sofort visuelle Vorstellung der ni~ehsten Silbe. 
pek, raud war visue}l gleichzeitig vorhanden. 

Halt! Erinnerung an voriges Mal und zwar unanschau- 
liches Wissen. Ich habe voriges Mal Sinn hineingelegt. 

d~tg, rieb, t.up, fak, miis, ker, saut, f6t. 
SchluB ! Suchen. 
llSW. 

5196 
5613 

696 
5259 

5738 
6441 

5736 
1825 

3711 
926 

5912 

743 

5149 

3882 

883 

708 

6665 

1192 
4998 

In  der  gleichen Weise wurden  die wei teren ungeraden  g-Silben der  
Gruppe  a da rgebo ten .  Sie e rgaben  nichts  wesentl ieh Neues.  



232 K. Lewin : 

Ebenso wie bei den entsprechenden Versuchen am Vortage zeigt sich 
bei den ersten beiden dargebotenen g-Silben trot$ der vorausgegangenen 
310 Wiederholungen und der unmittelbar vorhergegangenen Au]]rischung 
tier Assoziation keine Tendenz zum Aussprechen der [olgenden Silben. 
Wiederum treten nicht einmal irgendwelche Bekanntheitserlebnisse ein. 
Dai~ die dargebotenen Silben trotzdem als solche au/ge/a[3t wurden, 
wird durch den Umstand sichergestellt, daft die Vp in beiden Fallen 
die Silben innerlich ge]esen hat. Es ist ferner darauf hinzuweisen, daft 

.auf die eine yon diesen Silben (2a~) bei der Rp-T~tigkeit am Ende der 
vorhergehenden Stunde in der sehr kurzen Zeit yon 494 a richtig reagierr 
worden war. Bei 16 a15 war die vorSergehende Silbe genannt worden 
(923 o). 

Erst bei der 8. Silbe (3. g-Silbe) wird die dargebotene Silbe erkannt, 
un4 zwar zuni~chst als , ,Reihensilbe".  Die Reaktion wird daraufhin 
dutch das Nennen der dargebotenen und der folgenden Silbe beendet. 
Daft bei den fo]genden g-Silben das Lesen u~d Nenndn dazugeh6riger 
Silben ein willkommenes sekundiires Mittel zur Beendigung des sorest 
,,langweiligen" Reaktionsverlau[es bedeutet und daher regelm~Big be- 
nutzt wird, ist um so erkl~rlicher, als ja ein d~uerndes vollkommenes 
Ausschalten der Idt-Tendenz bei einer derartig aUgemeinen Atffgabe, 
wie erwahnt, sehr unwahrscheinlich ist. Man wird die Einstellung auf 
Ei/, auch wenn sie einmal wirklich gelingt, als eine der Idt-Tendenz 
gegeniiber labile Einstellung zu betrachten haben. 

Auch wo bei den g-Silben zugehSrige Silben genannt werden, macht 
sich nicht eine unmittelbare Tendenz geltend, na~h dem Lesen die/o/gende 
gelernte Silbe zu nennen. Vielmehr geht die inhere Reproduktions- 
tendenz in der Regel z tm~hst  auf das Vorstellen der ganzen Reihe. 
Es zeigt sich also nicht die Tendenz zur ,Kettenreproduktion", sondern 
zur Reproduktion des umfassenderen Ganzen im Sinne Poppelreuters 
(1912). Nur einmal wird zuerst die folgende Silbe laut genarmt. In 
einem Falle wird mit der Bezeichnung der Stelle der dargebotenen Silbe 
in den gelernten Reihen laut reagiert : ,,16 al". In den tibrigen F~i.llen 
wird zuniichst die dargebot.ene Silbe laut wiederholt, mad d~nn werden 
meist mehrere folgende Silben genannt. 

b) Das Reproduzieren (Rp) als ,,homogene" Tiitigkeit. 

Nach diesem negativen Resultat bei der ,,indifferenten" T~tigkeit 
,,Elf" wurde es nStig festzustellen, ob die Assoziationswirkung etwa 
auch bei der T~,tigkeit ,Reproduzieren der n~chsten gelernten Sflbe" 
ausbleiben wiirde, die ja ebenfalls als indifferente Tiitigkeit an- 
gesprochen zu werden pflegt. Ich bot daher nochmals si~mtliche 
ungerade g-Silben der Gruppe a in unregelm~tBiger Reihenfolge dar 
und erteilte dazu die Instruktion: ,,Nennen der n~hs ten  gelernten 
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Silbe, und zwar mSgliehst rasch" (Rp). Die Reaktionen erfolgten 
richtig mit  Ausnahme der Silbe 16a15, wo, wie am vorhergehenden 
Versuchstage, die vorhergehende Silbe genannt wurde '(Tabelle 30). 

T a b e l l e  30. Rp. 
Z 617 
aM 741 
mV 227 
n 16 

Die starke Ver~nderung, die die Vornahme zum Rp gegen~ber 
der Einstellung zum Ei/ hervorruft,  vor allem die ganz anders 
gerichtete und viol starker betonte Zielstrebiglceit ist ohne weiteres 
augenfi~llig. Start  des lauten Lesens der dargebotenen Silbe t r i t t  
absiehtsgemi~l~ naeh dem inneren Lesen das Aussprechen der fol- 
genden Silbe ein. Und zwar macht  sieh die Tendenz geltend, die 
folgenden Sflben mSglichst unmit telbar  unter Ausschaltung aller 
Zwisehenprozesse zu reproduzieren. Es wird daran besonders deu[.lich, 
daI~ man die Ti~tigkeit Rp  nieht wie Ach (1910, S. 34) und 
G12issner 1) ats eine der angenommenen Assoziationswirkung gegen- 
fiber , indifferente",  sondern durchaus als , ,homogene" T~tigkeit zu 
bezeichnen hat.  Man kann beim Rp sogar von einer Homogenitgt 
st~irksten Grades sprechen. 

c) Die Reaktionszeit beim Reproduzieren und bei heterogener Tiitigkeit (U) 
an derselben Silbe. 

Legt man den gebr~uehlichen ]3egriff der Assoziation zugrunde, 
so ist anzunehmen, dab eine Beziehung zwischen der St~rke der t tem- 
mung heterogener T~tigkeiten und der Rp-Zeit der betreffenden Silbe 
derart  besteht, dab der ]ti2rzeren Rp-Zeit die ldngere U-Zeit entspricht. 
In  der Tat  hat  z. B. Gldssner (1912) bei seinen Versuchen eine Best~tigung 
dieses Sachverhaltes zu finden geglaubt. 

Da  hier die Assoziationswirkung bei der relativ indifferenten 
T~tigkeit , ,Elf" ausgeblieben war, so war naehzupriifen, ob sich nicht 

1) G. Gldssner, Uber Willenshemmung und Willensbahnung, S. 18. 
Leipzig, 1912. 

Die Instruktion Rp lautet zwar bei Gldssner mit Riicksicht auf die bei ibm 
verwandten r-Silben: ,,Naeh JetzV wird eine Silbe erscheinen; nehmen Sie sich 
vor, nachdem Sie die Silbe gelesen haben, eine andere Silbe ]aut auszusprechen. 
Nehmen Sie sieh aber vorher keine bestimmte andere Silbe vor." Die Instruktion 
stand also verbal zwischen den hier gegebenen Instruktionen Rp und Eif. Die 
wirldich vorhanden gewesene Einstellung der Vpnen l~Bt sieh aus den Angaben 
Glassner8 nieh$ mib geniigender Sicherheit ersehen. Mir scheinr es jedoeh kaum 
zweifelhaf~, dab dor~ bei den g-Silben eine Ti~igkeitstendenz vorlag, die dem Rp 
in dem bier benutzten Sinne sehr nahe steht und als im wesentliehen homogene 
Ti~tigkeit anzuspreehen ist. (Vgl. die Ausfiihrungen im II. Teil.) 
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wenigsC~ns zwisehen den Reaktionszeiten bei der homogenen T~tig- 
keit Rp trod der heterogenen T~tigkeit U die angegebene Beziehung 
feststellen liel~e. Es wurden daher nochmals die ungeraden g-Sflben 
der Lerngruppe a mit n-Silben unr~gelmi~Big gemiseht bei der 
Instruktion U dargeboten. Zugleieh sollte sieh zeigen, ob nicht jetzt 
unmittelbar hinter der Rp-T~tigkeit an denselben Silben eine ,,repro- 
duktiv-determinierende Hemmung" deutlich in Erscheinung treten 
wiirde. Zur Verst~irkung. einer etwa bei der Vp vorhandenen Ein- 
stellung a u f R p  wurde vor der Darbietung gesagt: ,,Nun werde ich 
real sehen, ob Sie neugierig sind". 

Es ergab sich wiederum nur eine gering/i~gige, unter der mV 
be~rdchtlich zuri~ckbleibende Verldngerung der g- gegenfiber den n-Silben 
(Tabelle 31): 

Tabel le  31. U-Hemmungsreihe. 

~- �9 g-Silben n+?=g 

7r---"--"-"--- 

Z 5 ] 1  584 600 +16 
aM I!' 600 628 +28 
mV 5 / I  ~ 106 
n 16 

Die Selbstbeobachtung zeigt, dal~ sich wiederum in der Mehrzahl 
der F~lle Idt-Prozesse vor dem U bemerkbar machten, und zwar trat 
~hnlich wie bei der letzten vorangegangenen U-Hemmungsreihe 
(19. Versuchstag, 3. Reihe) relativ h~ufig eine Identifizierung der g- 
lind n-Sflben als ,,Reihen- oder Einzelsilben" ein. Nicht selten wurden 
bei den g-Silben auch die spezielle Reihe und die Stelle in ihr 
erkannt, oder es tauchte die folgende gelernte Silbe auf. Diese 
Vorg~nge wurden wiederum nicht al8 St6rung der U-T~tigkeit 
empfunden. Da~iir, dal~ auch objektiv durch das Auftauchen der 
folgenden Silben keine wesentliche Zeitverlangerung verursacht wurde, 
spricht z. B. der Umstand, dab gerade bei den kiirzesten U-Zeiten 
der g-Silben (16a15 , 16a7) vor dem U zugehSrige geiernte Silben 
ins BewuBtsein traten. Diese Tatsache best~tigt zugleich die An- 
nahme, daft die rasche Reproduzlerbarkeit der folgenden Silbe nicht 
zu einer Verz6gerung der U-Tdtigkeit zu fiihren braucht, sondern dai~ 
sie infolge der raschen Beendigung der Idt-Prozesse sogar eine 
relative Verkiirzung der U-Zeit mit sieh bringen kann. Fehlreaktionen 
traten nicht auf. 

Wie wenig die l~ngere Reaktion bei. der heterogenen T~itigkeit 
mit der kiirzeren Rp-Zeit parallel zu gehen braucht, zeigt folgende 
Zusammenstellung (Tabelle 32), bei der die g-Silben nach der JA~nge 
der U-7~it geordnet "sind. 
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T a b e l l e  32. 

Nr~ 

3 
5 

16 
24 
20 
28 
29 
9 

Silbe I U-Zeit 

8 a 3 
2a~ 
4 a 3 
8a5 

8 a T 

4al 
16a9 

1108 
808 
700 
690 
668 
655 
607 
600 

Rp-Zeit 

750 
603 
573 
699 
631 

1445 
397 

1343 

Nr. 

7 
20 
19 
22 
18 
10 
11 
30 

Silbe 

2a~ 
16 a u 
16 a 1 
16 a13 
16 a 3 
16a5 
16 a T 
16 a~5 

U-Zeit 

599 
553 
552 
546 
499 
488 
486 
482 

Rp-Zeit 

1240 
546 
658 
601 
736 
578 
535 

(706) 

Es kann also keine Rede davon sein, dab besonders l~urzen Rp- 
Zeiten besonders lange U-Zeiten entsprechen und umgekehrtl) .  

A m  SchluB des Versuchstages wurde zur vorl~ufigen Information 
gepriif~, ob sich nicht durch H ~ u f e n  der g-Silben deutliche Hem-  
mungserscheinungen bei der heterogenen T~tigkeit U wiirden erzielen 
lassen. Zu diesem Zwecke wurden die ungeraden g-Si]ben der 8a -  
und 16 a-Reihe in der richtigen Reihenfolge (81, 8 a usw.) bei de r  In-  
s truktion U dargeboten. Es machten sich jedoch wiederum keinerlei 
Hemmungserscheinungen oder St6rungen bemerkbar  (Tabelle 33): 

T a b e l l e  33. U g-Sflben. 
Z 522 

aM 528 
mV 40 
n 11 

Die U-Zeit wird also recht kurz. Bei allen Silben t ra ten wiederum 
mehr oder weniger weitgehende Idt-Prozesse auf. 

d) D a s  f i i l s c h l i c h e  V o r l e s e n .  D ie  P e r s i s t e n z  y o n  T ~ t i g k e i t e n .  

Es sind einige F~lle zu erw~hnen, in denen die Vp star t  der um- 
gestellten Silbe die dargebotene Silbe selbst als Reaktionssilbe laut 
ausges?rochen ha~. Eine derartige Fehlreaktion t ra t  im ganzen in 
5 F~llen ein, und zwar 1 mal bei einer g-Silbe (17. Versuchstag, 1. U- 
Hemmungsreihe, 9. Silbe) und 4mal  bei einer n-Si]be (17. Versuchstag, 

1) Der Umstand, dab die U-Zeiten der zur 16a-Reihe geh6renden Silben die 
kiirzesten sind, scheint trotz der au~faUenden l~egelm~tBigkeit einem Zufall zu ver- 
danken zu sein. Denn die Reihenfolge derselben Silben am 17. V-Tage ist: 
a) 8~, 16s, 21, 169, 16x, 1611, 2~, 85, 163, 41 , 2~, 83, 16~. Unddie Reihen- 
folge der U-Zeiten der Silben der Gruppe b am 18. V-Tage ist: b) 1615, 1611, 83, 
16~, 81, 4v, 169, 21,43,165, 45,163, 22,161. Auch die Gegeniiberstellung der 
Durchschnittswerte der Silben der verschieden langen Reihen beimU am 17. 
und 18. V-Tage (s. d.) zeigt, dab yon einer regelmgflig besonders kurzen U-Zeit 
der zu den 16er-Reihen gehSrigen Silben keine l~ede sein kann. Anderenfalls h~tte 
es nahegelegen, die Verkiirzung der Rp-Zeiten bei den 16er Reihen mit der gr~l~eren 
Annehmlichkeit des Lernens dieser Reihen (vgl. S. 201) in Verbindung zu bringen. 
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2. U-Hemmungsreihe, 11. Silbe; 3. Reihe, 2. Silbe; 19. Versuchstag, 
1. U-Hemmungsreihe, 2. Silbe ; 2. Reihe, 1. Silbe). Es ]iegt bier offenbar 
ein Tatbestand vor, den man als Perseveration einer frfiheren T~tigkeit 
bezeichnet hat: Eine frtiher ausgeftihrte T~tigkeitsart, hier da~n Lesen 
der daxgebotenen Silbe, tritt spontan wieder auf, ohne dab man. sie auf 
eine Assoziat.ion mib dem be~reffenden Reiz zuriickzuffihren h~tte. 
Diese sehr h~ufig vorkommende Erseheinung, auf deren Charakter und 
Ursache noch zurfickzukommen sein wird, hat man, ebenso wie das 
,,freie Steigen" einze]ner Vorstel]ungen, mit dem Namen der Persc- 
veration belegt.. Die Gleiehartigkeit des Wiederauftauchens frfiherer 
VorsteIIungen einerseits mit dem Wiederausfiihren vorhergegangener 
T~tigkeiten andererseits is~ jedoeh nieht erwiesen; d. h. es ist noeh 
nicht der Beweis daffir erbracht, dal3 beide Vorg~nge den gleiehen 
Oesetzcn unterstehen. Ich m6chte daher ein so]ehes yon der Vp 
nicht beabsichtigtes und aueh nicht auf die Eigenart des betreffenden 
Reizes zurfiekftihrbares Wiederholen einer vorhergehenden T~tigkeit, 
wie es besonders h:ciu~[ig unmittelbar nach dem Wechsel in der T~ttigkeits- 
art eint.ritt, mit dem besonderen Terminus: Persist.enz der TStigkeitsart 
belegen, ohne damit bereits eine besbimmte Theorie dieses Tatbestandes 
verbinden zu wollen (vgl. S. 268). 

5. Zusammenfassung. Die Methode der ,,Zeitreihe"~ 
Zusammenfassend w~re also zu bemerken: Der Versuch, den Einf|uf~ 

der Reihenl~nge bei gleieher Wiederholungszahl auf die GrSl3e der 
,,repro'Juktiv-determi nierenden Hemmung" mit don angegebenen Mitteln 
festzustellen, war mif~glfickt, wei| trotz der vorausgegangenen etwa 
300 Wiede~ho]ungen und der maxiinalen Aufsagegeschwindigkeit beim 
Rezitieren der gelernten Reihen es wcder bei der Gruppe a noch bei der 
Gruppe b zu der erwarteten allgemeinen Verz5gerung der heterogenen 
T~tigkeit U gekommen war, Nur in zwei F~llen traten (lie ursprtinglich 
erwarteten Phanomene auf: einmal eine Hemmung (17. V-Tag) und 
einmal eine i. F. (18. V~Tag). Beidemal han(lelte es sieh jedoeh um 
die Wirkung einer Identifizierungs-Tendenz, die sich, zunachst nur die 
Bekanntheit oder Unbekanntheit der dargebotenen Silben betreffend, 
als NebenprozeB neben dem U ge]tend macht. Oicse Tendenz speziali- 
siert sich jedoch inhaltlich immer starker und gewinnt an Gewicht, 
um endlich gegen Ende des 17. Versuchstages zu einer ,,Hemmm~g" 
und gegen Ende des 18. Versuchstages zu einer i. F. zu fiihren. 

Der Nachweis der Identifizierungstendenz und ihrer Entwicklung 
sttitzt sich auf eine besondere Art der Verwertung der Selbstbeob- 
achtungen. Die Verarbeitung yon Selbstbeobaehtungen gesehieht im 
allgemeinen so, dal~ man die dureh sie festgestellten Erlebnisse ihrer 
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gr61~eren oder geringeren ~hnliehkeit nach in Gruppen zusammenfal~t. 
So wird die ,,Existenz" bestimmter Erlebnistypen, d.h.  , ihr Vor- 
kommen iiberhaupt", sichergestellt, z. B. der Typus : ,primiirer Willens- 
akt" oder ,,unanschauliches Wissen". Die weitere Forschung betrifft 
dann die verschiedenen Eigenschaften des Erlebnisses, und man wird 
in der Regel bemiiht sein, einerseits mSglichst entgegengesetzte, 
andererseits mSglichst verw~ndte Typen aufzufinden und sie nach 
dem Satze: ,,Natura non fezit saltus" in eine kontinuierliche Reihe 
zu ordnen. So gelangt man zu ,,Qualit~itenreihen ''1) und Aussagen 
yon der Form: ,,Es gibt (iiberhaupt) Psyehisehes yon der und 
der Art." 

Die bier verwendete Methode begntigt sich dagegen nicht mit der 
Feststellung, dab iiberhaupt Erlebnisse bestimmter Art aufgetreten 
sind, sondern versucht der zeitlichen Lage der Erlebnisse im einzelnen 
nachzugehen, und zwar in zweierlei Hinsieht. 

1. Es wird mSglichst genau" festgestellt, in welcher zeitlichen 
Reihenfolge die verschiedenen Erlebnisse innerhalb des betreffenden 
Versuches aufgetreten sind. 

2. Es werden ,,Zei$reihen" zusammengestellt, die die ganze Gruppe 
yon Versuchen beriieksichtigen. 

Ein Versueh pflegt ja nicht als einzelner isolierter Versueh durch- 
gefiihrt zu werden, sondern in einer grSl~eren Reihe gleichartiger oder 
verschiedener Versuche zu stehen. Die Aufstellung von ,Zeitreihen" 
will diesem Umstand dadurch gerecht werden, dab sie die Versuehs- 
gruppe als Ganzes betraehtet und zusieht, ob sich bestimmte Ent- 
wieklungen feststellen lassen. Dabei kann man im allgemeinen so 
vorgehen, dab man ,,entsprechende" Teilprozesse bei den einzelnen 
Versuchen aufsueht, z.B. die Auffa~sungsprozesse (vgl. die Tabelle 
im II. Teil) oder wie hier die ,Bekanntheitserlebnisse", und ihre all- 
mahliche oder sprunghafte Veriinderung (Konstanz) im VerlauI der 
Versuchsreihe ermittelt. 

Eine solehe Verimderung kann die Eigenschaften des in Frage 
stehenden Teilerlebnisses nach Inhalt und Ausgepr~gtheit betreffen, 
seine Zeitlage gegentiber anderen Teilprozessen oder schliel~lich sein 
Auftreten oder Fortbleiben. Was als ,,entspreehender" Teilprozel~ 
anzusehen ist, kann je naeh der Saehlage versehieden sein. Bisweilen 
geniigt eine i~ugere tid~nliehkeit als Richtschnur: man kann z. B. die 
Entwicklung der Erwartungserlebnisse verfolgen. Aber auch die 
,,Bekanntheitserlebnisse 'r und ,,Unbekanntheitserlebnisse" in unserem 
Beispiel wird man als ,,entsprechende" Erlebnisse anzusehen haben. 

1) Vgl. J. Lindworslaj, Der Wille, seine Erscheinung und seine Beherr- 
schung. S. 12. Leipzig. 1919. 
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SchlieBlich kann man, abgesehen yon solchen ,,morphologisch ~qui- 
valenten" Teilerlebnissen, auch der Entwicklung ,,physiologiseh ~qui- 
valenter" Teilprozesse nachgehen, deren ,,Funktion" fiir die Ges~mt- 
leistung in den verschiedenen Versuchen sich entsprechen mii~te. 

Allemal jedoch werden die Einzelerlebnisse (Einzelversuehe} nieht 
naeh ihren J~hnlichkeiten geordnet, sondern die tats~ichliche Ze~t[olqe 
wird zum Grundparameter gemacht, demgem~l~ die beobaehteten Ver- 
~nderungen angeordnet werden. So entsteht eine ,,Zeitreihe", an der 
bestimmt geriehtete Entwicklungen, ein ]~luktuieren oder die Kon- 
stanz der verschiedenen Teilprozesse deutlieh wird. 

Der Zweek der Aufstellung einer Zeitreihe von Selbstbeob~chtungen 
oder Zeitwerten ist vor allem der, nieht nut, wie bei den bisherigen 
Ans~tzen in dieser Richtung, Gesetzlichkeiten, sondern aueh eirmelne 
konkrete Gebilde oder Vorg~nge deutlieh zu maehen, die bei Betremh- 
tung der einzelnen isolierten Versuehe verlorengehen wiirden. Fiir 
uns sind hier besonders die T~tigkeitsarten wesentlich, die h~ufig nur 
sehr sehwer beim FAnzelversuch geniigend eingehend beschrieben werden 
kSrmen. ~hnlieh verh~lt es sieh mit ~nderen Erlebnissen mehr zu- 
st~ndiieher Natur, die sich erst w~hrend grSBerer Zeitr~ume zu ver- 
~ndern pflegen. Gerade sie abet kSnnen die entscheidenden Beding- 
ungen bestimmter Erseheinungen enthalten. 

Der einzelne Versueh ist kein in sieh abgeschlossenes System. 
Nieht selten gestattet daher erst die Berticksiehtigung der individuellen 
Zeitlage eines bestimmten Versuches innerhalb einer Reihe yon Ver- 
suehen eine Erkl~rung der aufgetretenen Wirkungen. FAn stKrkeres 
Heranziehen yon Zeitreihen wiirde somit einen wesentliehen Sehritt 
yon der bloB statis~isehen Bearbeitung zur Erkl~'rung des individuellen 
Falles bedeuten. 

DaB die •ethode der ,,Zeitreihe" brattehbar ist, d.h.  dal3 sie ob- 
jektive psychische Vorg~nge und Bedingungen festzustellen gestattet 
und dab insbesondere die so ermittelte Idengfizierungstendenz keine 
zuf~llige, durel~ eine gesehickte Anordnung vorget~usehte Erseheinung 
ist, kann sich, wie die Priifung aller wissensehaftlieher ,,Methoden", 
nur an der wissenschaftlichen ,,Praxis" erweisen: die NIethode muB 
zu in sieh konsequenten and naehpriffbaren Ergebnissen fiihren. 

Dal3 sieh diese Art des Heranziehens der Selbstbeobaehtung in der 
Tat als methodiseh einwandfrei bew~hrt, mSgen die beiden folgenden 
verwandten Versuehsreihen B und C erweisen, die ieh entgegen dem 
Yorgehen bei den sp~teren Versuehs-Mehffaehreihen bier explizit wieder- 
gebe. Sic zeigen, abgesehen yon interessanten FAnzelheiten, bis ins 
einzelne auffallend parallele Ergebnisse. 

Were die gegebene Deutung bereits hinreiehend gesichert erseheint, 
mag die Versuehsreihen B und C iibersehlagen. 
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II. Versuchsreihe B. 

1. Das Lernen der Reihen. 
Ungef~hr gleiehzeitig mit der Reihe A wurde eine 2. Versuehsreihe durchge- 

f0hrt, dlc ebenfalls ursprfinglich den Einflull der verschiedenen Reihenl~n~e, 
denen die gelernten Silben angeh~ren, auf die Hemmung heterogener T~tigkeiten 
zu untersuchen beabsichtlgte; diesmal sollten jedoeh nicht die Zahl der Wieder- 
holungen fiir die versehiedenen Reihen gleich gehalten werden, sondern die 
durchschnittliehe Rezibztlo~geschwindigl~ei~ beim Aufsagen der Reihe. Die ver- 
sehiedenen Reihen wurden also an den einzelnen Versuchstagen derart wiederholt, 
dab sieh die Rezitationszeiten der 4er, 8er und 16er Reihen nahezu verhielten 
wie 1 : 2 : 4 .  Es wurden im ganzen nur eine 4er, eino 8er undeine 16er l~eihe 
gelemt. Die l~ez-Gesehwindigkeit wurde wieder mit der Stoppuhr gemessen. 
TabeIle 34 zeigt die WiederhohmgszaMen und die Zeiten der ersten 7 V-Tage. 

T a b e l l e  34. 

V.-T. ]] Reihe ILesler t Rez I W l t~M 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Es bedeuten: tam ~ durchschnitfliche, tk ~- kfirzeste Rez-Zeit 

tk 

1 
3,4 
8,9 

0,7 
2,9 
5,2 

0,6 
2,3 
4,8 

0,4 
2,4 
4,0 

0,6 
1,6 
3,2 

d,4 
1,5 
2,8 

0,4 
1,1 
2,8 

des V-Tages in Seko 

D~ bei der 4er Reihe die Maximalgesehwindigkeit erreieht war, wurde bereits 
am 8. V-Tage nach einer Wiederholungszahl yon 160, 110 resp. 50 mit den U- 
H_reihen begonnen. 

Zuvor wurde am 5., 6. und 7. V-Tag zum Einftben des Urnstellens eine Reihe 
yon 12 Sflben im ganzen 9real umgestellt. Die Durchschnitts-U-zeit der letzten 
Reihe am 7. V-Tage betrug (Tabelle 35): 

Psychologische Forschung. Bd. 1. 16 
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T a b e l l e  35. 

Z 
aM 
mV 
n 

U v o n  u-Silben. 

897 
884 
104 
12 

Am ~ und 7. V-Tage wurden Ierner die sp~ter als n-Silber~ benutzten Silben 
�9 m ganzen 5real gelesen. 

2. Die Priifang der Assoziationswirkung. 

a) Die heterogene Tiltigkeit U am 8. und 9. V-Tag. 
Am 8. V.Tag wurde zun/~chst eine ]%eihc von neuen Silben umgestellt (Ta- 

belle 36): 
T a b e l l e  36. U neuer Silben. 

Z 1016 
aM 1096 
mV 230 
n 11 

Darauf wurden die ungeraden g-Silben abwechselnd mit n-Silben als zwei 
U,Hreihen dargeboten, danaeh die geraden g-Silben und die n-Silben als zwei weitere 
U-Hreihen. Die Reihen begannen ullemal mit zwei n-Silben (Tabelle 37, 38): 

T a b e l l e  37. 

a) Durchschnit$ der beiden ersten 
U-Hreihen. 

Z 
aM 
mV 
n 

n-Silben 

1062 
1063 

94 
17 

[b) Durchschnitt der beiden letzten 
U-Hreihen. 

g-Silben I ll+?--g 

989 1--73 Z 
1053 --10 aM 
264 mV 

n-Silben g-Silben n§ 

951 
971 

71 
16 

977 
1039 
130 

11 

§ 
+6s 

Als Tagesdurchschnltt der U-Hreihen ergibt sich (Tabelle 38): 

T a b e l l e  38. 

I n-Silben n+?~g _ I g-Silben 

Z 1000 986 - - 1 4  
aM 1019 1045 -%26 
mV 98 138 
n 33 20 

Im Durchschnltt Bind die U-Zeiten der g-Silben also gleich denen der n-Silben. 
Sub~el~ive Hemmungserlebnisse oder i. Fehlreaktlonen traten iiberhaupt nlcht au/. 

Die Sd~rtbeoba~tungen ergaben folgendes: 
Beim Einiibon des U war besonders darauf geachtet worden, dab vor dem 

Umstellen immer innerlieh gelesen warde. Auch jetzt gibt die Vp. an: ,,Ieh lose 
immer vorher". Erst nach der 2. U-Hreihe gibr die Vp etwas fiber die Bekannt~eit 
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yon Sflben an: ,,Einige Silben sind bekannt. Einige waren aus den Reihen, die ich 
gelernt babe. Ich habe das ~emerkt, schon bevor ich antwortete. Das a6rte mlch 
ffar nicht, sondern es half ein wenig. Ich kann dann schnellcr lesen. Die meisten 
Silben habe ich noch hie gelesen." 

Am Ende des 8. V-Tages wurde zur Auffrischung der Assoziationen ein Re- 
zitieren der g-Silben vorgenommen (TabeUe 39): 

T a b e l l e  39. 

0,6 
1,2 
2,8 

Am 9. V-Tage win'de zun~chst rezitiert (Tabelle 40): 

T a b e l l e  40. 

V.-T. ~ [ .  tk l~eihe Rez i W tam 

9. 0,5 
1,6 
2,6 

Dauach wurde eine Reihe u-Silben umgesiellt (TabeUe 41): 

T a b e l l e  41. U yon u-Silben. 

Z 894 
aM 893 
mV 67 
n 11 

Darauf wurden wiederum zun~chst die ungeraden, dann die geraden g-Silben 
mit n-Silben vermischt als U-Hemmungsreihen dargeboten (Tabelle 42 u. 43). 

T a b e l l e  42. 
~) U-Hreihe 1 und 2. 

n-Silben g-Silben n + ? = g 

Z 
aM 
mV 
n 

842 
831 

69 
13 

800 
807 

78 
13 

~ 4 2  Z 
--24 aM 

mV 
n 

b) U-Hreihe 3 und 4. 

+ST 
+59 

T a b e 1 le 43. Tagesdurchschnitt der U-Hreihen. 

Z 
aM 
mV 
n 

n-Silbcn 

82 
29 

g-Silbe:, 

804 
8O2 

85 
22 

n+?=g 

+30 
+Z5 

16" 
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Eine allgemeine Verz~gerung der U.t~tigkeit durch die ,,entgegenwirkenden 
Amoziationen" ist also wiedertun nich$ bemerkbar. Subjeldive Hemmungen oder 
i. ]P. trate~ ~ieht auf. Von den Selbstbeobachtungen ist zu erw~hnen: (1. U-Hreihe) 
,,einige Silben sind bekannt, es sind dieselben, die ich gelernt habe. Es ~ reich 
das gar nirh2. Umgekehrt, es geht dann etwas leichter." Am Ende der 3. U,Hreihe 
,,Der Unterschied zwischen den bekannten und unbekannten Silben ist nicht grolL 
Etwas leichter sind die bdcannten". 

b) Die Assoziationswirkung bei ,,indifferenter" Tiitigkeit (Elf). 

Am 10. V-Tage wurden zun~hst  die gelernten Reihen 10real zezitiert (Ta- 
belle 44): 

T a b e l l e  44. 

V.-T. ~ tk 

10. 4 ] 5 I 65 t 0,5 I 0,4 
8 I 5 I ~26 I 1184 I 1,4 

16 2,6 

Danach wurde die Instruktion Ei/erteilt ,  aber in etwas speziellerer Form, 
derart, dab eine verbale Reaktion verlangt wurde: ,,Sagen sie das erste Wort, das 
ihnen einf~llt. Es ist gleich, ob es ein- oder mehrsilbig, sinnvoll oder sinnlos ist !" 

Zun~chst wurde bei dieser Instruktion eine Reihe yon 12 neuen Silben dar- 
geboten. Es wird in der Regel mit einem sinnvollen Wort reagiert. 

Dann wurde bei derselben Instruktion eine aus 9 n- und 7 g-Silben gebildete 
Reihe dargeboten (Tabelle 45): 

T a b e l l e  45. girl 

]1 n-Silben g-Silben 

Z 1455 1785 
aM 1569 1747 
mV 235 167 

In der Regel wurde mit einem sinnvollen, der dargebotenen Sflbe verwandten 
Wort reagiert. Zweimal wurde umgestellt und zwar bei der 2. und bei der 4. Sflbe 
(beides n-Silben). Die Vp. bemerkt dazu: ,,Ich habe umgestellt. Ich habe bereits 
eino gewisse Gewohnheit, umzustellen. Sobald die Klappe f~Ilt, will ich unwill- 
kiirlich umstellen. In der vorigen Reihe (neuer Sflben) babe ich es immer verhindert. 
Die Tendenz dazu war etwa 3 bis 5 real vorhanden. Diesmal gelang mir das Ver- 
hindern nicht." Diese Aussage zeigt deutHch die Labilibit der gin~llung ,,Ei/'" und 
ihre Tendenz zu Nebeneinstellungen auf T~tigkeiten mit bestimmterem Inhalt. 
Auch das Reagieren mit sinnvollen Worten ist demgem~B wohl ~ls die Wirkung 
einer unwillkiirlichen Spezialisierung der Einstellung Elf aufzufassen. 

Die Notwendigkeit, au8 der in~truktionsgem(2/3eu Paasivit~t doch irgendwie, wenn 
aueh vielleicht mSglichst wenig, hinauszugehen, veranschaulichen folgende An- 
gaben: ,,Das Reaktionswor~ komm~ nicht yon allein, ich mu6 danach suchen. 
Ich habe zun~chsr nichts; eine vollkommene Leere des BewuBtseins. Dann mu6 
ieh reich bemiihen; aktiv sein. Ich bin nich~ ganz passiv. Wie das Wort dann 
eintritt, weifl ich nicht. (Ich babe keine absichtliche oder unabsichtliche Richtung, 
vielleieht suche ieh nach etwas Sinnvollem. Das tritt dann unwillkiirlich ein. 
Dann ist es leichter)". 
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Wesentlleh ist ]erner, daft bei kelner einzigen der dargebotenen vSllig geldu/igen 
g.~ilben Bekanntheit au]trit~ oder son~ irgendeine Art des Wiedererkennens. Auf 
die Frage des V-leiters gab die Vp naeh ]~eendigung der Reihe an: ,,Ich babe 
sieher hie gemerkt, dal~ Silben aus gelernten Reihen vorkamen." Trotz der immer- 
lain nieh~ geringen W iederholmagszahl (183, 126 resp. 65) mad der Tatsaehe, dab 
die Reihen glatt und fehlerlos auswendig hergesagt werden konnten; trotzdem 
ferner, wie ein Versueh ergab, die Instruktion: ,,Bezeichnen der dazugehSrigen 
Reihe" riehtig erledigt wurde, war also bei der Instruktion Eif eine Bekanntheit 
der Silben nicht eingetreten, geschweige denn die n~ehste Silbe eingefallen.. 

c) Homogene und heterogene Ttitigkeit am 10. Versuehstage. 

Es wurden nun alle ungeraden 14 g-Silben in unregelm~l~iger Reihenfolge dar- 
geboten mad dafiir die Instruktion erteflt: Nennen der n~ehsten gelemten Silbe 
(Rp). I)er Durehsehnitt der 11 riehtigen Reaktionen war (Tabelle 46): 

T a b e 11 e 46. Rp der richtigen Reaktionen. 

Z 1152 
aYi 1594 
mV 679 
n I I  

Bei 2 Silben (81, 85) wurde zun~chst mit: ,,Ich weig nieht" reagiert (4963 mad 
3354 o), sogleich darauf dann die n~chste Silbe richtig genannt. Bei der Silbe 16z~ 
wttrde ebenfalls Unbekanntheit angegeben: ,,Die Silbe ist sicher unbekannt". 
Erst nach etwa 15 Sek. (es war die letzte Silbe der Reihe) kam plStzlich das Er- 
kennen. 

Zum Schlul3 wurden die ungeraden g-Silben mit den n-Silben vermiacht 
nochmals als zwei U-Hreihen dargeboten. Wiederum waren beide U-zeiten 
armithernd gleich (Tabelle 47): 

T a b e 11 e 47. U-Hreihen. 

Z 
aM 
mV 
ii 

n-Silben 

94O 
966 
135 

17 

g-Silben 

914 
921 
95 
11 

n+?=g 

--26 
--45 

Hemmungserlebnisse oder i. F. traten nicht auf. Bei den g-Silben trat in der 
Regel Bekanntheit ein, und zwar meistens vor dem U. Erwi~hnenswert fiir die 

Ursaehen des Auftretens dieser Identifizierungsprozesse und ihres Charakters als einer 
unabhangig yon der einzelnen Silbe bestehenden unbeabsichtigten Nebentendenz sind 
folgende Selbstbeobachtungsangaben: ~Tach der 11. Silbe (n) der ersten U-Hreihe 
gibt die Vp an: ,,Ich sehe seit der letzten Silbe (g), ob die Silbe bekarmt ist oder 
nicht." Naeh der 9. Silbe (g) der 2. U-ttreihe bemerkt sie: ,,]3ekannt vor dem U. 
Friiher mul~te ich reich zwingen zum Lesen (inneren Lesen vor dem Umstellen). 
Ich fiirchtete immer, dal~ ich nicht lesen wiirde. Und jetzt lese ich mit Interesse, 
well ich wis~en will, ob die Silbe bekannt ist oder unbekannt. Auch abgesehen vom 
Lesen ist mir das U bei gelernten Silben hichter, weil ich sie besser kann." Daft 
die Idt-prozesse vor dem U die U-t~tigkeit nicht st6ren, wird mehrmals ausdriick- 
lioh betont. 
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Ebenso wie bei der Vp A kamen bei einer n-Silbe (8. V-Tag 4. U-Hreihe) und 
bei einer g-Silbe (8. V-Tag 1. U-Hreihe) Lesungen vet. Bei der letzten g-Silbe der 
3. U-Hreihe endlieh wurde die zun~iehst innerlieh.umgestellte Silbe noehmals um- 
gestellt, so dab wiederum die dargebotene Silbe lau~ ausgesproehen wurde. Die 
Vp gab dazu an: ,,Ieh stetle manehmal naeh dem Ausspreehen der umgestellten 
Silbe diese Silbe noehmals urn, und dann woiB ieh ganz sioher, dab es riehtig war." 

IH. Versuchsreihe C. 
1. Lernen der Reihen. 

Zu dem urspriinglich gleiehen Zweeke wie bei den Vpen A and B wurde in 
~hnlicher Weise yon der Vp C je eine Reihe zu 4, 8 und 16 Silben gelernt, und zwar 
dureh Lesler und vor allem durch Rez der Reihen. Am Ende des 5. V-Tages, - -  
die V-Tage folgten sich im Abstand yon zwei Tagen mig Ausnahme des 6. V-Tages, 
der dem 5. unmittelbar folgte - - ,  war eine Wiederholungszahl yon 234 erreieht. 
Die Durchschnittszeit flit das Rez dieses Tages (taM) und die ktirzestc Rez-Zeit 
dieses Tages (tk) betragen (Tabelle 48): 

T a b e l l e  48. 

5. 4 234 0,6 0,4 
8 234 1,2 1,1 

16 234 2,4 2,2 

Nach dem Rez wurde zum ~r~ten Mal das U eingeiibt und zwar durch das 
zweimalige Umstellen einer Reihe von ] 1 u-Silben. Die Zeiten dafiir waren (Ta- 
belle 49): 

T a b e l l e  49. U yon u-Silben. 

Z 1006 
aN[ 979 
mV 108 
n 22 

Es wurde besonders darauf geachtet, dab die Vp die dargebotene Sflbe zu- 
n~chst innerlich las. Das Umstellen wurde bald automatisch (3. Silbe der 2. U-Hreihe : 
,,Das Lesen erlebt man, das U wird garnich~ mehr erlebt, es finder scheinbar 
gleiehzeitig mit dem Aussprechen staSt. Jedenfalls geht die Vorstellung der um- 
gcstellten Silbe dem Aussprechen nicht vorher." 

Betreffend der Idt-prozesse ist zu bemerken (1. U-reihe 2. Silbe): ,,Naeh dem 
Aussprechen, nachdem ich die Au/gabe erledigt und das Bewul]tsefll der Richtigkeit 
hatte, habe ich mir die Silbe daraufhin angesehen, ob sie unter de~ yon mir ge- 
lernten war und das als nicht zutrcffend abgelehnt." Hier maoht sieh also eine 
ldt-te~denz bei einer Silbe bemerkbar, die noch nicht ~ i t  anderen Silbe~ assozilert 
oder einzeln gelernt war. ]3ei der 5. Silbe 2. U-reihe gibr die Vp wiederum an: 
,,In der Naehperiode findet anscheinend manchmal ein Lesen der dargebotenea 
Silbe start!" Als besonderen Grund dafiir ~b t  die Vp an: ,,Vielleicht zur Kon- 
trolle, ob das U richtig war". Das nochmalige Sich-hinwenden zur dargebotenen 
Silbe, das naturgemiiB das Idt begtinstigt, besitzt bier vielleieht also eine 
Funk~ion auch bei der Ausfiihrung des U. 

Endlich wurden die am niichsten V-Tag als n-Siibez~ verwendeten Silben einer 
viermaligen Le,s'ung unterzogen. 
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2. Die Priifang der Assoziationswirkung. 
a) Die heterogene Tiitigkeit U. 

Am 6. V-Tag wird ztmi~chst die U-tdtigkeit nochmMs an den u-Silben ein- 
gei~bt (Tabelle 50): 

T a b e l l e  50. U von u-Silben. 

Z 865 
aM 890 
mV 75 
n l l  

Zuvor wurde die Instruktion: ,,Erst Lesen, dann Umstellen!" wiederholt. 
Sie wurde yon der Vp aueh betolgt, und zwar wurde das innerliche visuelle Lesen 
in der l~egel verbunden ,,mit einem innerlichen Sprechen. Das dient als Kontrolle, 
dab ieh wirldieh lese." 

Die U-tditigkeit als ganzes wird folgendermaBen beschrieben. Die Vp unter- 
seheidet ,,zwei verschiedene Akte":  ,,1. die Auffassung der Silbe, die ich vielleieht 
sehon als Lesen bezeichnen kSrmte und 2. das innerliche Ausspreehen der gelesenen 
Silbe. Das zweite tue ich nut, well ich nicht sicher weiB, ob das erste schon als 
Lesen bezeichnet werden kann." Daran schlieBt sich als 3 ,  am schw~chsten be- 
wuBter Akt da~ eigentliche Umstellen an: ,,Das U wird kaum noch als besonderer 
AI~ bemerkt." 

Das Auffassen der dargebotenen Silbe, das ja als Bedingung des Wirksam- 
werdens der yon einer Assoziation ausgehenden Rp-tendenz gilt, scheint beim U 
also jeden~alls geniigend sic~.ergestellt. 

Nunmehr wurden zwei aus ungeraden g-Silben und n-Silben gemischte 
U-Hreihen dargeboten. Sie wurden mit 2 n-Silben begonnen. Es ergab sieh 
(Tabelle 51 u. 52): 

T a b e l l e  51. 
a) 1. U-Hreihe b) 2. 

'= I n-Silben]g-Silb.en In+? ='g ~ - -  

Z 811 799 --12 Z ]] 640 713 
aM[] 808 798 --10 aMtl 628 710 
m u  59 71 mV 37 83 
n II 9 6 n ]l 5 4 

T a b e l l e  52. 
U-Hreihe 1. und 2. U-Hreihe 

n+?=g 

~73  
+82 

t] n-Silben[g-Silben 

ZM 741 792 
743 763 

V ,1 82 
14 10 

n+?:g 

+ 5 1  
§  

In  ganz au/]allender Parallele zu de~ Vpen A und B ergibt sich bei der 1. U-H- 
reihe eine gerlnge Verki~rzunff, bel der 2. U-Itreihe elne VerlSngerung der U-zeiten 
der g-Silben gegeniiber denen der n-Silben. Im  Durchschnitt beider Reihen ergibt sich 
eine geringe VerlSngerung der U-zeiten der g-Silben (beim aM um 20 a). 

aa) Der Nebenprozefl der Identifikation und seine Entwiek!ung. 
Die Selbstbeobachttmgen zeigen, dab mit dieser ~uBeren Para]lelit~t zu der 

Vp A aneh die Entwicklung der tatsfichlich stattfindenden psychisc]len Prozesse 
tibereinstimmt, dab es sich n~mlich wiedcrum um das Auftreten und allmShllche 
Sichausb'reiten yon IdenH/izier~gsprozessen handclt. 

a) 1. U-Hreihe. 
Bei der 5. Sflbe (2. g-Silbe 8a; 680 o) gibt die Vp zum erstenmal ein Bekannt- 

heitserlebnis an: ,Nachtr~iglich als bekann~ erkannt." Ebenso t r i t t  bei der 7. und 
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10. Silbe (16~; 966 v und 43; 840 o) nach dem U Bekanntheit ein. Bei der niichsten 
g-Silbe (12., 1611; 803 ~) gibt die Vp. an: ,,Bekannt; ieh weiB nicht, ob es nieht 
sehon beim Lesen bekannt war". Bei der ns g-Silbe (14., 8:; 707 a und 165) 
tr i t t  die Bebanntheit ,,schon beim Lesen, also vor dem U" ein, und ebenso bei der 
folgenden g-Silbe (16., 16~) am Schlusse der 1. U-tIreihe. Hier fiigt die Vp hinzu: 
,,Sonst wie gewShnlieh. Es (das U) geht genau so vor sich. Es kommt nur das 
deutliehe "Bewu~tsein der Bekanntheit hinzu und die Tendenz zu suchen, in wel- 
chef Reihe die ~ilbe steht und welches Glied au/ sie /olgt. Wiihrend des Lesens lasse 
ich mir keine Zeit dazu, sondern ieh gehe dieser Tendenz erst naeh, werm die 
Aufgabe erledigt ist. Im allgemeinen gelingt as mir. Manchmal breche ich diesen 
Vorgang, weft er l~icht instruktionsgem~$ ist, ab; das gelingt abet nicht immer ~ 
Ferner wird tiber die Naehperiode naeh den unbekannten Silben (n) beriehtet: 
,,Ieh sehe die exponierten Silben noah einmal an; lese sie aueh noch einmal. Be- 
trachte aber die Aufgabe im wesentliehen als erledigt. Hin und wieder stelle ieh 
mir selbst die Frage, ob die Silbe nicht etwa doeh zu den gelernten Silben gehSrt." 

Ebenso wie bei der Vp A tr i t t  also eine Entwicklung der Idt-prozesse dahin 
ein, daB sie aus ihrer Stellung in der Periode nach dem U allm~hlieh vor das U 
treten. Eine inhaltliche Entwicklung der Idt-tendenz tr i t t  in den Selbstbeobach- 
tungsangaben zun~chst nicht zu Tage. DaB die Vp die fiber die allgemeine Be- 
kanntheit hinausgehenden Prozesse jedoch lediglich nicht erw~hnr hat, zeigt die 
Angabe am SehluB der Reihe, dSe es deutlich maeht, dab zutetzt jedenfat]s auch 
ein Suchen nach der zugeh6rigen Reihe stattgefunden hat. 

Die sehr klare und interessan~e Angabe (die Vp is$ selbst Psyehologe) zeigt 
besonders ansehaulich die Richtigkeit der bereits bei der Vp A gegebenen Charak- 
r der Idt-prozesse: DaB man diesen Vorgang ni~mlieh als einen zielstreblgen 
Prozefl aufzufassen hat, wie er ~hnlieh etwa durch das Stellen einer Nebenaufgabe 
hervorgerufen werden konnte. Die Hauptaufgabe, das U, zwingr diesen Idt-prozeB, 
sich ihr anzupassen. Die dem Aussprechen der umgestellten Silbe vorangehenden 
inneren U-prozesse seheinen dabei dureh das Nebenhergehen yon Idt-prozessen, 
wenn iiberhaupt, so jedenfaUs nut in auffallend 9erlngem Grade gestgrt zu werden. 
Dagegen erfordert das Aussprechen der umgestellten Silbe ein Unterbrechen der 
Idt-prozesse. Die Angabe am Sehlusse der 1. U-Hreihe zeigt, dab gerade dieses 
Unterbrechenmi~ssen der berei~s eingeleiteten Idt-prozesse die Hauptge/ahr fi~r elas 
Auflreten yon Schwlerigkeiten bildet. Sie best~tigt damit aufs beste einen bereits 
bei der Vp A als wahrseheinlich bezeiehneten Saehverhalt. 

Die Angabe am Schlusse der Reihe zeigt ferner, dab die Idt-tendenz nieh~ 
etwa nur bei den g-Sflben, sondern aueh bei den n-~qilben aufgetreten ist und 
also nieht etwa als eine jedesmalige Wirkung der Assoziationen der g-Silben auf- 
gefaBr werden daft. 

fl) 2. U-Hreihe. 

Die Idt-prozes.~e zeigen eine weitere Steigerung. Bei 15 dargebotenen Silben 
wird in 12 F~llen (7 g-Silben, 5 n-Silben) eine Idt  vorgenommen, und zwar 
setzb der Idt-prozeB regelmSflig bereits vor dem U ein. Bei der 4. Silbe (II t ;  (}51 ~) 
b~merkt die Yp: ,,Leichte StSrung dadurch, dab ich die Silbe erst daraufhin an- 
gesehen habe, ob sic bekannt ist oder nieht." Bei der 5. Silbe (81; 637 o) maeht 
sieh die Idr zum ersten Male bereits in der Vorperiode geltend: ,,In der 
Vorperiode Erwartung, dab miiglieherweise eine bekannte Silbe erscheinen wiirde. 
Beim Lesen sofort der Eindruck der Bekannthei$ mit ]eieh~er ~berraschung, weft 
sie wirldieh bekann$ war. Eine S$Srung oder FSrderung beim U war nieht zu be- 
merken." Desgleiehen wird bei der 8. Silbe (IIa; 669 a) bemerkt: ,,In der Vorperiode 
wleder Abslehg, ~ e  Silbe daraufhin anzusehen, ob sie bekannt ist oder nieht." 
Damit hat das zeitliche Vorver]egen des Beginns der Idt-prozesse, die zun~ichs$ 
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in der Nachperi0de stattfanden, ihr Maximum erreieht. Zugtoieh dokumentiert sich 
an diesem Hinausgehen in die Zeit vor dem Darbieten der Reizsilbe deutlich und 
einwand/re~ die Unabhdngig~ei~ des Au/tretens des Idt-prozesses yon den Assozla$ionen 
der elnzelnen dargebo~enen Silbe und sein Charakter als eines Prozesses, der mit den 
~iels~reblgen, dureh sine Absicht zur Erfiillung einer Aufgabe veranlaBten Prozessen 
wesentllehe (~emeinsamkeiten zeigt. Auch be1 der 9. Silbe (41; 617 ~) berichtet 
die Vp sine solche Erwartung in der u und bei der 10. Silbe gibt sis an 
(IIa; 587 ~): ,,Bekanntheit. Es t r i t t  vielleicht eine schwache Entt~uschung ein, 
werm die Silbe nieht bekannt ist. Warm die Entt~uschung eintritt~ weifi ich nicht." 
Also auch solche der Erwartung in der Vorperiode entsprechenden Vorg~nge in der 
Hauptperiode wie die Entt~uschung kSnnen sieh bemerkbar machen. 

~)2)er das l~ebeneinanderherlau/en der Idt- und der inneren U-prozesse gibt die 
Vp an (6. Silbe, II2; 591 ~): ,,Es ist so, als ob diese Vorg~nge (das Wiedererkennen) 
durchaus parallel zu dem Umstetlen verlaufen und gar nicht dadurch beeinfluBt 
werden. Es ist daher schwer zu sagen, wann die einzelnen Vorg/inge auftmten", 
~md bei der 14. Silbe (IIT; 640 .) ,,Es scheint mir, dab das Wiedererkennen oder das 
:Erkennen als ,,nieht-bekannt" sin Vorgang ist, der sich wi~hrend der Zeit der Re- 
aktion und vielleieht bis in die Nachperiode erstreckt." Aueh bei dieser Vp also 
f~llt es auf, ~ie st6rungsfrei die verschiedenen Prozesse nebeneinander hergehen. 

Dal] vielst'~'ker als das rasche Zuendeftihren der Idt-prozesse bei groBer Gel~ufig- 
keit der betreffenden Assoziation gerade das Nicht-zuende/iihren der eingeleiteten 
Idt-prozesse, das Niehterreichen des Zieles dieser Tendenz die Ge/ahr der StSrung 
in sieh birgt, zeigt die 11. Reaktion (16~; 789 ~): ,,]3ekarmtheit beim Lesen, dann 
leiehter Zweifel, ob es auch wahr war; der wurde in der ]Nachperiode abgelehnt." 
Man daft wohl annehmen, dab die relativ starke Verl~ngerung der Reaktionszeit 
gegeniiber dem ])urchschnitt (schaltet man diese Reaktion aus, so wird der Z der 
g-Silben mit 637 ~ gleich dem Z der n-Silben: 640 ~) auf diesen Zweifel an der 
Richtigkeit des Erkennens zurtickzufiihren ist, der die Vp so stark beseh~ftigt, 
dal3 das U dadureh hinausgezSgert wird. Geht man vom Begriff der Assozlation 
aus, so w~re bier, cla ]a das Zweifelertebnis fiir sine relativ geringe StOrks der 
Assoziation spricht, gerade eine relr gerinffe VerzSgerung der ,,heterogenen" 
U-t&tigkeit zu erwarten. 

Am SehluB der 2. U-Hreihe gibt die Vp auf die Frage, ob Hemmungserlebnisse 
auigetreten sind und sich eine Tendenz zum Aussprechen der n~chsten Silbe be- 
merkbar gemacht hal)e, an: ,,Ich habe sin Erlebnls der Hemmunq heute 4~berhaupt 
nicht gehabt. Ich babe auch beim Reagieren sieher nie die Tendenz gehabt, die 
n~chste Silbe auezusprechen. In der Nachperiode kann diese Tendenz auftauehen, 
und zwar auf Grund der Absieht, die Stelle zu finden, an der die bekannte Silbe 
steht, l~Ianehmal weiB ieh sehr raseh, wo sis steht." Wie bei der Vp A tr i t t  also 
auch bier bisweilen als sslcundSres Mittel ]i~r die Identi/izierung der Stelle das Ver- 
gegenw~rtigen der n/ichsten gelernten Silbe auf. Jedoch geht diese Entwickltmg 
bier weniger welt als bei der Vp. A, wo auch diese Prozesse aus der l~aehperiode 
sehliefllich in die Hauptperiode verlegt werden. 

]~berblickt man die beiden U-I-Ireihen, so erkl/~rt sich die auffallende ParaUe- 
t i ~  in der Entwicklung der U-zeiten der g-Silben relativ zu den n-Silben bei den 
Vpnen A, B und C aus dem entsprechenden Verlauf der Idt-prozesse. Well die 
Idt-$endenz beide Male zundchst nich$ besonders ausffepr(ig~ und weitgehend in ihrem 
Ziel ist, zeigen die ff-Silben zu An]an~ die glelchen, etwas verki~rzten ~J-zeiten 
gegen~ber den n-Silben. Mit der Spezialisierung des Zie~s der Idt-tendenz wachst 
die Ge]ahr der VerzSgerung der U-zeit und zwar bei den g-Silben im allgemeinen 
gtSrker ale bel den n-Silben,. So erld~rt sich die immerhin merkbare relative Ver- 
l~ngerung der g-Zeiten gegeniiber den n-Zeiten. Zu einer eigen~lichen , I tem- 
mung" oder i .F.  kommt es bier ]edoch hie. 
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7) 3. U-Hreihe. Um~tellen navh lautem Vorlesen der dargebotenen Silbe. 

Um ganz sicher zu gehen, dab das Ausbleiben der infolge der Assoziation der 
g-Sflben zu erwartenden Hemmung nicht auf eine mangelhafte Au//assung der darge- 
gebotenen Silben zurtiekzufiihren ist, - -  die vorangehenden Ergebnisse der Selbst- 
beobaehtung, die diesen Faktor bereits aussehlieBen, konnte ieh nieht sogleieh 
mit Sicherheit iibersehen, - -  gab ich der Vp die Instruktion: ,,Sprechen Sie zun~chst 
die erscheinende Silbe mit leiser Stimme (abet nieht nut innerlieh) aus und nenuen 
Sie dann laut die umgestellte Silbe." Es sollte also nicht nur visuell gelesen oder 
,,innerlich" geslarochen werden, sondern es sollte auch die dargebotene Silbe laut 
vorgelesen werden, wenn aueh, um ein Ansprechen des S.ehallschliissels zu ver- 
meiden, in leisem Tone. Er wurden 7 gerade g-Silben und 8 n-Silben vermischt 
dargeboten (Tabelle 53): 

T a b e l l e  53. 3. U-Hreihe. 

Z 
aM 
mV 

n-Silben 

827 
89O 
105 

g-Sflben 

896 
904 
55 

n+?=g 

+69 
+14 

Die durchschziittliche U-zeit differiert also nur um 14 ,~, so dab yon einer 
Hemmung im eigentlichen Sinne wiederum nieht gesprochen werden kann. 
Hemmungseriebnisse oder i .F.  traten iiberhaupt nieht ein. Die Selbstbeob- 
achtung ergab, dab das Befolgen dieser Instruktion der Vp etwas sehwerer f~llt 
wie das der voraufgegangenen Instruktion. Auf die damit verbundene gr5Bem 
Konzentration auf die Haut.)taufgabe ist es wohl zuriiekzufiihren, wenn die Idt- 
tendenz zun~tehst zuri~cktritt. Ers~ bei der 7. Silbe (166; 1006 ~) wirdwiederum ein 
Bekarmtheitserlebnis beriehtet. Ira iibrigen zeigt sich, dab das Suehen naeh der 
genauen Stelle der dargebotenen Silbe nunmehr starker in den Vordergrund tritt. 
Eine Hemmung wird trotzdem nicht erlebt. Die Idt-tendenz macht sich wiederum 
sowohl bei g- wie bei n-Silben bemerkbar: (14. Silbe, IIIa; 791 .) ,,Beim Lesen der 
dargebotenen Silben beginnt ein Priffen, ob die Silbe bekannt ist. Ob dieser ProzeB 
w~hrend des U selbst weitergeht, weiB ieh nicht. Nachher ist er wieder da." Bei 
dieser n-Silbe folgte dann die l~berzeugung, daft sie nicht bekannt ist. 

b) Das Reproduzieren (Rp) der folgenden Silbe und seine Einiibung. 

Nach dem Ausbleiben der Assoziationswirkung bei der heterogenen T~tig- 
keit U und bei der relativ indifferenten T~tigkeit Eif war ebenso wie bei den 
Vpen A und B zu priifen, welche Erscheinungen bei der Instr. ,,Reprodu- 
zieren der n~chsten gelernten Silbe" auftreten wiirden. 

Zuniichst wurde am 7. V-Tag jede Reihe einmal rezitiert und 10mal geleaen. 
Darauf wurde die In;~ruktion Rp (Nennen der niichsten gelernten Silbe) erteilt. 
Als P eize wurden die ungeraden Silben der gelernten Reihen unregelmiiflig gemischt 
dargeboten. Als Durchschnitt der riehtigen Reaktionen ergab sich (Tabelle 54): 

T a b e l l e  54. Rp (richtige Reak~iolmn.) 

Z 1250 
aM 1936 
mV 1110 
n 10 
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Einmal wurde start  der n~chsten die iibern~chste Silbe genannt (169; 1468 o), 
einmal die folgende Silbe nut z. T. richtig ausgesprochen (16r; 6392 o) und einmal 
iiberhaupt nicht mit einer Silbe rcagiert (85; 7020 o). 

Auf den zuniiehst iiberrasehenden Umstand, dab trotz der hohen Wieder- 
holungszahlen (W =: 245) und dem vollkommert geliiufigen ~reien Aufsagen der 
Reihen die Beaktioner~ so langsam waren und in drei Fiillen nicht zum gewiinsehten 
Erfolg fiihrten, wird noch zuriiekzukommen sein (vgl. das Rp bei der Yp B. Far  
die Erkl~ung mug auf Ausfiihrungen im 2. Teil verwiesen werden). Hier sei nur 
bemerkt, dab die Vp zur Erfiillung der Instruktion in der Regel zuniiohst einen 
ldentifizierungsprozel~ einleitet und zwar zuerst die Reihe bestimmt, der die Silbc 
angehSrt; z. B. : ,,(2. Silbe) Zun~ichst ein unbestimmtes BewuBtsein, dab es in der 
16er Reihe steht." Da die Vp die MSglichkeit erw~hnt, die folgende Silbe durch 
Au]sagen der ganzen Reihe zu finden, ich dagegen ein mSglichst unmittelbares Rp 
der n~tchsten Silbe wiinschte, gab ich der Vp. dio Instruktion: ,,Nicht Hersagen 
der ganzen Reihe." Trotzdem hat die Vp mehrmals die Reihe ganz oder 
teilweise aufgesagt, urn die niichste Silbe festzustellen; so z. B. schon bei der 
n~chsten n-Silbe (3. Silbc, 8~; 3023 o): ,,Zun:,~chst innerliches Lesen. Dann abge- 
ktirztes Bewul~sein, dal~ es in der 8er Reihe steht. Versuch, ob irgend etwas ein- 
fallen wiirde. Als das nicht kam: Aufsagen (der Reihe)." Auch das Ausbleiben 
der Silbenreaktion loci der Silbc 85 ist z. T. jedcnfalls auf das Verbot des ttersagens 
zurtickzufiihren: ,,Man wartet vergeblich unter 4--5  maligem Hersagen der Silbe 
mit Erwartung, dal~ etwas kommen sole Dann schwaches Bewul~tsein, dal~ e s i n  
der 8er Reihe steht. ~berle~mg, dab man es beim Hersagen (der ganzen Reiho) 
k6nnen warde. ~rger, dal~ die Zeit vcrstreicht. Dann AbschlieBen" und zwar 
erfolgg das Abschtiel~en dutch dic laut gesprochenen Wortc (7020 o): ,,Aeh, ich 
well3 nicht, was. Es ist egal." Danach Lachcn. Auch bei der vorhergehenden, nur 
teflweise richtigen Reaktion bei der 167 Silbe (6392 o) spielt das Verbot des Auf- 
sagens eine l~ollc: ,,Bewul~tsein, dal] es in der 16er l=teihe ist. Starke Tendenz, 
die Reihe aufzusagen, Ablehnung dcssen. Arger." 

Es wurde nunmehr das Rp der einzelnen Silben geiZbt durch Darbieten der 
einzelnen tmgeraden Silben der gclernten l~eihen in wechselnder Reihe~,folge. Die 
Reaktionsgeschwindigkeit wuchs sehr schnell. Bei der 6. Wiederholung ergab sich 
bereits (Tabelle 55): 

T a b e l l e  55. Rp. 
Z 747 
aM 872 
mV 242 
n 12 

Unmittelbar im AnsctaluB an diese Rp-iibung bot ich der Vp noch einmal die 
gleichen ungeraden g-Silben vermischt mit n-Silben als U-Hrelhe dar. Es ergab 

T a b e 11 e 56. U-Hreihe. 
II 

Iq :-silbe,, g-Silben n+~=g 
I] 

sich (Tabelle 56): 

Z 1 617 aM 661 
mV 47 
n 7 

613 - -  4 
625 - - 3 6  

34 
6 

Die g-Silben zeig~en also kei~en langeren U-zeiie~ als die n-Silbe~. I .F .  oder 
Hemmungon k~men nicht vor. Auch yon einem Parallelgehen der karzemn 
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Rp-zeiten mit den l~ngeren U-zeiten bei den g-Silben kann nieht die Redo sein. 
Die Selbstbeobachtung ergab, dab in der Rege! Bekanntheit der g-Sflbe vor dem U 
eintrat, ohne dab der Idt-prozel] groBe Ausgepr~igtheit zeigte. Erwghnenswert 
ist noch das Nachwirken der Rp.instruktion yon der vorhergehenden Aufgabe 
(5. Silbe, 8a; 613): ,,In der Nachperiode Oberlegen, was auf run (dargebotene 
Sflbe) h~tte folgen miissen bei der Instruktion l~p". Am Sch]usse der Reihe bemerkte 
die Vp: ,,Bei den ersten Silben dieser Reihe war vonder vorhergehenden Instruk. 
tlon Rp wenigstens in der Nachperiode noch etwas zu merken. Jetzt aber iiber- 
haupt nicht mehr". Eine derartige Persistenz der Rp-ti~tigkeit yon vorhergehenden 
Reihen ist beachtenswert, weft sie die Ursache ftir Hemmungen abgeben k(innte. 

c) kkustisehe und optische Darbietung bei der heterogenen Tiitigkeit U. 
Am SchluB des V-Tages bot ich eine U-Hreihe akustisch dar, um zu sehen, 

ob vielleicht in diesen F~llen eine Hemmung auftreten wiirde. Um eine intensive 
Beschd/tlgung mit den Silben sicherzustellen, rrannte ich immer zwei Silben zu- 
sammen, und die Vp. bekam die Aufgabe, erst die zuletzt- und dann die erstgenannte 
Silbe umzustellen. Auf Zeitmessung verzichtete ich. Zwischen die n-Paare streute 
ich g-Paare ein. Zwei bis dreimal kam es vor, da~ die Vp vor dem U zungehst laut 
sagte: ,,Die Silben sind bekannt." ~berhaupt stand das Interesse an der Bekannt- 
heir stark im Vordergrund. Eine Tendenz, die n~chste Silbe zu sagen, trat hie ein. 

Am folgenden 8. V-Tage wurden die gelernten Reihen zun~ichst je 10real 
Rez und 5 real Lesler. Darauf wurde die Instruktion Rp erteilt, und es wurden die 
uugeraden 14 Silben der l~eihen in wechselnder Reihenfolge im ganzen 10real 
dargeboten. Schon bei der ersten dieser Rp-reihen zeigte es sich, dab die ~btmg 
des Rp am vorhergehenden V-Tage zu einer starken Verkiirzung der Rp-t~tigkeit 
geftthrt hat. Das Rp geschieht nicht mehr auf dem Wege der Feststellung der 
zugehSrigen Reihe, also mit Hilfe eines umst~tndlichen Idt-prozesses, sondern das 
Rp ist bereits so geiibt, dab es in der Regel unmittelbar ohne stSrende Zwischen- 
prozesse vor sich geht: (1. Reihe 3. Silbe, 169; 812 o) ,,Der Vorgang ist ganz ab- 
gektirzt. Ich spreche hSzhstens innerlich die Silbe aus. Die nitchste kommt ganz 
automatisch." Der Idt-prozeB fiillt jedoch nicht sogleich ganz fort, sondern wird 
zungchst in die Nachperiode gedri~ngt und z. T. rudiment~tr durehgeftihrt: (1. Reihe 
5. Silbe) ,,In der Nachperiode wird jedesmal die Stelle entweder bewul~t, oder 
es ist das Bewui~tsein davon da, dab die Stetle sofort angebbar w~re." Nur 
bin und wieder tritt  der Idt-prozefl noch vor dem Rp ein: (1. Reihe 4. Silbe. 41; 
866 o) ,,Das BewuBtsein der Stelle war diesmal vor der Reaktion d~." 

Bei der 6. Rp-reihe gibt die Vp an: ,,Ich brauche nicht mehr zu iiberlegen." 
Die Zeiten der 10. Rp-reihe waron (Tabelle 57): 

T a b e l l e  57. 10. Rp-reihe. 

Z 683 
aM 650 
mV 45 

Damit war cine Gesamtwiederholungszahl (W) yon 276 fiir jede Silbe erreieht. 
Unmittelbar anschliel]end wurde eine U-Hreihe dargeboten. Sie ergab 

(Tabelle 58): T a b e l l e  58. U-Hreihe. 

n -S i l ben  g -S i l ben  n + ? = g 

Z 655 696 + 4 1  
aM 708 700 - -  8 
mV 83 59 
n 6 7 
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I .F.  oder Hemmungen traten nicht ein. Die Silben wurden meist beim Lesen 
als bekannt oder unbekannt angesprochen; jedoch ohne weitergehende Identifi- 
zierung. Bei der 7. Silbe bemerkte die Vp: ,,Es seheint eine bekannte und unbe- 
kannte Silbe abzuwechseln." Daraufhin gab ich die" beiden nfichsten g-Silben 
unmittelbar hintereinander. 

ca) Reimen als heterogene T~ttigkelt. 
Um zu prtifen, ob das Ausbleiben der Zeitverl~nger~ng etwas mit der Eigenart 

des U zu tun h~,tte, wurde die Instruktion Reimen (R) erteilt: ,,Nennen Sie zu der 
erseheinenden Silbe eine l~eimsilbe. 1%hmen Sie sich abet nicht vor, mit einem 
bestimmten Buehstaben zu reimen." Diese als Stichprobe benutzte aus 4 g- und 
5 n-Silben bestehende Reihe ergab (Tabelle 59): 

Z 
al~I 
mV 

T a b e l l e  59. R-Hreihe. 

n-Silben 'i g-Silben 

927 744 
912 ~27 
182 110 

n§ 

--183 
--190 

Bei der geringen Zahl der Versuehe mag die sieh in der H6he der mV haltende 
Verkiirzung der g-Zeiten auf zuf~Uige Momente zuriiekzufiihren sein. Jedenfalls 
abet tri t t  keine Verli~ngerung der l~-zeit bei den g-Silben auf, ebensowenig eine 
Hemmung oder i.F. 

eb) U-Hemmungsreihen mit Hiiufung der n- oder g-Silben. 
Am 9. V-Tag warden im wesentliehen die Versuehe des 8. V-Tages wiederholt. 

Zun~ehst wurden die gelernten Reihen einmal Rez und 10real Lesler. Darauf 
wttrden die aus den 14 ungeraden g-Silben in wechselnder Reihenfolge best~henden 
Rp.Re~hen 7real dargeboten. Die Rp-zeiten bei der 7. Wiederholung betrugen 
(Tabelle 60): 

T a b e l l  60. Rp. 

Z 604 
aM 584 
mV 46 
n 12 

Die t~p-zeit war damit auf einen recht kurzen Weft herabgesunken. Zum 
Vergleich seien einige Zahlen aus den Versuchen .yon Gl~ssner (1912) genannt. 
Deft betrug die Rp-zeit der Vp A(W -~ 360), im Durchschnitt 717,2 ~; mV ~ 65,8; 
diese g-Sflben zeigten bei der heterogenen T~tigkeit bereits eine relative Verl4nge- 
rung der Reaktionszeit urn e~wa 800 o. Die Rp-zeit der Vp C bei Gldssner 
(W ~ 720), der mehrere i.F. entsprechen, war 833,6 ~. 

Die Wiederholungszahl (W) fiir jede Silbe betrug nunmehr 294. Um das 
Persistieren der Rp-t~tigkeit auszuschalten, wurde zun~chst eine Reihe yon 
n-Silben mit der Instruktion U dargeboten. 

Um die Vp zu einer mSgliehst intensiven Besch~ftigung mit den dargebotenen 
Silben zu veranlassen und auf diese Weise vielleieht doch noch eine HemmuILg 
der heterogenen T~tigkeit zu erzielen, sagte ieh unmittelbar vor Beginn der Reihe: 
,,Nun bin ich doch sehr neugierig, ob es ttemmungen geben wird"; werauf die Vp 
sagte: ,,Maehen Sie reich nicht neugierig. Ich erwarte bekannte Silben zu treffen." 
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Um diese Bekvamtheit zu einem m6glichst eindringlichen Erlebnis zu machen, 
bot ich die g-Silben diesmal immer erst nach 4--5 n-Silben und oinmal 3 g-Silben 
unmittelbar hintereinander dar. Der Zweck, eine intensive A~//assung und Be- 
acl~fligung rail der dargebotenen Silbe zu erzielen, ~worde in der Tat erreicht. Nach 
der 18. Siltm. gibt die Vp an: ,,Ich bin stark darauf eingestellt, auf bekannte Sflben 
zu achten. Bei unbekannten Silben wird immer bemerkt, ob die Silbe bekannt 
oder unbekannt ist." Bei den g-Silben trat denn auch regelmd'flig Bekanntheit 
ein. Trotzdem kam es zu keiner Zeitverldngerung bei den g-Silben (Tabelle 61): 

T a b e l l e  61. 

Z 
aM 
mV 
12 

I n-Silben 

572 
579 
43 
18 

U-Hemmungsreihe. 

g - S i l b e n  n + ? = g 

536 ~ 3 6  
566 - -1  3 
49 

7 

Auch ein Hemmlmgserlebnis oder eine i. F. trat nicht ein. 

IV. Zusammenfassung der Ergebnisse der Versuchsreihen A, B und C. 

1. Die Ursachen der vereinzelten Hemmung und der 
intendierten Fehlreaktion. 

a) Das Ausbleiben tier Verz~gerung. 
Die urspitingliche Absicht der Versuchsreihen A, B und C, den 

EinfluB der Li~nge der 1Reihen auf die durch die Assoziationen zwischen 
den einzelnen Sflben bedingten I Iemmungen heterogener T~tigkeiten 
festzustellen, lieB sich nicht durchfiihren, weil die Hemmungserschei- 
nungen wider Erwarten in der Regel ausblieben. Obgleich bei der 
Vp A bis zu 300 Wiederholungen der einzelnen, zum Teil nur zwei Silben 
umfassenden l~eihen vorausgegangen waren und sich diese Wieder- 
holungen auf 21 Versuchstage verteilten, obgleich ferner die schon 
lunge erreichte Maximalau/sagegeschwindigkeit fiir das Bestehen recht 
betrachtlieher Assoziationen sl0raeh, waren die erwarteten Folgen nur 
in zwei vereinzelten Fallen in ausgepragter Form eingetreten: bei der 
Hemmung am 17. und bei der i. F. am 18. Versuchstag der Vp A. Allen- 
falls ware hier noch die immerhin konsta~ierbare relative Zeitverlangerung 
der heterogenen Tatigkeit in der 2. Halfte des ersten Versuchstages 
zu erwahnen, an dem U-I-Iemmungsreihen dargeboten wurden; eine 
Zeitverl~ngerung, die sich mit  auffallender 1Regelm~Bigkeit bei allen 
drei Vpen bemerkbar  machte. 

Trotzdem zeigen vor allem die erwahnte i. F. und die Hemmung,  
dal~ die Bedingungen, die zu den erwarteten und z. ]3. bei den Ver- 
suchen yon Ach und Gliissner zutage getretenen Erscheinungen ffihren 
kSnnen, irgendwie erfiillt waren. Man k6nnte also zunachst annehmen, 
dal3 sich nur in diesen Fallen die Wirksamkeit  der Assoziation hatte 
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offenbaren k6nnen, wghrcnd sie in den fibrigen Fgllen durch andere 
Faktoren verdeckt war. 

Abet gerade fib" diese beiden F~lle ergab die Beriicksichtigung der 
Selbstbeobachtung in, wie mir scheint, v611ig eindeutiger Weise, daiS 
die an die betre//enden einzelnen Silben sich Icn4s Assoziationen 
allein nicht /fir die Hemmung resp. fis die i. F. verantwortlich gemavh$ 
werden dis sondern da.9 diese auf das Auftreten einer Nebentendenz 
zur Identifikation und deren Kollision mit der ttauptaufgabe zurfick- 
zuffihren sind. 

b) Die Nebentendenz zur Identifikation. 

Als wich~iger Sachverhalt bei diesen Identifizierungs-Prozessen ist zu 
beachten, dais sie nicht als jedesmalige Wirkung bestimmter yon den einzelnen 
Silben ausgehender Assoziationen auftreten. Sie finden vielmehr sowohl bei 
den n- wie bei den g-Silben start (S. 211ft., 225, 243, 244, 246, 248); sie 
zeigen eine dutch mehrere Etappen regelm~isig fortschreitende Speziali- 
sicrung ihres inhaltlichen Zieles (Tabelle 24, S. 220) und schieben sieh 
allm~hlich starker in den Vordergrund des interesses [ -  dais diese Ent- 
wicklung sich nicht etwa auf eine allmi~hlich stiirker werdende Bereit- 
schaft des Komplexes der g-Silben zuriickfiihren l~ist, zeigt der 
18. Versuchstag der Vp A, sowie die Versuchsreitien B und C --]. Endlieh 
geht dieser Tatbestand auch aus dem Verh~ltnis der Reaktionszeiten 
hervor: Ebensowenig wie die g-Silben' eine dwchschnittliche Verl~nge- 
rung der U-Zeiten gegenfiber den n-Silben aufweisen, gehen innerhalb 
der g-Silben, wie bei Zugrundelegen des Assoziationsbegriffes zu er- 
warren wgre, die kiirzeren Reproduktionszeiten mit den liingeren 
U-Zeiten parallel, und zwar weder bei der Vp A noch bei B oder C. 

Ftir den Einfluis, den die Idt-Prozesse auf die Reaktionszeiten haben, 
ist folgendes zu berticksichtigen: Da es sich nm einen sowohl bei den 
n- wie bei den g-Silben auftretenden zielstrebigen Nebenproze[3 handelt, 
sind relative Zeitunterschiede bei diesen beiden Klassen von Silben nur 
zu erwarten, wenn daiS Ziel der Idt-Tendenz derartig ist, daiS es bei der 
einen Klasse zt/ l~nger daueIladen Vorgangen AnlaiS gibt als bei der 
anderen Klasse. So lange das Ziel der Idt-Prozesse lediglich in der Ein- 
ordnung als ,,bekannt oder unbekannt" besteht, hat man also bei den 
g-Silben infolge ihrer gr61~eren Geli~ufigkeit eher eine relativ raschere 
Erledigung der Aufgabe zu erwarten (vgl. den ersten Teil der U- 
Hemmungsreihen am ersten in Betra~ht kommenden Versuchstage bei 
allen drei Vpen). Erst wenn eine Tendenz zu einer genauen Stellen- 
identifikation bes~eht, wird eine relative Verl~ngerung der Reaktions- 
zeiten wahrscheinlich. Ftir da~ Verhgltnis der U-Zeiten der g-Silben 
untereinander ist, gleich weitgehende Idt-Prozesse vorausgesetzt, 
bei stdrlcer assozi{erten g-Silben infolge ihrer grSiseren Gel~ufigkei~ 
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und der festeren Assoziation mit ihrer Stelle in der gelernten Reihe 
.a~ht eine lgngere, sondern eher eine kiirzere Reaktionszeit auch fiir 'die 
heterogene T~tigkeit zu erwarten. 

Ffir die Beurteilung des Einflusses der Idt-Prozesse auf die Reaktions- 
zeiten ist ferner wesentlich, dab bei der in Betracht kommenden mitt- 
leren Ubung im Umstellen relativ ausgedehnte Nebenprozezse w~hrend 
des inneren Umstellens stattfinden kSnnen, ohne dab sich irgendwelehe 
betr'~chtliehen Zeitverlgngerungen bemerkbar maehen. Aueh subjektiv 
werden diese Nebenprozesse, wie alle drei Vpen iibereinstimmend mad 
wiederholt versiehern, nicht als StSrung empfunden. Man kann diesen 
Tatbestand auch so auffassen, dab die Nebenprozesse des Idt im all- 
gemeinen nut soweit zugelassen werden, als die jeweflige Gel~ufigkeit 
der Hauptprozesse derartige Nebenprozesse ohne merkliche Zeitver- 
l~ngerung gestattet. 

Unvereinbar oder jedenfalls sehr viel weniger mi~ Nebenprozessen 
vereinbar als die inneren U-Prozesse ist das laute Aussprechen der 
umgestellten Silbe. Falls die Idt-Prozesse nieht vorher vollendet sind, 
miissen die Nebenprozesse daher unterbrochen werden. Nicht selten gehen 
sie dann nach dem U weiter. 

Das laute Aussprechen wirkt daher auch als deutliche Z~sur, so daft die Vpnen 
fast immer in der Lage ~ind, die Zeitlage der Idt-prozesse relativ zu diesem Tell 
des U-prozesses anzugeben, w~hrend die Zeitlage relativ zu den inneren U-prozessen 
schwerer bestimmbar is~ (vgL die Selbstbeobachtungen der Vp. C am 6. V-Tag). 

e) Die Ursaehen der Hemmung und der i. F. 
l~ieht in dem Stattfinden der Nebenprozesse, sondern in der dureh 

das Aussprechen der Reaktionssilbe gegebenen Notwendigkeit, den 
eingeleiteten, aber noch nicht voUendeten Idt-Nebenprozefl zu unterbreehen, 
scheint nun die Hauptge/ahr einer Verz6gerung zu liegen, zumal dann, 
wenn dem Xebenprozei~ relativ starkes Interesse zugewendet wird. 
DaStir sprieht auI~er den Selbstbeobachtungen aueh die wiederholt 
beobaehtete Tatsache, dab besonders lange Reaktionen nicht in F~llen 
besonders starker Assoziationen der dargebotenen Sflbe a u f t r e t e n , -  
vielmehr fiihren diese mit der glatten Erfiillung der Idt-Tendenz aueh 
zu einer stSrungsfrelen Effiillung der Hauptaufgabe, -- sondera h~ufig 
gerade dureh eine zu geringe Gel~ufigkeit des Idt-Prozesses bedingt 
sind, die ein l~ngeres Suchen der Vp veranlaflt. 

Auf ein derartiges Unter-brechenmiissen des eingeleiteten, aber 
noch nieht.beendeten Idt-Prozesses ist der Selbstbeobachtung nach auch 
das ausgesproehene ,,Hemmungserlebnis" am 17. Versuchstage der 
Vp A zurfickzufiihren. 

AIs Bedingung des Auftretens der i. F. am 18. Versuehstage derselben 
Vp war einmal der Umstand anzusehen, dal3 als Mittel der Idt das 
Au/aagen der zug4h6rigen Reihensilbe aufgetreten war und sieh zu 
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einem relativ selbst~ndigen Prozel3 entwickelt hat te ;  ferner auch, dal3 
diese Nebentendenz relativ starkes Gewieht zeigte; endlich aber seheint 
die ~hnlichkeit gewisser Teil~'roze~se der Haupt- und Nebent~itigkeit 
einen wesentliehen Faktor  fiir das Zustandekommen der ,,[alschen 
Ank~iSplung" zu bilden, als die wir die i. F. ansprachen. 

d) Die Ursaehen der Identifizierungsprozesse. 

Die auf das Erkennen und Einordnen der Wahrnehmungsgegenst~inde 
gerichtete IdtiTendenz ist eine im t~iglichen Leben mit ganz seltenen 
Ausnahmen immer wache Tendenz, die eine fiir die Selbsterhaltung des 
Individuums so wichtige Funktion Zu erffillen hat, da~ nicht das Vor- 
liegen, sondern eher ein gelegentliehes vollst~ndiges Ausbleiben dieser 
Tendenz einer Erkl~rung bediirftel). Bis zu einem gewissen Grade 
wird diese Tendenz allerdings dureh die Vornahme zum U ausgesehaltet, 
da sieh eine derartige T~tigkeit ohne das individuelle Einordnen der 
dargebotenen Silbe in den allgemeinen Erfahrungszusammenhang 
ausffihren l ~ t .  Wie noch zu erSrtern sein wird, finder die eigentliche 
Apperzeption der Silbe als soleher bei fortsehreitender ~bung  des 
Umstellens sogar bisweilen erst nach dem U start  oder f~llt ganz fort. 
(Ein gewisser Rest eines Erkenntnisvorganges ist wolff trotzdem 
immer notwendig.) 

Wenn sieh nun im Laufe des 17. und 18. Versuchstages der Vp A 
Idt-Prozesse herausgebildet haben, die fiber die im Interesse des U 
effolgende Apperzeption welt hinausgehen, so spielen dabei bewuflte 
WiUensvorg~inge nut eine sehr geringe Rolle. Nach dem ersten Idt- 
Proze~ (17. Versuehstag, 1. U-Hemmungsreihe, 5. Silbe) macht sieh 
bald ein bewu~tes Interesse an der Frage geltend, ob alle vorkommenden 
Silben bekannt sind (1. Reihe, 12. Silbe). Aber die Vp betont sogleich 
(1. Reihe, 14. Silbe), die vorhandene Idt-Tendenz sei ,,nieht absichtlich; 
es hat  kein besonderer Vorsatz dazu stattgefunden". 

Als n~chste auf diesen Punkt beziigliche Selbstbeobachtung gibt die Vp 
nach dem ersten Idt-proze~ des 18. V-Tages (1. U-Hreihe 5. Silbe) an: ,rich bin 
gar nicht darauf gespannt, ob eine bekannte Sflbe kommt oder nicht", und sie 
wiederholt am Ende der Reihe, nachdem also fiinf weitere z. T. recht weitgehende 
Idt-prozesse stattgefunden hatten: ,,Ieh bin nicht im geringsten darauf gespannt, 
ob die Silbe bekannt oder unbekannt ist. Erst im Augenblick des Lesen~ taucht 
die Idee: ,,bekannt oder unbekannt" auf. Vielleicht taueht die Bekanntheit schon 
beim Erscheinen des Wortes vor dem Lesen auf." Nut einmal, am 19. V-Tage 
naeh der achten der zun~chst darg~botenen u-Silben, gibt die Vp an: ,,Erwartung 
in der Vorperiode, ob die Silbe wohl bekannt (ganz allgemein) sein wird". Abet 
gerade bei dieser Reaktion treten dann ,,keine Bekanntheits. oder Unbekanntheits- 
erlebnisse" ein. 

~) Damit soil iibrigens keineswegs behauptet werden, dab das Identifizieren 
den wesentlichen Best~ndteil jedes Erkennens und Auffassens ausmacht. 

Psycho|ogisehe Forsehung. Bd. L 17 
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Wenn auch der zielstrebige Charakter der Idt-Tendenz wiederholt 
deutlich wird (S. 212, 243), so tr i t t  bei Vp A und B doch ~ie ein 
dlrekter Vorsatz zur Identi]ika~ion als besonderer Akt ein. 

Dal] ein direkter Vorsatz zu einor solchen Tittigkeit ausbleibt, sobald er erst 
einige Male eingetreten ist, will allerdings fiir die Un "wlllk'tirlichkeit des Vorgangs 
wenig besagen. Gibt doch die Vp z. B. auch in bezug auf die U-t~tig'~eit nach 
der ersten Umstellung des 19. V-Tages zu Protokolh ,,Ich habe mir nichts vor- 
genommen; ich babe heute sicher tiberhaupt nicht vorgenommen, dab ich um- 
stellen will", ohne dab man darum das 15 als nicht-willentlichen Vorgang be- 
zeichnen kann. Aber die Idt-prozesse sind zweife]los in noch viel h6herem Grade 
unabhiingig yon den eigentlichen, bewul3t willentlichen Absichten der Vp. 

Auch bei der Vp C treten die ers~en Idt-Prozesse beim U ohne 
direkte Vornahme spontan auf, und zwar an ganz neuen Silbei1 nach 
Beendigung des U (S. 244). Es ist eine Art ,:ngherer Beschgftigung mlt 
der Reizsilbe nach vollbrachter Arbeit", die zu der im normalen 
Leben gewShnlichen Idt  zu fiihren scheint. Auch der Umstand, dab 
sich die Vp zuvor mit Auswendiglernen yon Silben beschiifftigt hat, 
mag das Interesse auf die Frage der ZugehSrigkeit zu diesen Silben 
gelenkt haben. 

Das Interease an dieser Frage steigt rasch und vermag indirekt 
selbst Prozesse, die far die Vp langweilig waren, interessant zu machen 
(so das Lesen der dargebotenen Silben : Vp B, S. 243). Far  die allmghliche 
Steigerung des Interesses scheint ferner der Umstand von Wichtigkeit, 
dab jedesmal von neuem ein gewisser Aa'beitsaufwand zu leisten ist. 
So wird es verstgndlich, dab das Identifizieren immer mehr den 
Charakter einer Aufgabeerftillung erh~lt und Stadien, die im Ver- 
gleich zu einer durch eine dirokte Vornahme verursachten T~tigkeit 
zun~chst fehlten, allmi~hlich (sozusagen yon rtickw~rts) erg~nzt 
werden: lqicht selten t r i t t  ein ausdriickliches ,,Suchen" der zu- 
gehSrigen Reihe ein, und bei der Vp C machen sich die ersten 

S t a d i e n  des Idt-Prozesses schliel~lich sogar in der Vorperiode als 
, ,Erwartung einer mSglieherweise bekannten Silbe" (S. 246) bemerk- 
bar. Ja  einmal sprieht diese Vp direkt yon einer vorangegangenen 
Absicht zur Identifikation (S. 246). 

Es ist aber nicht aul~er acht zu lassen, dab auch bei der Vp C diese 
Erscheinung nicht bei den ersten Idt-Prozessen, sondern erst am SchluB 
einer Entwicldung auf t r i t t  bei der sich die Lage dieser Prozesse yon der 
Nachperiode allmghlich in die Hauptperiode, zum Teil bis in die Vor- 
periode verschiebt. Nicht ala willlciirliche Vornahme, 8ondern a18 unwill- 
ki2rliches Interesse dokumentieren sich die die Idt-Tendenz veranlassenden 
Krti]te. Damit stimmt fiberein, dab diese Tendenz bei allen drei Vpnen 
auftrit t  und auffallende Ahnlicbkeiten zeigt. Auch die Entwicklung des 
inhaltlichen Zieles und der Zeitlage der Idt-Prozesse ist nicht durch den 
bewuBten Wfllen der Vp bedingt, sondern verlAuft den willentlichen 
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Absichten der Vp gegentiber in hohem Make autonom. (Vgl. ferner 
tiber die UnmSglichkgit eines beliebigen Abbrechens S. 246.) 

Es diirfte notwendig werden, ein derartiges lnteresse, z. B. an der LSstmg 
einer Frage, zum Unterschied zu dem aufmerksamen Sichhinwenden zu einem 
psychischen Gebilde, einer Vorstellung oder Wahrnehmung, mit einem beson- 
deren Terminus zu belegen. Denn es erscheint zweifelhafs ob man eine solehe 
unwillkiirliehe Neigung zu einer bestimmten Ti~tigkeitsart ohne weiteres mit dem 
Auffallen z. B. eines roten Streifens in einem visuellen Komplex auf eine Stufe 
stellen daft, so betrachtlich auch die Gemeinsamkeiten sein mSgen. Man kSnnte 
vielleicht die Termini ,,Aufmerksamkeit" und ,,auf]allen" fiii' das unwillktirliehe 
]]inneigen zu einem psychischen Gebilde reservieren und den Terminus ,,lnteresse" 
und ,,interessant" auf die Falle beschranken, wo das Interessante selbst eine T~tig- 
keit ist oder die Erfiillung des Interesses, Z. B. die LSsung einer Frage, an bestimmte 
zielstrebiga Tat.igkeiten der Vp gebunden ist. Das ,,Auffallende" liege sich dann 
also auch als ,,Interessantes" definieren, bei dem das Interesse in einem Au]/assen 
seine Erfiil]ung finder. 

2) Die Yersuehsergebnisse and das Grundgesetz der Assoziation. 

a) Das Ausblelben der ,,reproduktiv-determinierenden ~ Yerziigerung. 

Wider Erwarten waren die dttreh die einze]nen Assoziationen der 
dargebotenen Silbe bedingten Zeitverlangerungen ausgeblieben, d .h .  
jene Erscheinung, die Ach als ,,reproduktiv-determinierende Hemmung" 
bezeichnet und deren Untersuchung vor allem die Arbeit Gldissners 
(1912) gewidmet ist. Dal3 es sich bei diesem Ausbleiben nicht mn eine 
zufallige Erscheinung handelt, beweist die sehr gute Ubereinstimmung 
aller drei Vpnen. 

Zunachst sei betreffend der Termini fo]gendes bemerkt :  Es scheint 
mir notwendig zu sein, den Begriff der ,Hemmung" yon dem der ,, Ver- 
z6gerung" im Sinne einer relativen Zeitverlangerung zu trennen. Denn 
es kommen ganz betrachtliehe relative Zeitverliingerungen vor, ohne daf~ 
ein subjektives Hemmungserlebnis auftritt ,  und es ware durchaus noch 
zu beweisen, dab die Hemmungserlebnisse lediglich auf dieselben 
Ursachen zurtickzufiihren sind wie die Verz6gerungen, und ftir sie 
nieht etwa besondere Bedingungen erfftllt sein miissen. Um unn6tige 
Hypothesen bei der Beschreibung zu vermeiden, sei das subjektive 
Hemmungserlebnis yon der objektiven Zeitverlangerung unterschieden 
und der Terminus , ,Hemmung" ftir das Erlebnis ~eserviert, wahrend 
ais Bezeiehnung der 6bjektiven Zeitverlangerung der Terminus ,,Ver- 
z6gerung" benutzt  werde, sodaB z. B. v o n d e r  ,reproduktiv-deternfi-  
nierenden Verz6gerung" zu sprechen sein wird. 

Das Ausbleiben der reproduktiv-determinie'renden VerzSgerung der 
heterogenen T~itigkeit bedeutet eine ernstliche theoretische Schwierigkeit. 
Ein Grundbegriff der psychologischen Theorie, der Begriff der A88oziation 
besagt, daiS, wenn psyehisehe Gebilde hiiufig hintereinander aufgetreten 
sind und das eine yon ihnen wi6der auftritt ,  auch das andere eine mit  

17" 



258 K. Lewin : 

der Anzahl der Wiederholungen wachsende Tendenz zum Auftauchen zeigt. 
Den Umstand, dab eine Vp eine Reihe von Silben frei aufzusagen vermag, 
pflegt man bereits als Beweis einer recht betr/ichtlichen Assoziation 
zwischen den einzelnen Silben dieser Reihe anzusehen, da man das 
Nennen der n~chsten Silben auf die dutch die Assoziationen verursachte 
Tendenz zuriickfiihrt. Die Bedingung des Wirksamwerdens einer Assozia- 
tion bildet das Bewut3twerden des einen dcr assoziiorten psychischen 
Gebilde, also beim Darbieten einer Reizsilbe das Au]]assen dieser Silbe. 
Ist dieses Auffassen der Silbe gew/tbrleistet, so treten nach dem gel~ufigen 
Begriff der Assoziation die mit dieser Silbe bestehenden Assoziationen 
als Tendenz zur Reproduktion der assoziierten Vorstellung in Wirksam- 
keit. Diese Tendenz kann nun entweder zu der betreffenden Repro- 
duktion fiihren, oder andere ebenfalls zur Reproduktion dieser Gebilde 
fiihrende Tendenzen verstarken oder endlich anders gerichtete Ten- 
denzen schw~ichen. Die St~rke der FSrderung ,,homogener" Tendenzen 
und der Schw~chung ,,heterogener" Tendenzen ist v o n d e r  St~rke der 
Assoziation, also ceteris paribus yon der Zahl der Wiederholungen ab- 
h~ngig. 

Sofern sich die Tendenz der Assoziation gegen die durch eine Absicht 
hervorgerufene Tendenz zu einer bestimmten T~tigkeit (heterogene 
T~tigkeit) richtet, sJnd mit dem Auffassen der Reizsilbe also die Be- 
dingungen Iiir das Eintreten einer reproduktiwdeterminierenden Ver- 
zSgerung gegeben. Das tats~chliche Bestehen einer derartigen Ver- 
zSgerung, wie sie Ach und Gliissner nachzuweisen versucht haben, 
war also mit dem Begri]] der Assoziation als sehr wahrscheinlich 
nahegelegt. Denn das Ausbleiben e]ner derartigen VerzSgerung 
wiirde zu der auffallenden Konsequenz fiihren, dal~ die yon der 
Assoziation ausgehende Tendenz zur Reproduktion durch die Absicht 
zu heterogenen T~itigkeiten ganz ausgeschaltet wird resp. sich hetero- 
genen T~tigkeiten gegeniiber nicht als VerzSgerung bemerkbar macht. 
Trotzdem sind bereits yon anderer Seite 1) Einw~inde gegen die ein- 
deutige Beweiskraft der Versuche Achs fiir das Bestehen einer re- 
produktiv-determinierenden VerzSgerung erhoben worden, und wenn 
auch Gldissner einen Teil der diese Einw~inde begriindenden Versuchs- 
umst~nde bei seinen Versuchsreihen ausgeschaltet hat, so zeigt doch 
gerade die bier vorliegende Versuchsreihe, wie wenig man ohne geniigende 
Selbstbeobachtung das Nichtbestehen von Nebentendenzen, die vom 
Vleiter nicht beabsichtigt sind, sicherstellen kann. Das Ausbleiben der 
VerzSgerung bei der Vp A kann man tiberdies nicht als einen Zufall 
ansprechen, da es ja auch bei den beiden anderen Vpen auftritt ,  und die 

1) Vgl. O. Selz, Die experimentelle Untersuchung des Willensaktes. Zoitschr. 
f. Psychol. 58, S. 263--276. 1911. 
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Selbstbeobachtung zeigt zur Genfige, dab auch das Auffassen der dar- 
gebotenen Silbe allgemein gew~hrleistet war. 

b) Das Ausbleiben der Assozlationswirkung bei neutralen T~itigkeiten 
und beim Rp. 

Nicht minder auffallend und den Anschauungen fiber die Wirkung 
der Assoziationen zuwiderlaufend waren die Erscheinungen, die sich bei 
den indiHerenten Tditigkeiten gegen Ende tier Versuehsreihen ergaben. 

Es ist bereits ausgeffihrt worden, dal~ man die Ti~tigkeit ,,Nennen 
der ni~ehsten Silbe" (gp) und ebenso das ,,Aufsagen der Reihe" (Ilez) 
im allgemeinen nicht als eine der Assoziation gegentiber indifferent~ 
Ti~tigkeit, sondern als eine homogene Ti~tigkeit anzusprechen hat. Die 
relativ indifferente Instruktion:  ,,Lesen Sie die erscheinende Silbe, 
abet nehmen Sie sich im tibrigen nichts v o r u n d  lehnen Sie aueh 
nichts ab"  (Elf), lieferte am 20. und 21. Tage der Versuehsreihe A trotz 
der vorangegangenen etwa 300 Wiederholungen und maximaler Auf- 
sagegeschwindigkeit jedesmal bei den ersten beiden g-Silben keine 
Reproduktion der folgenden Silbe, und nieht einmal eine Bekanntheit 
dieser Silben t ra t  ein. 

Noeh auffallender war das Ergebnis der Instruktion: ,,Sagen Sie 
das erste Wort, das Ihnen e inf~l l t .  Es ist gleich, ob es ein- oder 
mehrsilbig, sinnvoll oder sinnlos ist" am 10. Tage der Versuchsreihe B. 
Obgleieh diese Instruktion sicherlich schon als eine der Assoziations- 
tendenz teilweise homogene Au]gabe zu betraehten ist, wurde bei 
keiner der 7 g-Silben einer Reihe yon 16 Silben eine der dazu- 
9ehiirigen gelernten Silben genannt, und nieht ein einziges Mal t ra t  
auch nur ein Wiedererkennen der. dargebotenen Silbe ein. Die zu 
erwartende, yon der Assoziation ausgehende Tendenz zum Rp der 
ndichsten Silbe ist also in diesen Fdllen auch bei einer indi~erenten resp. 
teilweise homogenen Tiitigkeit ausgeblieben. 

DaB am 20. und 21. V-Tage der Versuchsreihe A bei den sp~teren Silben 
zugehSrige Teile der gelernten Reihe aufgesagt wurden, will demgegentiber wenig 
besagen; denn bei einer solch labilen Einstellung wie dem Eif, die mSglichste 
Passivit~t verlangt, die aber, wie die Selbstbeobachtung zeigt, doch nicht ohne 
jede Aktivit~t durchfiihrbar ist, ist eine Abwandlung der tats/ichlichen T~tigkeits- 
tendenz, z. B. in eine Idt, oder Aufsage-tendenz oder in eine Tendenz zum Um- 
stellen (Vp B zu Anfang der allgemeinen Rp-reihen) recht wahrscheinlich. Eher 
bediirfte das unverfi~lschte Beibehalten der reinen Einstellung auf Elf einer be- 
sonderen Erkl/~rung. 

Als dritte den Begriff der Assoziation betreffende Schwierigkeit 
ist der Umstand zu nennen, dab die Instruktion:  ,,Nennen der ndchsten 
gelernten Silbe" ( Rp) keineswegs immer zu der nach der vorangegangenen 
Wiederholungszabl und Aufsagegeschwindigkeit zu'erwartenden raschen 
und riehtigen Reaktion gefiihrt hat. Bei der Vp A (20. Versuehstag) 
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finder diese Aufgabe allerdings eine relativ rasche Erledigung (aM -~ 
665 z), vielleicht unter dem Einflu$ der bereits vorangegangenen Rp 
beim Eif. Immerhin wurden zwei Silben (16 a 7 und 16 ag) der schon 
langst mit maximaler Gel~ufigkeit rezitierbaren Reihe (iberraschender- 
weise tiberhaupt nicht wiedererkannt. Bei der Vp B wird ebenfalls 
eine Silbe (1613) nicht wiedererkannt und bei zwei anderen Silben 
(81, 85) na~h einer betrachtlichen Reaktionszeit (4963 und 3354 6) 
zuni~chst die Unbekanntheit der Reizsilbe resp. der folgenden Siibe 
angegeben. Vor allem aber zeigt hier die Rp-Zeit auch der richtigen 
Reaktionen eine au//allende Ldinge (aM ----- 1594 6). Eine noch li~ngere 
Rp-Zeit weisen trotz der voraufgegangelmn etwa 250 Wiederholungen 
die erstmaligen Re produktionen am 7. Tage der Versuchsreihe C auf 
(aM der richtigen Reaktionen = 1936 q). Wiederum wurde in einem 
Falle (85) gar nicht, in zwei Fi~llen (167 und 169) falsch reagier't. 

Bei der grogen Zahl der vorausgegangenen Wiederholungen und der 
Geli~ufigkeit des Rezitierens der ganzen Reihen lassen sich diese Er- 
scheinungen auch nicht so erkl~ren, dal~ die Assoziation mit der einzelnen 
vorhergehenden Silbe allein zur Reproduktion nicht ausreichend stark 
waren, sondern dal~ die Assoziationen mit den weiter zurtickliegenden 
Silben dazukommen muSten, damit eine rasche Reproduktion der 
folgenden Silbe erfolg.te. Denn es ist kaum zweifelhaft, dab die Vpen 
gegen Anfang der Versuche, z. B. nach 20 Rezitationen, sehr wohl zu 
einer fehleffreien Reproduktion der n~chsten Silben imstande gewesen 
w~ren. So bleibt also die zuni~chs~ erstaunliche Feststellung, da$ nach 
dem Lernen ganzer Silbenreihen die Tatigkeit Rio (Nennen der n~ichsten 
Silbe) ebensowenig wie als indifferente T~tigkeit allgemein als voll- 
kommen homogene T~tigkeit angesprochen werden kann, sondern bis- 
weilen als teilweise heterogene Tdtigkeit anzusehen ist. 

3. Die Fragestellung der folgenden Yersuche. 
Damit erscheint nicht nur die MSglichkeit der Messung der Wfllens- 

st~rke dutch das assoziative ~quivalent, sondern geradezu der Begriff 
der Assoziation selbst in Frage gestellt. Solche Konsequenzen aber 
ffihren weiter, als die bisherigen urspriinglich zu ganz anderen Zwecken 
angestellten Versuche mit Sicherheit zu gehen gestatten. 

So wesentlich mir z. B. die Ergebnisse der Instruktion Eif und Rp 
vor allem bei der Vp B in diesem Zusammenhang erscheJnen, so hat 
man es gem~B der groBen Labilit~t der Einstellung Elf doch nur nfit 
relativ wenigen Silben zu tun. Ferner bietet das Rp in der bisherigen 
Anordnung infolge des Fehlens eines unmittelbaren Vergleichsmaterials 
keine siehere M6glichkeit zur Entscheidung der Yrage, ob sich bei dieser 
homogenen Ti~tigkeit nicht doch eine Beschleunigung dutch die Asso- 
ziation bemerkbar macht. 
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Die durch die Versuchsreihen aufKetauchte Frage, ob die repro- 
duktiv-determinierende Verz6gerun9 heterogener Tiitigkeiten und die 
reproduktiv - determinierende Beschleunigung (Bahnung) homogener 
Tdtigkeiten als Erscheinungen aufzufassen sind, die yon der St/~rke 
der bei den einzelnen Reizen bestehenden Assoziationen gesetzm/~Big 
abh/~ngen, verlangte eine besondere experimentelle Behandlung. Dabei 
muBte es vor allen] darauf ankommen, etwaige Nebentendenzen zu 
bestimmten Tatigkeiten, die eine Beschleunigung oder VerzSgerung 
nach sich ziehen k6nnten, nach MSglichkeit auszuschalten. DemgemaB 
waren alle allgemeinen Au/gaben wie ,,EiI", ,,Nennen der ersten 
Silbe, die auftaucht"  u. a. in vielen Stricken unbestimrnte T~itig- 
keiten, welche Nebenprozesse und Substitutionen anderer T~tigkeiten 
begiinstigen, zu vermeiden zugunsten yon Prozessen, die durch 
die Instruktion mSglichst weitgehend eindeutig bestimmt sind und 
vor allem m6gliehst wenig AnlaB zu Identifizierungs- oder ~hnlichen 
Tendenzen bieten. 

Ich sehaltete daher die Aufgaben: Lernen, Rez und Rp zunachst 
vollkommen aus, und benutzte lediglich Assoziationen, die nach Ach 
,,determinierte Assoziationen" zu nennen w~ren. D .h .  ich ging bei den 
folgenden Anordmmgen auf die De/inition des Begri]]es der Assoziation 
zurtick, wie sie im folgenden Satz gegeben ist: 

,,Sind zwei psyehisehe Gebitde haufig (gleichzeitig oder) unmittel- 
bar hintereinander ins ]?,ewuBtsein getreten, und das eine yon ihnen 
wird wieder bewuBt, so hat auch das andere die Tendenz, wieder 
aufzutauehen." 

Als Bedingung des Entstehens einer Assoziation wird also das 
wiederholte HintereinanderbewuBtsein x) psyehischer Gebflde bezeichnet, 
Dana~h ist der Fall, dab ein Silbenpaar infolge des Lernenwollens 
b~ufig hintereinander wiederholt wird, nur ein mSglicher Fall des 
Bildens yon Assoziationen und nicht einmal der einfachste. Dieser 
ist vielmehr gegeben, wenn die Reize ohne weitergehende Absieht 
lediglich aufgeifaBt wurden. Eine dahingehende Instruktion aber 
wrirde, ~ e  alle allgemeinen Instruktionen, in hohem igaBe die Gefahr 
in sich bergen, zu unbeabsichtigten und sehwer beherrschbaren Neben- 
prozessen zu frihren. Ich w~hlte daher folgenden Weg. 

1) Die Frage, ob die Assoziation eine teilweise Gleichzeitigkeit der verschie- 
denen Vorstellungen voraussetzt, und wie sich die Bedingungen und Wirkungen 
tier Assoziation bei simultaner Darbietung verhalten, bleibt im folgenden un- 
.beriihrt. Zweifellos sind in vielen F~llen auch bei sukzessiver Darbietung die 
versehiedenen Vorstellungen teilweise gleichzeitig' ira Bewul]tsein. Die Art der 
Darbietung bildet daher kaum einen ausschlaggebenden Faktor bei den folgenden 
Ergebnissen. Immerhin mag ma~, falls man es fiir n6tig halt, ihren Geltungs- 
bereieh zungchst auf die sukzessive Darbietung beschrgnken., 
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2. Abschnitt. 

Die Wirkung von Assoziationen, die durch unifinale T&tigkeiten 
gesUftet sind (Anordnungen !1 und III). 

I. Yersuchsreihe D (Anordnung II). 

1. Das Bilden der Assoziation durch unifinale Tiitigkeiten. 
Ohne dab ein besonderes Lernen stattfand, sollten die Voraus- 

setzungen fiir die Bildung yon Assoziationen dadurch erffillt werden, 
dab eine Tatigkeit an Silben derart vorgenommen wurde, dab 
auf die eine Silbe immer die gleiche andere Silbe folgte. Die 
Tatigkeit muJ]te also derart beschaffen sein, dab sie von einer be- 
stimmten Silbe aus eindeutig zu einer bestimmten Silbe ffihrte (uni/inale 
Ti~tigkeit). Ich bot zu diesem Zwccke nur Silben dar, die mit d oder t 
begannen und liel~ an ihnen die T~tigkeiten ,,guttural t~eimen" (gR) 
oder ,,labial Reimen" (iR) vornehmen. Im ersteren Falle war auf Silben 
mit dem Anfangsbuchstaben d mit g, auf t m i t  k; im zweiten Falle 
war auf d mit b und auf t mit p zu reimen. Es war also allemal der ent- 
sprechende weiche oder harte Laut  zu w~hlen. 

h n  ganzen wurden 18 verschiedene Silben dargeboten. Davon 
kamen 3 nur beim IR und 3 nur beim gR vor (constante Silben, c-Silben); 
je 3 weitere Silben kamen ebenfalls nur beim lR oder gR vor, wurden 
aber nur halb so oft dargeboten (~-Silben); endlich wurden 6 Silben 
abwechselnd labial und guttural gereimt (v-Silben, variable Silben). 
Die einzelnen v-Silben wurden ebenso b~tufig dargeboten, wie die c- 
Silben. In/olge der abwechselnden Aus/iihrung der beiden verschiedenen 
Tiitigkeiten konnten sich jedoch bei diesen Silben trotz der gleichen 
Gel~ufigkeit keine einseitig gerichteten Assoziationen bilden. 

Na~h einer genfigenden Anzahl von Wiederholungen muBten gem~fl 
dem Assoziationsgesetz infolge der regelm~Bigen Aufeinanderfolge der 
Silbenpaare bei den c-Silben bestimmt gerichtete Assoziationen entstehen. 
LieB man dann z. ]3. das 1R bei den c-Silben vornehmen, bei denen 
bis dahin nur die T~tigkeit gt~ vorgenommen war, so muBte sich eine 
Hemmung resp. i . F .  bemerkbar machen. Die -~--Silben sollten die 
Wirkung der Wiederholungszahl quantitativ deutlich machen. 

Die Silben wurden unter Ausgleich der Zeitlage ffir die verschie- 
denen Silbenkategorien so zu 4 gR-Re~hen und zu 4 1R-Reihen zu- 
sammengestellt -- und zwar die H~ilfte zu 7, die H~ilfte zu 8 Silben 
--, dab nach Darbieten yon zwei gR- und zwei IR-Reihen jede c Silbe 
2 mal, jede ~--Silbe einmaL bei derselben Instruktion und jede v-Silbe 
einmal beim gR und einmal beim 1R vorgekommen war. Zum Bilden 
der Assoziationen wurde nun abwechselnd eine gR- und eine 1R-Reihe 
mit der entspre'chenden Instruktion dargeboten. Das Verh~ltnis der 
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Reaktionszeiten (t) mul~te nach einer gentigenden Anzaht von Wieder- 
hohmgen: t~ ~ t~ < t, sein. Zur Erzeugung der Hemmung brauchte 

dann nur bei der Instruktion 1R eine gR-Reihe oder bei der Instruktion 
g g  eine 1R-tleihe dargeboten zu werden. Dann mul3ten sich, soweit 
keine i. F. auftraten, gem~B den entgegenwirkenden Assoziatimaen die 
Ileaktionszeiten : tc(ge~) > t_~ (geh) > t, ergeben. 

Nach einem kurzen Eintiben des g g  und 1R am ersten Versuchstage 
wttrden am 2., 3. und 4. Versuchstage die Silben der 1R- and gR-Reihen 
einzeln im KaI~enwechsler dargeboten, und zwar an jedem Versuchstage 
zwei Wiederholungen. - - D i e  Wiederholungszahlen (W) bcziehen sich 
im folgenden immer auf die c - S i l b e n . -  Die Instruktion zum gR und 1g 
wurde immer nut  einmM vor Beginn jeder Reihe erteilt. Von vornhexein 
wurde darauf Gewicht gelegt, dag die dargebot,enen Silber~ vor dem 
Reimen innerllch 9elesen wurden. 

Am 3. Versuchstage gibt die Vp an: ,,Ich babe das Empfinden, 
als ob das gR mir leichter fiillt". SpMer meinte sie jedocb, die Tiitig- 
keiten zeigten keine subjektiven Schwierigkeitsuntcrschiede. 

u  5. Versuchstage an wurden die gR- und IR-Reihen mit dem 
,,selbstauslSsenden Ged~chtnisapparat" dargeboten. Bei ibm wird 
durch das Aussprechen der gereimten Silbe da.s Erscbeinen der n~ichsten 
Silbe (mit einer Zwischenzeit yon 172 ~) kerbeigeftihrt. Das Tempo 
der Darbietung pagt sich daher ohne weiteres der tleaktionsgeschwindig- 
keit, der Vp an. An einem Versuchs~age wurden durchschnittlich 16 gR- 
m~d 161R-Reihen dargeboten. Es fanden in der Regel zwei Versuchstage 
ill der Woehe statt ,  sodal3 entsprcchend der starkcn Streuung eine 
giinstige Assoziationswirkung zu erwarten war. 

Am Schlusse des 18. VeIsuehstages wurde a ls Vorbereitung ftir die 
Zei~messung je cine gll.~ und lR-R.eihc im Kartenwechsier 1) dargcboten. 

2. Die Wirkung der Assoziation au~ die bomogene TS|igkeiten gR u. IR, 

Am 19. Versuchstag wurden zun:,ichst wicdcrum 8 gI~- und 8 1]r 
Reihen im selbstausl6sendeI1 GedSchtnisapparat vorgcfii~hrt, sodaft fiir 
die c-Silben eine WiederholungszMfl yon 243 erreieht war. Darauf 
wurden die vier folgenden gR- und IR-Reihen im Kartenwcchsler 
dargeboten unter gleichzeitiger Mcssung mit d(:m Hippschen Chrono- 
skop. Ats Reimzeitcn ergabcn sich (Tabeth~ 62): 

1) Als Kartenwechs]er wird wiederum der selbstauslSscnde Gedfichtnisapparat 
benutzt, und zwar dadurch, dab numnehr ein da.ucrnd zwisehengeschalteter Mo- 
mentverschlu• in T~itigkeit gesetzt wird. Es ist also auch ftir wcitgehendste Kon- 
stanz der fiu~eren Art der Darbietung Sorge get.ragem 



264 K. Lewin : 

Tabelle 62. 

I Z 
gR-Reihen aM 

t mv 
n 
Z 

I R- Reihen ] aM 
mV 
11 

gR und tR- Z 
Reihen aM 

(Tagesdurch- mV 
schnitt) n 

110S,lb0n I si,b0o I v S,l 0o 

540 541 522 
541 540 521 
40 I 21 36 
10 Ii 6 10 

519 497 518 
513 500 513 

39 19 36 
12 6 9 

519 520 
520 517 

20 36 
12 19 

? c c+.=-~ 

4 1  
--1 

--22 
--13 

C+?=V 

--18 
--20 

--1 
• 

- - 1 0  
- - 1 0  

Entgegen den durch das Assoziationsgesetz geforderten Reakt ions-  
zeiten ergab sich also sowohl beim g R  wie beim IR, daft das Reimen bei 
den doppelt so Miu/ig gereimten c-Silben nicht rascher er/olgt al~ bei den 
-~--Silben und auch nicht rascher als bei den v-Silben, bei denen die beiden 
Ti~tigkeiten abwechselnd vorgenommen waren. Mit sehr groBer An- 
naherung war t c = tc -- tv. 

Bei den Reihen mit Zeitmessung kamen zwei Fehler vor :  bei einer 
c-Silbe wurde star t  mit  gik mit  kig reagiert, womit  aber die richtige 
Silbe ,,gemeint." wurde, und bei einer v-Silbe wurde mit  einem Lau t  
,,zwischen b und p"  gereimt. 

Am 20. Versuchstag wurden ,zun~chst wiederum 6 gR- und  6 1R- 
Reihen am selbstausl6senden Ged~chtnisapparat  dargeboten,  darauf  
2 gR- und 2 1R-Reihen unter  Zeitmessung im Kartenwechsler.  Es ergab 
sich (Tabelle 63): 

T a b e l l e  63. 

Z 
gR-Reihen aM 

mV 
l l  

Z 
aM 

IR.Reihen mV 

n 
gR- und lR- Z 

Reihen aM 
(Tagesdurch- ' mV 

schnitt) n 

c-Silben {.Silben ] v.Silben I 9 c C+.=~- I C+?=Y 

471 498 472 -~27 -~ 1 
483 499 466 -~16 --17 

35 16 3i 
5 3 6 

450 488 478 -~38 ~Z8 
481 488 471 ~ 7 --10 

58 12 39 
6 2 5 

475 ~- 32  
469 4 1 2  

35 
11 

- - 1 3  
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Die Reimzeiten der c- und v-Silben sind also wiederum gteich (Z + 14, 
aM - -  13), und auch die Reimzeiten der c- und--~-Silben unterscheiden 
sich nur unwesentlich ; sie weichen ctwa ebensoviel, wie am vorhergehen- 
den Versuchsbage, aber nach der entgegengesetzten l~ichtung ab. 

3. Die Assoziationswirkung bei den heterogenen Tiitigkeiten gR und 1R. 

Unmit te lbar  im AnschluB an diese Reihen wurden dieselben, sowie 
eine weitere gR- und  1R-Reihe nochmals in der gleichen Weise darge- 
boten, abet  es wt~rden bei den gR-Reihen die Ins t ruk t ion , lR  und bei 
den 1R-Reihen die Instrukt ion gR gegeben. Bei den c- und ~-Silben 
dieser Reihen (Hemmungsreihen) wurde nunmehr  al~o eine heterogene 
T~tigkei~ ausgefibt, wi~hrend bei den v-Silben aIles beim Alten blieb. 
Die Zeitmessung ergab (Tabelle 64): 

T a b e l l e  64. 

aM 
1R-Hem- V 

mungsreihen 

Instr. : lR aM 
gR-Hem- V 

munffsr eihen 

gR. u. IR-Hem-[ Z 
mungsreihen ) aM 
(Tagesdurch- | mV 

schnitt) ( n 

c(geh)-Si lben ~ (geh) -S i lben  

I 
515 556 
526 573 
35 22 
8 5 

522 476 
535 462 

38 29 
7 3 

519 516 
531 518 
37 26 
15 8 

V-Silben v + ? = c (geh) r ' v + ? = ~  ( g e h  

501 
503 
30 
8 

523 
541 
61 

8 
512 
522 
43 
16 

+14 

--1 
- -6  

+ 7  
+ 9  

+55 
§ 

--47 
--79 

+ 4  
- - 4  

Trotz der vorausgeganffenen 255 Wiederholungen bei den einzelnen 
c-Silben, die eine betr~chtliche Assoziation erwarten lieBcn, wurde die 
heterogene T~itigkeit bei diesen c-Silben [c(geh)] eben so rasch ausge~bt, 
wie be~ den v-Silben. Auch bei den halb so h~ufig wiederholten 4-Si lben 
zeigte die heterogene T~tigkeit im Durchschnitt  keine Vcrz6gerung. 

DaB die relative Zeitverl~ngerung der ~ (geh)-Silben bei der Instruktion gR 
nich$ auf die Assoziationen dicser Silben mit den bis dahin auf sie gefolgten 
Silben zurfickzufiihren ist, geh~ daraus hervor, daB dann eine noch s~grkere 
VerzSgerung bei den c(geh)-Silben aufgetreten sein miiBte, und daB bei den 
~(geh)-Silben bei der Instruktion ll~ eine um den gleichen Betrag raschere Re- 
aktion erfolgt ist. 

1. ~F. oder ,,Hemmungen" traten nicht au/. Bei einer v-Silbe wurde 
bei der Ins t rukt ion 1R, wie das auch sonst bisweilen vorgekommen war, 
mit  einem Buchstaben zwischen b und p gereimt und bei der Instrukt ion 
gR bei einer c(geh)-Silbe mit  einem Buchstaben zwischen g und k. 
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Eine Tendenz zum Nennen  der ,,assoziierten ~ Silbc resp. zum Reimen mit  
dem bei der betreffenden Silbe gewohnten Buchstaben machte sich bei 
den c (geh)- und bei den 9 (geh)-Silben nie bemerkbar.  Nach Aussprechen 
der Silbe puf (491 a) am Ende der 2. Hemmungsreihe gibt die Vp an: 
,,Die Sflbe puf erschien mir hinterher unbekannt.  Ich habe immer 
auf tuf kuf gesagt: Das kuf und vor allem die Verbindung tuf-kuf 
kommt  mir bekannt  vor, w~hrend mir die andere unbekannt  ist. (Auf 
Frage :) In  der Leichtigkeit des Reimens merktc ich keinen Unterschied." 
Abgesehen yon diesem Falle gibt die Vp a~lch kelne Bekanntheits- oder 

Unbekannth'eitserlebnisse an. 
A m  21. Versuahstag wurden zuniichst 6 gR- und 6 lR-Reihen mit  

entsprechender Ins t rukt ion im selbstausl6senden Ged~bhtnisapparat 
dargeboten. Danach je eine gR- und 1R-Reihe in Einzeldarbietungen. 
Die Zeitmessung ergab (Tabelle 65): 

T a b e l l e  65. 

Z 
gR- und lR- aM 

Reihen mV 
n 

It c-Silben [ C - S i l b e n  1'2 

505 526 
512 517 

26 25 
6 I 4 

v-Si lben 

516 
517 

17 
6 

C + ? = v  

+21 -~11 
§  §  

Die Reimzeiten der c-, ,~- und v-Silben st immen also wiederum 
reeht genau iiberein. 

Die anschtieBenden gR- undlR-Hemmungsreihen ergabcn (Tabelle 66) : 

T a b e l l e  66. 

" c (geh)-Silben c . 2 (gel~)-Sdben 

Instr. : g R ~ 
IR-Hemmungs- 

reihen 

Instr. : IR 
gR-Hemmungs- 

reihen 

gR- u. IR-Hem- 
mungsreihen 
(Tagesdurch- 

schnitt) 

Z 
aM 
mV 
n 

Z 
aM 
mV 

n 

Z 
aM 
mV 

n 

509 
520 
40 

7 
496 
510 
38 

6 
503 
515 
39 
13 

498 
512 
27 
3 

492 
489 
38 

3 
495 
501 
33 

6 

c (geh) v-Si lben v + ? = c ( g e h )  v + ? = - ~  

519 --10 --23 
507 --13 ~- 5 

525 --29 ---33 
518 - -  8 --29 
44 

9 

- - x 9  
513 ,-~ 2 
43 
17 

- - 2 7  
- - 1 2  

Da an diesem Versuchstage trotz der verschiedenen Zeitlage die 
Reimzeit der v-Sflben bei den I{emmungsreihen und den vorausgegan- 
genen homogenen Reihen iibereinstimmt, kann man auch die Reim- 
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zeiten der c(9eh)-Silben unmit telbar  mit  denen der c-Silben vergleichen. 
Dann ergibt sieh (Tabelle 67): 

T a b e l l e  67. 

il r ~ , " g + '.' = ~ (geh)  

J Z - -2  - - 3 1  gR ?l.nd lR I aM + 3  ~ 1 6  

Entgegen der Forderung des Gru~dgesetzes der Assoziation machen 
sich also die vorangegangenen 260 Wiederholungen wcder als eine relative 
Zeitverki~rzung bei der homogenen noch als eine relative Zeitverliingerung 
bei der heterogenen Tiitigkeit bemerkbar. Vielmehr ergibt sieh mit aller 
wiinschenswerten Genauigkeit t~ == t~ = t,, = t~ : . ~ (geh) t,,(~l~t~ ) . I . F .  oder 

Ifemmungserlebnisse t ra ten ebenfalls lxicht auf. 

Nach diesem Befunde erhob sich zun~chst die Frage, ob nicht 
irgendwelche die Wirksamkeit  der Assoziationen verdeckende Faktoren 
vorliegen kSnnten. Zur Erklgrung der gleichen Reimgeschwindigkeit 
bei den c-,-~- und v=Silben kam vor allem in Betracht,  dag sowohl 
die gg -  wie die 1R-T~tigkeit bereits maximal geiibt sein konnten, sodag 
sich verktirzende Faktoren nicht mehr zaiflenm:~iBig auszudriicken ver- 
mochten. Unwahrscheinlich bleibt es allerdings, dag sich infolge der 
Getibtheit auch die hemmenden Faktoren bei den c (geh)-Silben nichb 
sollten bemerkbar  gemacht haben. 

4. Die Assoziationswirkung bei der ungeiibten heterogenen 
T~itigkeit (MiR). 

Um dieses Bedenken, soweit es noch mSglich war, zu prtifen, 
liel~ ich am 22. Versuchstage die heterogene Tgtigkeit Mittelreimen 
(MiR) ausftihren, und zwar mit  einem beliebigen Buehstaben. Die 
Ins t rukt ion dafar  lautete:  ,,Lesen Sic die dargebotene Silbe zu- 
n-;tehst leise, gndern sie darauf dell Vokal in der Mitte und nennen 
Sic diese Silbe laut. Nehmen Sic sieh abet  keine best immten 
VokMe zum Einsetzen vor. (Diphtonge werden wie ein einfaeher 
Vokal behandelt .)"  

Zungehst gab ich zum Einiiben dieser T~tigkeit zwei Reihen yon j~ 
aeht neuen Silben. Danaeh wurden ziml Auffrisehen der Assozia$ionen 
2 gR-und  21R-I~eihen mit der dazugeh6rigen Instruktion im Gedii.chtnis- 
apparat  dargeboten. Dami wurde wiederum die Instruktion MiR ge- 
geben und der Vp mitgeteilt, dab nun die bekannten Silben kommen 
warden. Es wurden nfit der Instrukt ion MiR 3 gR- und 2 IR-Reihen 
dargeboten. Als Zeiten ergaben sieh (Tabelle 68): 
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T a b e l l e  68. 

Instr. M i R : 
gR-Hem- 

mungsreihen 

Instr. MiR: 
1R-Hem- 

mungsreihen 

Z 
aM 
mV 
n 
Z 
aM 
mV 
n 

Instr. MiR: [ Z 
gR und 1R- I aM 
Hemmungs- mV 

reihen n 

c (geh)-Silben ~ (geh)~Silben v-Sltben 

610 
776 
247 

6 
658 
835 
339 

4 
648 
800 
307 

11 

601 
723 
175 

5 
741 
770 
168 

3 
671 
747 
172 

8 

579 
798 
336 

7 
615 
652 
81 
6 

597 
725 
209 

13 

c v+?=c(gch) v+?=~ (geh) 

+31 -~21 
--22 --75 

I +43 +126 
+183 +118 

+51 +74 
+ 75 + 22 

Der Unterschied zwischen den MiR-Zeiten bei den v-Silben einer- 
seits und c- resp. ~-Silben andererseits ist derart, dab man in Anbetraeht 
der groBen mV und des Verh~ltnisses der aM bei den gR-Reihen (-- 22 
resp. - -75 )  yon eine~ gesetzmaBigen Verl~ngerung der Reaktion in 
den Fallen, wo der Absicht zum MiR eine einseiiig gerichtete Asso- 
ziation entgegensteht, kaum reden kann. Die Verh~ltnisse der Reak- 
r sind diesmal jedoch weniger durchsiehtig. 

4a. Persistenz and Perseveration. 
Die Erscheinungen der Persistenz und Perseveration bilden zwar keine 

unmittelbaren Untersuchungsgegenst~nde dieser Arbeit. Aber die ~Persistenz 
yon T~itigkeiten iibt auf die beschriebenen Vorg~nge eine so starke Wirkung 
aus und stellt eine so wesentliche Fehlerquelle .dar, dab auf sie kurz cin- 
gegangen werden muB, zumal sie in den einschl~gigen Arbeiten eine betracht- 
lithe Rolle spielen. 

Beim M i R  mit beliebigen Buchstaben machen sich zum Teil reeht 
betr~ehtliche Nebentendenzen bemerkbar, die ja auch in der groBen 
mV zum Ausdruck kommen. Bei der ersten und zweiten Silbe dieser 
l~eihe trat  eine Persistenz der vorangegangenen Reimttitiglceit auf, die 
bei der ersten (c-Silbe) zu einer Mischreaktion ffihrt; sowohl der erste 
Buehstabe wie der Vokal wird ge~ndert (398 o). Bei der zweiten (v)- 
Silbe ffihrt diese Tendenz zu einer betrachtlichen Zeitverlangerung 
(1862 (~). Spi~ter tritt  noch einmal bei einer c-Silbe eine Tendenz zum 
Reimen auf: ,,Ich wollte grim sagen und merkte, dab es falseh ist. 
Ich war vorher etwas unaufmerksam (1512 o)". DaB bier auch bei den 
e-Silben nicht die Assoziation mit der gewShnlich folgenden Silbe, 
sondern die Tendenz zu einer bestimmten T~tigkeit maBgebend gewesen 
ist, sieht man daran, dab zufi~llig beide Male nicht entsprechend der bei 
der betreffenden Silbe 260 real vorgekommenen, sondern entspreehend 
der anderen Reimart der erste Buehstabe ver~ndert wurde. 
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Als zweite Erscheinung, die zum Teil zu StSrungen ffihrte, ist die 
Tendenz, mit dem Yobal a mittelzureimen, hervorzuheben. Bei 25 
yon den 38 dargebotenen Silben wurde m i t a  mittelgercimt. Bei den 
ersten 7 Silben wurde regelm~tBig der Buchstabe a benutzt. Von der 
5. S ilbe ab setzte bei der Vp eine Tendenz ein, einen anderen Vokal zu 
benutzen, und zwar wolff deshalb, weft ihr das bequeme Verfahren, 
immer denselben Buehstaben anzuwenden, nicht ganz instruktions- 
gem~B erscheint: ,,Es war ein Kampf gegen ,dak' d a .  Ich wollte mit 
einem anderen Vokal reagieren. DaB dak kam sehr sehnell." (733 a). 
Bei der n~chsten Darbietung, bei der die dargebotene Sflbe selbst 
den Vokal a enth~lt, wird einfach die dargebotene Sflbe genannt 
(556 ~). Die 8. Silbe (v-Silbe, dun) zeigt die sehr lange Reaktion yon 
1720 ~ ,,ton": ,,Ich hatte einen deutlichen Kampf, nicht a zu sagen." 
Dies gelingt, aber es kommt" zu einem Verspreehen des ersten Buchstaben, 
und zwar wird derselbe Buchstabe benutzt, mit dem auch die vorher- 
gehende Reaktionssilbe angefangen hat. Die n~chsten vier Reaktionen 
benutzten wiederum den Vokal a. Bei der dritten yon ihnen 
(1023 o) gibt die Vp an: ,,Ich k~mpfe gegen das a, aber ohne Erfo]g. 
Ich stelle nie andere Vekale absichtlich vor." Nachdem bei der folgenden 
Silbe wiederum a benutzt wurde (664 ~), sagt die Vp: ,,Es ist doch dof! 
Ich habe die Einstellung m6gtichst schnell; ganz unbewul~t, sobald 
ieh den tti'pp hSre." Sparer gelingt es der Vp besser, die Tendenz, 
mit a mittelzureimen, zurtickzudr~ngen, jedoch wohl zum Teil arst 
dadurch, dai~ sie sich in der ~Vorperiode einen bestimmten anderen Buch- 
staben vornimmt. So gibt sie nach einer Reaktion mi t e  an (547 o): 
,,Diesmal habe ich mir vorgenommen, e zu sagen", und nach einer 
Reaktion mit i: ,,In der Vorperiode dr~ngt sich die Absicht auf, i zu 
sagen, und ieh hatte keine Zeit, diese Tendenz abzulehnen", 

Zeigt sieh eine Tendenz, immer denselben Buehstaben bei einer 
Tiitigkeit zu benutzen, bei der die W~hl der Buehstaben der Vp dutch die 
Instruktion freigestellt ist, so spricht Gldssner yon einem ,,Perseve- 
rieren" eines und desselben Buchstaben. Dazu sei kurz einiges bemerkt. 

IV[it dem Begriff des Per~everierene bezeichnet G. E. Mi~ller die 
Tendenz zum ,,freien Steigen" psychiseher Komplexe, die sich vet 
allem dann ~u~ern kann, wenn keine anderen Faktoren das Be- 
wuBtsein in Anspruch nehmen. Dieser Sachverhalt scheint mir bier 
jedoeh nieht gegeben. HSrt man mit. dem MiR auf, so wird das a im 
allgemeinen durehaus nicht die Tendenz haben, auch weiterhin aufzu- 
tauchen (wie etwa ein bestimmter psychischer Komplex vet dem Schlafen- 
gehen). Hier scheinen also wesentlich andere Ursachen wirksam zu sein. 

Zunachst liei~e sich die yon Ach beobaehtete Tendenz, unbestimmte 
Au/gaben dutch Sp~ialisierung in bestimmtere umzuwandeln, die auf 
der (in der Regel) grSl~eren Leichtigkeit speziellerer Aufgaben beruht, 
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zur Erkl~irung heranziehen. Ftir das Zustandekommen einer solchen 
Reihe yon Reaktionen mit demselben Buchstaben scheint m i r v o r  
allem folgendes wesentlich zu sein: 

Ist die Vp bei ihrem Suchen nach einem einzusetzenden Buchstaben 
das erste Mal auf den Vokal a gestol3en und erh~tlt sie unmittelbar 
danach wiederum eine Silbe zum Verandern des mittleren Buchstabens, 
so wird sie n~turgemi~l~ beim Suchen nach einem solchen Buchstaben 
zun~chst den gleichen Weg einschlagen wie zuvor und wird daher, sofern 
inzwischen nicht wesentliche Jknderungen der psychischen Konstella- 
tion eingetreten sind, zunachst auch notwendig wiederum zu demselben 
Buchstaben gefiihrt werden. -- Hinzu kommt, dal3 bei rascher Auf- 
einanderfolge der betreffende Buchstabe i~ffolge des ,,Umfangs des 
Bewul~tseins" noch im Bewu~tsein sein kann. -- Dicsen nun schon 
gewohnten Weg bei den n~chsten Reaktionen nicht wieder zu gehen und 
das betreffende ,,seIcund~ire Mittel ~ nicht wieder zu benutzen, liegt um 
so weniger Ursache fi;r die Vp vor, als die Instruktion das Benutzen 
immer desselben Buchstabens zwar nicht gebietet, aber auch nicht ver- 
bietet. Nicht, also das ist zu erkl~ren, wie es Icommt, daft ~mmer derselbe 
Buchstabe benutzt wird, -- da ja doch die im wesentlichen gleichen Be- 
dingungcn vor]iegen, -- sondern wodurch die Unterschiede der Reaktionen 
veranla~t werden, und warum denn nicht die bedeutend leichtere spezielle 
T~itigkeit, die immer deneelben Buchstaben verwendet, benutzt wird. 

Kommt d~s Reagieren mit immer demselben Buchstaben der Vp 
erst einmal zum Bewul~tsein, so pflegt sic ihr Verhalten, -- wenn auch 
dem Wortlaut der Instruktion nach nicht mit Recht, -- als nicht dem 
eigentlichen Sinn der Instruktion gem~ifl zu emp]inden. In der Regel t r i t t  
dann der Wunsch auf, auch andere Buchstaben zur Reaktion zu be- 
nutzen. Diese Absicht kann jedoch auf recht erhebliche Schwierigkeiten 
stoi]en, die ziemlich betrSchtliche ~_rgeraffekte der Vp zur Folge haben 
kSnnen. Das mag vorget~uscht haben, es bestehe eine Tendenz des 
betreffenden Buchstabens, aufzutauchen. 

Die Ursache der Schwierigkeit, jedesmal einen anderen Vokal 
beim MiR zu verwenden (entsprecl=endes gilt yon ~hnlichen nicht 
unifinalen T~itigkeiten), liegt darin begrfindet, dab bier zwei ver- 
8chiedene Absichten der Vp miteinander in Widerstreit liegen: Die 
Vp nimmt sich, nachdem sie einige Silben mittelgereimt hat, vor, 
auch die kommenden Silben wiederum mittelzureimen, d. h. dieselbe 
Tdtigkeit auszuffihren, wie bisher. Die Vp leitet die Ausfiihrung dieser 
T~tigkeiten naturgemai~ in derselben Weise ein, wie das vorhergehende 
Mal, und kommt daher, soweit ihr kein neues Material direkt gegeben 
wird, also gerade bei den ffei zu wahlenden Buchstaben, zun~tchst 
wiederum zu demselben Ergebnis, wie das vorhergehende Mal, also z. B. 
zum Buchstaben a. Da~ die Vp sich nun, wie es .ihrer Nebenabsicht, 
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mit einem anderen Buchstaben mittelzureimen, entsprechen wtirde, 
damit nicht zufrieden gibt, sondern einen neuen Buchstaben sucht, 
wird durch die Tendenz, m6glichst schnell zu reagieren, vereitelt, die 
ebenfalls als Nebentendenz vorhanden ist. DaB es in der Tat  diese beiden 
Tendenzen sind, die miteinander in Konflikt kommen, zeigt die bereits 
erw~hnte Selbstbeobachtung fiber einen solchen miBglfickten Versuch, 
einen anderen Buchstaben zu benutzen (S. 269). Erst die instruktions- 
widrige Vornahme eines bestimmten Buchstabens.pflegt zum gewfinsch- 
ten Erfolg zu ffihren. Allerdings kommt die Vp dadur~.h bisweilen nur 
aus dem Regen in die Traufe, indem jetzt dieselben Prozesse sich bei 
dem neuen Buchstaben geltend machen: So benutzt die Vp gegen Ende 
der Reihe viermal den Vokal i. 

Nicht also um eine yon den betreffenden Buchstaben ausgehende 
Tenclenz zur Perseveration (mangels anderweitiger das Bewuf]tsein 
bestiirmender Faktoren) handelt es sich, sondern um eine ,,Gleich- 
/Srmigkeit in/olge Vorliegens wesentlich gleicher Bedingungen" und infolge 
der Schwierigkeit auf Seiten der Vp, die entscheidenden Bedingungen 
dauernd zu ver~ndern. Hier speziell k5nnte man yon einer Gleich- 
f5rmigkeit infolge Benutzung desselben Ausffihrungsweges sprechen. 

Wo die Tendenz, einen bestimmten Vokal zu benutzen, ]nit einem 
gleichen Vokal derselben Silbe zusammentrifft, wird in mehreren Fi~llen 
einfacb die dargebotene Silbe genannt. Ob sich auch sonst bisweilen 
eine Tendenz geltend macht, als Reaktionssilbe die dargebotene Silbe 
laut zu lesen, wurde nicht ganz deutlich. 

Trotz dieser viel/achen Nebentendenzen macht sich also niemals eine 
Tendenz geltend, die ,oassoziierte" Silbe auszusprechen. 

5. Die Assoziationswirkung bei der neutralen T~itigkeit Elf. 

Um etwaige Reproduktionstendenzen festzustellen, wurde endlieh 
eine der Instruktion El/bei der Vp A entsprechende Instruktion erteilt.: 
,Sagen Sie, nachdem Sie gelesen haben, was Ihnen kommt. Nehmen 
Sie sieh aber niehts bestimmtes vor und lehnen Sie such nichts ab. 
Sie brauehen nicht mit einem Wort zu reagieren. Wenn Ihnen niehts 
kommt, dann brauchen Sie aueh nichts zu sagen. In diesem Falle 
sagen Sie : ,Nichts'. Also : aufmerksam lesen und sich im fibrigen passiv 
verhalten." Dal~ eine derartige Einstellung recht labil zu sein pflegt, 
war bereits erwi~hnt. Es wurden eine gR- und eine 1R-Reihe dargeboten. 
Die Zeitmessung ergab (Tabelle 69): 

T a b c 11 e 69. Elf gIr und 1R-Tteihcn. 
Z 1240 
aM 1593 
mV 594 
n . 15 

Psychologische ~'orsch~_mg. Bd. 1. 18 
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In keinem Falle ururde mit einer Silbe reagiert, die bei den 260 gR- 
resp. lR-Wiederholungen au] die betre]/ende Silbe ge]olgt war. Vielmehr 
wurde bei den beiden ersten, sowie bei drei anderen Silben mit ,,hm, ja" 
oder ,,ja" reagiert zum Zeichen, dab kein bestimmtes Wort eingefallen 
war. In allen iibrigen F~llen wurde mit einem sinnvollen Wort, das 
irgendwelche lautliehen ~hnlichkeiten aufzuweisen hatte, reagiert. 

Trotz der vorausgegangenen Wiederholungen immer derselben Silben- 
~oaare hatie sich also nach dem Darbieten der ersten Silbe keine Tendenz 
zur Reloroduktion der zweiten Silbe bemerkbar gemacht. 

6. Einw~inde gegen die bisherigen Ergebnisse. 
Sieht man yon den 'Ergebnissen bei der Instruktion Elf ab, so 

kommt als Faktor, der die Wirkung der Assoziationen verdeckt haben 
kSnnte, in Betracht, dab beim gR und IR bereits die Maximal- 
ga~chwindigkeit erreicht war. Man k6nnte ferner darauf hinweisen, 
dab die durch die homogene und die heterogene T~tigkeit geforderten 
Reaktionssilben nur dutch den Anfangsbuchstaben untemcheiden, so- 
dab hier nur Teilassoziationen wirksam werden konnten. (Allerdings 
versagt ein derartiger Einwand bei der heterogenen T~tigkeit MiR, und 
er wiirde sieh auch mit den Versuchen Glgsaners in Widerspruch setzen, 
der Hemmungen alff ganz entsprechende Teilassoziationen zuriiekfiihren 
zu kSnnen glaubte.) 

Bei den neuen, nicht zur Assoziationsstiftung benutzten heterogenen 
T~tigkeiten (MiR) kSnnte das Ausbleiben der relativen Zeitverl~ngerung 
der c(geh)-Silben gegeniiber den v-Silben folgenderma~en zu erkl~ren 
sein: Die Assoziationen der v-Silben mit zwei verschiedenen Silben 
kSnnten sich zwar in dem Sinne aufheben, dab keine einseitig gerichtete 
Rp-Tendenz auftritt, aber sie brauchten noch nicht zu einer Neutra- 
lisierung der v-Silben gegeniiber anderen Tatigkeitsabsichten zu fiihren. 
Vielmehr kSnnte die zweifache Bindung der v-Silben sich gegeniiber 
neuen Tgtigkeiten als Hemmung summieren und zu der gleichen 
Re~ktionszeit fiihren, wie bei den c(geh)-Sflben. (Die Gleichheit der 
Reaktionszeiten bei den c(geh)-Silben mit den {(geh)-Sflben bleibt 
dann allerdings unerkl~rt.) Im fo]genden ist daber dafiir zu sorgen, 
dab die Reaktionszeiten bei den c-Silben und den c(geh)-~qilben unmittelbar 
vergleichbar sind, oder es sind neben den v-Sflben ne~ttrale Silben 
einzuffihren. 

Endlich k6nnte man daran denken, dal~ sich durch clas Zusammen- 
stellen der c- und v-Silben zu ganzen Reihen eine besondere Tendenz 
zum Reagieren in immer gleichen l~aktionszeiten herausgebildet 
oder die Auffassung der einzelnen Silben entscheidend ver~ndert 
haben k5nnte. Scheinen mir auch die obj'ektiven Reaktionszeiten 
und die Selbstbeobachtungsgaben diesen Einwand auszuschlieBen, 
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so is t  doch bei  der  folgenden Versuehsreihe aueh da rauf  Rt ieksicht  
genommen  worden.  

Die folgenden Versuchsreihen Sollten den einzelnen Einw~nden  
sys temat i sch  nachgehen  und  die bisher igen Ergebnisse  un te r  m6g- 
l ichster  Var i a t ion  al ler  in Be t r ach t  kommenden  Nebenbed ingungen  
naehprf ifen.  Ans Grf inden der  t~bers icht l ichkei t  s ind Versuchsreihen 
mi t  weniger  e inschne idenden  Var ia t ionen  sowie exper iment  e: l - technische 
Ejnzelhei ten  im K l e i n d r u c k  wiedergegeben.  

II. Versuchsreihe E (Anordnung II a). 
1. Die Assoziationsreihen. 

Diese Versuchsreihe soll te vor  a l l em untersuchen,  ob die  Beschleu- 
n igung der  c- gegeniiber  den v-Si lben  bei homogener  T/~tigkeit e twa 
infolge maximaler ~]bung der  homogenen  Ti~tigkeit n icht  mer tdich war. 

Zu diesem Zwecke wnrden alle Silben einzeln im Kartenwechsler 
da rgebo ten  und die Reaktionszeiten von An/ang an ]ortlau/end gemessen. 

Ferner nahm ich folgende _~nderung gegentiber der Versuchsreihe D vor: 
1. Ich erteilte die Instruktionen gR und IR nicht zu Anfang einer ganzen Reihe 

yon Silben, sondern ftir #de einzelne Silbe besonders und zwar wechselten die In- 
struktionen unregelm~l]ig in folgender Weise ab: gR 11~ 1R gR gR 1R gR gR gR 
lI~ 1R gR gR 1R 1R und bei der folgenden Reihe lI~ 1R gR 1 R I ~ I R g R g R  
1R gR gR IR 1R gR gR. 

2. Es wurden andere Silben verwendet. Da sich bei der vorhergehenden 
Versuchsreihe bin und wieder stSrend bemerkbar gemacht hatte, dab dutch das 
Reimen bisweilen Silben entstanden, bei denen der Anfangs- und Endkonsonant 
gleich oder ~hnlich lautete, so wurden diesmal als Endbuchstaben d, t, b, p, g, k 
vermieden und nur f, 1, m, n, r, s, z verwendet. Im iibrigen wurden wiederum 
6 c-Silben (3 fiir jede Reimart), 6 ~--Silben und 6 v-Silben benutzt. Die Silben 
wurden auf die Vorzeigeordnung so verteilt, dat3 nach zwei l~eihen (Assoziations- 
reihen) jede c-Silbe zweimal und jede ~ - Silbe einmal bei der gleichen Instruktion 
und jede v-Silbe je einmal bei jeder Instruktion vorgekommen war. Dabei wurde 
auf eine mSglichst gleichmiiBige Verteilung der Zeitlage sowie auf mSglichstes 
Vermeiden gleicher Silbenfolgen Bedacht genommen. 

Die Instruktionen waren die gleichen wie bei der Versuchsreihe D, also zuni~chst 
innerliches Lesen der Silbe, dann Reimen in der angegebenen Weise. Nach dem 
Grundgesetz der Assoziation war daher zu erwarten, dab sich t~ ( t ~  ~ t,. 
ergeben muBte. -ff 

An einem Vorversuchstage wurden zun/s die zusammengehSrigen An- 
fangsbuchstaben ftir die verschiedenen Instruktionen und an je 15 neutralen 
Silben in unregelm~Biger Reihenfolge die T~tigkeiten selbst e/ngeiibt. Dabei er- 
gab sich als Reimzeit (Tabelle 70):  

T a b e l l e  70. 

Z 
aM 
mV 
n 

gR 

922 
910 
285 

13 

1R ~n neutralen Silben 

941 
982 
149 

14 
18" 
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Die Zeiten fiir das gg und lI~ differieren also nut wenig yon einander. Eine 
subjektiv verschiedene Schwierigkeit macht sich nieht bemerkbar. 

Tabelle 71 gibt fiir die einzelnen Versuchstage die Zahl der Wieder- 
holungen der c-Silben aN dem betreffenden Versuchstage (Wc) u n d  da- 
neben  die Zahl der insgesamt s ta t tge fundenen  Wiederholungen derselben 
Tittigkeit  bei einer c-Silbe (We) an ;  ferner ats Mag ftir den Ubungs-  

fortschri t t  den Zentralwert  aller gR- u n d  aller 1R-Reakt ionen des 
Tages. 

Da die gR- und die 1R-zeiten nur sehr wenig yon einander abweichen - -  das 
1R dauert an allen Tagen ein wenig li~nger Ms das gR -- ,  sind fiir die Berechnung 
der c-, ~ -  und v-Reimzeiten die gt~- und 1R-reaktionen zusammengezogen. Es 
werden die Differenzen zwischen den c-Zeiten einerseits und den v- resp. ~ - Zeiten 
andererseits, und zwar sowohl fiir den Zentralwert wie fiir das aM angegeben 
(iibereinander). Endlich wird als Anhalt fiir die GrSBe der mV der Wert der 
mV bei den c-Silben angegeben; die mV fiir die tibrigen Silbenkategorien ver- 
hielten sich ganz ~hnlich. Die Anzahl der Wiederholungen jedes Tages (we) ergibt 
mit 15 multipliziert die Anzahl (n) der Einzelwerte fiir die c- und v-Silben, sowei$ 
nicht durch besondere StSrungen einzelne Werte ausgefallen sind. Die Anzahl 
der Einzelwerte iiir die ~-Silben ist dementsprechend halb so groin. 

Die gR-zeit geht yon 654 ~ am 2. V-Tage auf 407 ~ am 14. V-Tage zurtiek, 
die 1R-zeit yon 694 a auf 418 a. Die tiigliche Verkiirzung der Pmimzeiten infolge 
der ~Tbung betrug ffir den 2. bis 7. V-Tag im Durchschnitt beim gR 42 o, beim 
1R 47 ~ pro Tag. Fiir den 8. bis 14. V-Tag verktirzen sich die Reimzeiten im Dureh- 
schnitt nur noch um 6 o pro Tag. 

Nine allgemein raschere Reimzeit bei den c-Silben yegeniiber den ~-  und v- 
Silben tritt nicht au]. Aueh an dem 2. bis 7. V-Tage, wo der durehschnittliche 
tiigliehe Zuwachs der Reaktionsgeschwindigkeit den nieht unbetriichtliehen 
Betrag von 42 a resp. 47 o aufweist, ist die Reimzeit bei den v- und { -Silben 
bald grSger, bald kleiner als bei den c-Silben, und zwar schwankt der Unterschied 
zu den c-Silben bei den {-Silbeli  dieser Periode zwisehen +55 und - -60 ,  bei 
den c-Silben zwisehen +41 und --25. Mehrmals weicht der Z-wert und das aM 
nach versehiedenen Richtungen yon 0 ab. Der Untersehied dieser Zentralwerte 
betrggt im Durchschnitt des 2. bis 7. Tages bei den =~- Silben +6  o, bei den v- 
Silben +8  ~, die entsprechenden du~chschnittlichen aM sind ~ 0  und +14. Die 
mV der Reimzeiten betrug demgegeniiber in derselben Periode 47 a, die Reimzeit 
selbst 541 o. Es ergibt sich also mit sehr hoher Anngherung: t~ = t~ = t~. ~- 

Am 8. bis 14. V-Tage, an denen der durehsehnittliehe ~bungszuwachs nur 
noeh 6 o betri~gt, zeigen die Z-werte bei den -~- und v-Silben gegeniiber den 
e-Silben eine durchschnittLiche Differenz yon +11 o und +7  o, die aM eine 
durchsehnittliche Differenz von +11 o und +8  a. Die durchschnittliche mV der 
Reimzeiten wiihrend dieser Periode be~r~Lgt demgegeniiber 27 ~, die Reimzeiten 
selbst 412 a. 

Sowohl in  der ersten Periode, in  der noch ein deutl icher  titglicher 
(~ungs fo r t s ch r i t t  auf t r i t t ,  wie in  der zweiten Periode, wo der 13bungs- 
fortschri t t  gering ist, t r i t t  eine BeschIeunigung der homogenen Tiitigkeit 
dutch die wlederholte Folge dersetben Silbenpaare (reproduktiv-determi- 
nierende Bahnung) nicht ein. Entgegen  dem Grundgesetz der Asso- 
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T a b e l l e  71. 
Die Reaktionen bei homogenen und heterogenen Tdtigkeiten. Vp E. 

Homogene T~itigkeit 

gR und 1R c[ 
Wieder- Z c+?=v c+?=~i 
holung Z ~ ' 

> we [ W e gR[ IN aM aM 

2. 4 4 654 694 

3. 4 8 597 616 

4. 2 10 568 595 

5. 4 14 485 506 

6. 4 18 425 448 

7. 4 22 447 460 

§ +55 
+41 +47 

--22 + 5 
+16 -14 

+16 --42 
0 --60 

+ 3  + 2  
+ 8  - ~ 0  

+41 +17 
+29 +21 

-25 - 4 
- 1 3  + 8 

+ 7  - 4  
8. 4 26 410 424 +13 § 

9. 4 30 389 411 -}- 1 +17 
+ 8 +24 

- - 6  - -6  
10. 4 34 407 424 

- -  1 --12 

11. 2 36 396 413 +18 +38 
+ 1 +24 

t2. 6 42 413 432 + 3 +3.3 
+ 1. +23 

§ + 8 
13. 3 45 404 414 

-k18 +11 

+13 -- 7 
14. 3 48 407 418 +14 -- 1 

aM 
+ 81] q- 61 

2 . - - 7 .  V-T: 529 553 + 1 4  +_ 0 

+ 7 '1) +1111 
-14. V-T: 404 420 + 8 +11  

i I I i 

15. 

16. 

mVc 
Wiederholung 

gl~ (geh) 
11t (geh) 

6~ 

31 

64 

55 

30 

35 

20 

26 

22 

31 

20 

41 3 

30 3 

Heterogene T~itigkeit 

gP~ und 1R 
c 

v+?=c(geh) i v-~?=~(geh) 
z z 

aM [ aM 

i 

- -  2 

+ 9  
- -  39 
--33 

- - 2 0  

- -12  

Titgl. t?bungs- 
zuwachs beim Z i 

gR lR 

42 47 

6 6 

- -  2 
- -  2 

+ 23 
+22 

i 

~25 

47 

27 

U 

30 

1) Die mV dieser Differenzen siehe nlichste Seite Anmerkung. 

c v+?=c(geh) v+?=~(geh) 
Z Z 

aM ' aM 
q- 1 +94 
q- 45 + 42 

v+?=n~z mVv 

-{-5 157 
+6  

+ 1 1  ] 
§  I 28 
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ziation, das hier ein Verh~ltnis  der Reakt ionszei ten  tr < t c < t v 
e rwar ten  li~13t, ergibt  sich tc = t~ = t v 1). -~ 

u 

2. Die IIemmungsreihen. 

Am 13. u n d  14. Versuchstage wurden in  die dargebotenen Reihen 
c ( g e h ) - u n d  @(geh)-Silben eingestreut.  D . h .  ohne die Vorzeigeordnung 
im i ibrigen zu ~ndern,  wurden in  einigen. -Reihen an  Stelle von Silben, 
die bis dah in  immer  labial  gereimt worden waren,  Silben gesetzt, die 
bis dah in  immer  gu t tu ra l  gereimt women  waren, u n d  umgekehrt .  

IYm in Beriieksichtigung des oben (S. 272) erw~hnten Einwandes die l~eak- 
tionszeiten bei den c-, v- undc  (geh)-Silben unmittelbar vergleichbar zu machen, 
wurde fiir eine gleichm~Bige Verteilung der Zeitlage gesorgt. 

Schon die durchschnittlichen Reimzeiten des ganzen Tages zeigen, da$ eine 
Hemmung nicht eingetreten ist: Am 12. V-Tage batten die gR- und 1R-zeiten 
413 und 432 o betragen, am 13. V-Tage waren sie 404 o und 414 o, am 14. V-Tage 
407 und 418 z. 

Die Di]/erenz zwischen den v-Silben einerseits und den c(geh)-Silben und 
(geh)-Silbe.~ andererseits betrug am 13. V-Tage fiir die Z-werte - -  2 ~ u n d - -  2 o, 

fiir die a M  + 9  ~ und - - 2  z. Am 14. V-Tage betrugen die entsprechenden Diffe- 
renzen ftir die Z-werte - -39 und +23, fiir die aM --33 und +22. (Der Unter- 
schied der Reaktion bei den r und c(geh)-Silben betr/igt am 13. V-Tage also fiir 
den Z-wert +14 o und ftir das aM +27 z, am 14. V-T fiir den Z-weft --26 ~ und 
ftir das aM --19 ~). Der Unterschied der R-Zeiten zwischen aen v-Silben und den 
c(geh)-Silben liegt also zahlenm~$ig an beiden Tagen entgegengesetzt der nach 
dem Assoziationsgesetz zu erwartenden Richtung; der Unterschied der R-zeiten 
zwischen den c-Silben und den c(geh)-Silben an dem einen Tage nach der einen, 
am anderen Tage nach der anderen Richtung. 

1) Als gutes Gegenbeispiel dafiir, wie auch ein geringerEin/lufl auf die Re- 
aktionszeit, sofern er nur konstant auftritt, zum Ausdruck kommt, kann man den 
Unterschied der gR- und lR-zeiten anfiihren. Dieser Unterschied betragt ftir den 
2. bis 7. Tag durchschnittlich 24, fiir den 8. bis 14. Tag durchschnittlich 16. DaB 
hier aber ein durchgehender Unterschied der beiden Reaktionszeiten vorhanden 
ist, zeigt sich daran, dab die Differenz ausnahmslos nach derselben Richtung ffeht: 
immer ist die 1R-zeit 1/inger als die gR-zeit. Berechnet man die m V  der Di//erenzen 
der Z-werte, resp. der Werte der aM, so ergibt sich dementsprechend als mV der 
Differenz der gR- und 1R-zeiten der ersten Periode mV = 7 ~, also noch nicht 
ein Drittel der 24 o betragenden durchschnittlichen Differenz. Demgegeniiber 
ergibt die m V  der Di/[erenzen zwischen den c-Silben und den v- und ~ - Silben 
(Tabelle 72): 

T a b e l l e  72, 

Z + 8 23 I +6  21 
m 

aM +14 15 ] +0  27" 

Die mV der Differenz betragt hier also im allgemeinen ein Vielfaches der 
Differenz selbst. 
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Wie bei der homogenen  T~tigkeit  die Beschleunigung, so fehlt also 
auch bei der heterogenen TiitigIceit die durch die Assoziation zu erwavtende 
VerzSgerung. Es ergibt  sich t~ = t~ = t~ = t~ = t~(,~h). Die Silben, 

-~ y (geh) 

bei denen bisher nut  die Tdtigleeit gR vorgenommen war, werden also 
eben so rasch labial gereimt wie die Silben, bei denen bisher nur die Tdtig- 
leeit 1R vorgenommen war; und umgekehr t .  Auch die mV, an der 
sich StSrungen zuni~chst bemerkbar  zu machen pflegen, ist bei 
den c(geh)-Silben (am 13. Versuchstage 25 ~, am 14. Versuchstage 
30 ~) nicht  grSl]er als bei den c-Silben (am 13. Versuchstage 41 ~, am 
14. Versuchstage 30 ~). 

Auch bei diesen Versuchsreihen wurde immer Wert darauf gelegt, dab die 
dargebotene Silbe zuni~chst innerlich erfaBt und gelesen wurde. Die Selbstbeob- 
aehtung zeigt wiederholt, dab ein inner]iches Lesen vor dem Reimen in der Tat 
durchgefiihrt wurde; so gibt die Vp am Schlusse des 14. Tages an: ,,Ich babe 
ganz sicher immer gelesen, bevor ich umgestellt~ habe." 

Am Schlusse des 14. Versuchstages fragte ich die Vp, ob sie bemerkt  
h~tte, dal3 manche Silben an den friiheren Tagen immer  nur  bei der- 
selben T~tigkeit vorgekommen sind. Darauf  g i b t  die Vp an :  , ,Ich habe 
nicht gemerkt, daft bei manchen Silben immer dieselbe Instruktion kam.  
Bei manchen  Silben babe ich gemerkt ,  dal~ verschiedene Ins t ruk t ionen  
vorkamen;  nur  bei ,daun '  kam wolff fast immer  ,baun'  vor . "  Dar in  
irrt  die Vp, denn , ,daun" war eine v-Silbe, also ebenso hi~ufig beim gR  
wie beim 1R vorgekommen.  

3. Die indifferente T~itigkeit Eif. 

Am 15. Versuchstage wurde, um das Vorhandensein von durch die 
regelm~13ige Aufeinanderfolge erzeugten Rp-Tendenzen auf einem direk- 
teren Wege zu prfifen, die Ins t ruk t ion  Eif erteilt, und  zwar in derselben 
Form wie bei der Vp D:  Die Vp ha t te  also, falls ihr ein Wor t  nach dem 
Lesen der dargebotenen Silbe einfiel, dieses zu nennen, jedoch sich nichts 
vorzunehmen oder abzulehnen. 

Zun~chst wurde zum Ei~iiben dies,~ Instruk~ion eine Reihe yon 10 
neuen Silben dargeboten. Wiederum zeigte sich die grol]e Labilitdt dieser 
Einstellung. 

l)ei der ersten Silbe wurde die dargebotene Silbe ,,einfach vorgelesen" (640 a); 
bei der ni~chsten Silbe wurde mit einem Reimwort reagiert (1130 ~) und in der 
Nachperiode fielder Vp ein: ,,Es fiel mir ein, man kSnnte sich der Wahl am besten 
entziehen, indem man reimt". Auch bei den 8 folgenden Silben wurde nun mit 
einer Ausnahme gereimt, trotzdem die Silben in der Regel nicht mit d oder t an- 
fingen, so dal3 eine yon den Anfangsbuchstaben der Silben ausgehende assoziative 
Tendenz zum Reimen ausgeschlossen erscheint. Das Reimen" geht unwillktirlich 
ohne direkte Vornahme der Vp vor sich: ,,Ich habe mir in der Vorperiode 
durchaus .nicht vorgenommen zu Reimen. Aber das Reimen setzt selbst~indig 
ein." DaB bei der einen Silbe nicht gereimt wurde, geschah infolge einer 
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dahingehenden Absicht der Vp: ,,Ich wollte nicht reimen und  /~nderte (das 
Reimwort) ,beig' in ,berg' urn." Dal~ ftir das Auftreten der Reimtendenz die 
Un~estimratheit der T/~tigkeit Eif eine we entliche Rolle spi~lt, zeigt folgende 
Aussage nach einer Reaktion mit einem Reimwort: ,,Ich war eigentlich nieht 
auf Reimen eingestellt. Ieh wuBte aber augenblicklich nichts anderes zu tun 
als zu reimen." 

Nac~a dieser Reihe neuer Silben wurde bei derselben Instrukti0n Ei] eEne 
Reihe yon 16 Silben (8 n-, 3 c-, 2 ~- ,  3 v-Silben) dargeboten, in der eEne neue Silbe 
(n) mit einer c-, ~ -  oder v-Silbe abwechselten. Wiederum machte sich zmn~chst 
die Tendenz zum Reimen stark bemerkbar. Gleich bei der ersten Silbe (n-Silbe, 
487 o) gibt die Vp an: ,,Es ring in mir ganz selbstandig an zu reimen". Im Verlauf 
der Reihe trier diese Tendenz jedoeh starker zuriick. Dafiir wendet die Vp ein 
anderes sekundares Migtel an: in 12 yon den 16 Reaktionen beginnt die Vp das 
Reaktionswort mlt b. Bei zwei yon den drei c-Silben wurde mit eEnem Reimwort 
reagiert, aber gerade mR der bei diesen Silben ungewohnten Reimart, bei eEner 
yon den beiden ~-Si lben ebenfaIls mit einer ungewohnten Reimar$; ferner wurde 
bei einer yon den drei v-Silben mit eEnem Reimwort reagiert. Bei den iibrigen 
Silben dieser Gruppe wurde mit einem anderen Worte reagiert. Die unter diesen 
Umst~nden nichts welter besagenden Reaktionszeiten waren (Tabelle 73): 

T a b e l l e  73. Ell. 

n-Silben 

Z 
aM 
mV 
n 

c-Silbenl'~:Silben v-$ilben 

585 553 496 
579 553 480 

12 38 40 
3 2 3 

483 
501 
58 

8 

E i n e  Tendenz, nach  dem Lesen der dargebotenen  Silbe die gewShn- 
lich 9e/olyte Silbe auszusprechen oder diese Silbe vorzustellen, ha t  sich 
hie bemerkbar  gemacht .  

Am 16. V-Tage wurde zur Untersuchung der Wirkung einer anderen hetero- 
genen T~tigkeit zun~chst das U (Reagieren mit dem umgestellten Wor~) an eEn- 
zelnen neuen Silben eEngeiibt, damn wurden zur Auffrischung der Assoziationen 
die c-Silben, ~ -  und v-Silben mit der Instruktion gR und 1R in der gewohnten 
Weise dargeboten. Darauf wurde die Instruktion U erteilt und eEne Reihe yon 
6 c-, 2" ~- ,  6 v- und 18 neuen Silben unregelm/iBig vermischt dargeboten (vgl. 
Tabelle 71). Der Z-wert dieser U-reihe betragt 693 o. Die Di]]erenz zwischen 
den v-Silben und den c-Silben, die infolge der heterogenen T/ttigkeit als ,,gehemmte" 
Silben zu betrachten send, betri~gt Iiir den Z-wert -4-1 ~, fiir des aM +45 ~ 1). 
Hemmungserlebnisse traten nich~ eEn. Zu  erw~hnen ist, da~ auch zwischen den 
v- und den neuen Silben keine Di//erenz besteht (Z +5, aM +6  o). 

Als wesentliches Resul ta t  dieser Versucbsreihe E ist also hervor- 
zuheben,  dab die Beschleunigung homogener Tditigkeiten dutch das wiedar- 

1) Die aus der TabeUe ersichtliche Differenz zwischen den v-Silben und den 
-Silben spielt demgegeniiber keEne Roile, da bei den ~ -Silben nut zwei Reaktionen 

zu Gebote stehen. 
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holte Au/einander/olgen derselben Silben auch dann nicht eintritt, wenn 
die betre//ende TdtigIceit noch nicht ihre maximale Geschwindiglceit in/olge 
der ~bung erreicht hat. Ferner zeigt diese Versuchsreihe, dal~ die Anord- 
nung der Silben in Reihen gleicher Instruktion, wie sie bei der Versuchs- 
reihe D benutzt worden war, kein wesentliches Moment ffir das Aus- 
bleiben dieser Beschleunigung bildet. 

Eine Reproduktionstendenz der folgenden Silbe maeht sieh auch bei 
der Instruktion Elf nieht bemerkbar, ebensowenig eine Hemmung 
oder Verz5gerung bei den heterogenen T~tigkeiten Umstellen und 
Reimen. (Gemi~B der relativ geringen Zaht der vorausgegangenen 
Wiederholungen wh~d man diesem Umstand allerdings kaum wesentliche 
theoretische Bedeutung ffir das hier behandelte Problem zuspreehen.) 

HI. Die psychologische Technik der folgenden Versuchsreihen 
(Anordnungen HI). 

a) Die Tiitig]ceiten: Umstellen (U), Hart-weich-Reimen (hwR) und 
Mittelreimen mit i (flliRi). 

In den Versuchen D und E fiihren die zur Erzeugung derAssoziationen 
benutzten T~tigkeiten gR und 1R zu Silben, die sich nur dutch den An- 
fangsbuehstaben unterseheiden. ]?fir die Erzeugung yon Hemmungen 
bei der heterogenen T~tigkeit Reimen h~tten also Teilassoziationen 
ausreichen mtissen (fiir die heterogene T~tigkeit MiR besteht diese 
Einsehr~nkung allerdings nicht). Bei den folgenden Versuchsreihen 
wird das Prinzip, je zwei Silben dutch eine ,,unifinale" T~tigkeit 
wiederholt aufeinandeffolgen zu lassen, beibehalten, abet es werden 
zwei T~tigkeiten gew~hlt, die zu starker voneinander abweichenden 
Sflben fiihren. 

Es sind dies die uni]inalen Tiitigkeiten: 1. U~r~tellen (U), wobei 
die dargebotene Sflbe innerlich gelesen und dann die umgestellte Silbe 
laut genannt wurde, nnd 2. Hart-weich-Reimen (hwR), das in folgender 
T~tigkeit bestand: Es wurden nur Silben dargeboten, die mit den 
Buchstaben d, t, g, k, b, p begannen. Beim hwR hatte die Vp bei den 
mit harten Konsonanten beginnenden Silben mit den entspreehenden 
weichen Konsonanten zu reimen, auf die Silben mit weichen An/angs- 
lconsonanten mit den entsprechenden harten; d. h. auf d war mit t, 
auf t mit d zu reimen, auf g mit k und auf k mit g, auf b mit p und 
auf p mit b. 

Urn bei den sp~teren Hemmungsreihen gegen Ende der Yersuehe 
nicht auf das dann sehr geiibte U oder hwR zuriickgreifen zu miissen, 
sollte eine weitere heterogene T~tigkeit in Anwendung kommen. Das 
MiR, das bei der Vp D zu diesem Zwecke verwendet wurde, hatte 
den Naehtefl, nicht unifinal zu sein und daher relativ teicht zu 



280 K. Lewin : 

Nebentendenzen Anl~l~ zu geben. An seine Stelle sollte als neue 
oder wenig geiibte heterogene T~Ltigkeit das MiR mit dem Vokal i 
t reten (MiRi). Damit diese unifinale T~tigkeit immer ausfiihrbar 
war, muBte das i als Vokal bei den dargebotenen Silben vermieden 
werden. 

b) Das Silbenmaterial. 

Um ein mSglichst gleichm~13iges stSrungsfreies Silbenmaterial zu 
gewinnen, warden als Endbuchstaben nur f, l, m, n, r, s, abet keiner 
der Anf~ngsbuchstaben benutzt. 

Die Sflben waren aul3erdem verschtir[t normalgebaut. Unter s~mtlichen 
dargebotenen Sflben kommt eine Zusammenstellung derselben zwei 
Buchstaben nicht zweimaI vor, auch nicht in ver/inderter Reihenfolge. 

Aus diesem Silbenmaterial, das sich gut bew~hrt hat und auch in 
den spi~teren Versuchsreihen verwendet wurde, wurden Gruppen von 
6 Sflben entsprechend den 6 verschiedenen Anfangskonsonanten ge- 
bildet ; in einer solchen Gruppe kam auch kein Vokal oder Endbuchstabe 
mehrmal8 vor. Die eine dieser Gruppen wurde nur bei der In- 
struktion hwR dargeboten (cr-Silben), eine zweite ausschliel~lich bei 
der Instruktion U (cu-Silben). Diesen 12 c-Silben standen 12 Silben 
(zwei Gruppen) gegenfiber, die abwechselnd gereimt und umgestellt 
wurden (v-Silben). Endl~ch waren noch zwei weitere Gruppen zu 6 Silben 
vorhanden, die eventuell als neutr~le Silben (n-Silben) benutzt werden 
konnten. 

c) Die Assoziationsreihen. 

Ftir die Darbietungen wurden 6 R-Reihen und 6 U-Reihen zu je 
12 Silben nach folgendem Typus zusammengestellt: cr v c r v  c r v  c r v  
c r v  cr v; resp. cu v cu v cu v cu v cu v cu v. Die Reihen begannen ab- 
wechselnd mit einer c- und einer v-Silbe. Ferner kamen in diesen Reihen 
nie zwei Silben mit dem gleichen Anfangsbuchstaben, noch auch zwei 
labiale, gutturale oder dentale Laute unmittelbar hintereinander vor, 
da sonst die T~tigkeit ftir die betreffende zweite Silbc erleichtert wird. 
Endlich v~urde mSglichst vermieden, dab in den verschiedenen Reihen 
die. gleichen Silbenpaare aufeinander folgten. Die Instruktionen hwR 
resp. U wurden vor der R-Reihe resp. der U-Reihe ftir die ganze 
Reibe erteilt und abwechselnd eine R-Reihe  und eine U-Reihe  als 
,,Assoziationsreihen " dargeboten. 

Durch diese Anordnung war erreicht, dab die c- und v-Silben gleich 
h~iu]ig dargeboten wurden. Die c-Silben erschienen jedoch immer bei der 
gleichen Instruktion, sodal] regelm~l~ig dasselbe Silbenpaar zustande k~m, 
wahrend die v-Silben abwechse~nd bei der einen und bei der anderen In- 
struktion dargeboten wurden, sodafl eine wesentliche einseitig gerichtete 
Assoziation nicht zu erwarten war. 
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d) Die rea-Silben. 

Endi ich  wurde folgendes bert icksichtigt:  Bei der heterogenen 

Ti~tigkeit mul] ten von  der Vp als Realctionssilben bis d a m n  ganz 
unbekannte Silben gebildet werden, u n d  die U n b e k a n n t h e i t  oder das 
Aussprechen der neuen  Silbe konnte  zu St6rungen bei der Reakt ion  
ffihren. U m  diesen Fak to r  auszuschalten,  wurden  die Silben, die bei 
den spi~teren heterogenen Ti~tigkeiten hwR und U als Reaktionssilben 
neu zu bi lden waren,  (rea-Silben) in  wechselnder Reihenfolge der Vp 
zmn Lesen (Les) dargeboten.  Da es i{n wesentlichen nur  darauf ankam,  
die st6rende ( Jnbekannthe i t  zu vermeiden,  wurde kein" Gewicht darauf  
gelegt, diese Silben ebenso h~iufig darzubie ten  wie die c- oder v-Silben. 

Sie wurden an den einzelnen Versuchstagen'  im al lgemeinen nu r  e inmal  
wiederholt.  Die Re~ktionssi lben Itir die heterogene Ti~tigkeit MiR i 
wurden nicht  zum Lesen dargeboten,  da sie fiir alle Si lbengruppen 
gleichermaBen neu zu bi lden waren. 

IV. Versuchsreihe F (Anordnung III a). 

1. Die Assoziationsreihen. 
Die Versuehsreihe F sollte vor allem die Ergebnisse der Versuchsreihe E 

nachpriifen. Es sollte festgestellt werden, ob die nach dem Assoziationsgesetz zu 
erwartende Beschleunigung der homogenen T~tigkeit auch bei den T~tigkeiten 
hwR und U, und zwar auch dann ausbleibt, wenn die geringe Ubung der Ti~tig- 
keiten die Beschleunigung leicht hervortreten lassen mtii~te. 

An zwei Vorversuchstagen wurden die als Anfangsbuchstaben beim hwR 
zu benutzenden Buchstabenlmare geiibt. Vor Beginn der Hauptversuche fand 
diesmal dagegen kein Einiiben der T~itigkeiten hw1% und U statt. 

Tabelle 74 ist entsprechend der Tabelle 71 bei der Vp E angeordnet. 
Multipliziert man die Anzahl der Wiederholungen an den einzelnen Tagen 
mit 6, so erh/~]t man die Anzahl der F~lle (n), die den Zeitwerten zugrunde 
liegen. 

Die Differenz der Reaktionszeiten der c- und v-Silben am ersten V-Tage 
kommt hier nicht in Betracht, da ja an diesem Tage alle Silben tiberhaupt zum 
ersten Male dargeboten werden. Die durchschnittliche Verl~ngerung der v- geyen- 
i~ber den c.Werten betr~ig~ am 4. bis 8. Versuchstag for den Z-wer~ -[-13 a, ftir das 
aM -[-6 o; da die durchschnittliche'Reaktionszeit dieser Periode beim 1% 1114 o 
und beim U 1119 ~, die mV bei den c-Silben 130 o und der t/igliche T0bungszuwachs 
128 o resp. 122 ~ betri~gt, sodaB sich konstante Abweichungen ohne weiteres 
hS~tten bemerkbar machen miissen, sind L und t~. als gleich anzusehen. Auch die 
tells negativen, teils positiven Differenzen, die sich bei der besonderen Berechnung 
tier R- und U-zeiten ergeben, halten sich weir unter der mV. 

Fiir den 10. bis 16. V-Tag betri~gt die Di//erenz ,,c+ ? = v" flit den Z-wert 
durchschnittlich --11 ~, ftir das a M - - 6  ~. Die Reaktionszeiten selbst betragen 
dabei fiir das hwR 837 o, fiir das U 775 ~. Die mV der c-Silben ist 54 ,, der durch- 
schnittliche Ubungszuwachs 62 ~ resp. 70 ,~. 

Wiederum also ist mit sehr genauer Ann~herung t~ = t~. Ebenso wie bei den 
bisherigen Vpnen hat auch diese Reihe nicht zu einer V~rk~rzung homogener T~tia- 
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T a b e 11 e 74. Versuchsreihe F. 

_ ~ we 

3. 1 1 

4. 1 2 

5. 1 2 4 

6. 1 2 6 

7. 1 2 8 

8. 1 2 10 

9. l 8 18 

0. 1 1 1 9 1  

1. 1 ]  14 33 

2 . 1  1 3 4 2  

3. 4 16 50 

4. 1 51 1 
J 

5. 4:  14 65 

i 
6. 1 

Homogene T~itigkeit Heterogene T~tigkeit 

c+?=v v+?=c(geh 

hwR U 1R + U mV c (R + U) m.Vc(geh / 
Z Z Z Z 

aM aM aM aM 

- -151  + 1 0 2  - - 2 5  
184 1623 1564 -- 85 + 1 1 6  + 1 6  

-- 98 + 2 6 4  + 8 3  201 
~369 1428 --  95 + 2 2 4  + 6 5  

- -  9 9  - -  39 ~ 6 9  154 
1149 1109 - -167  + 1 0 7  - -30  

1068 t068 + 17 + 8 + 1 3  129 
- -  6 9  + 15 - -27  

1003 1059 + 70 -- 28 + 2 1  97 
+ 66 + 9 + 3 8  

- -  1 l  + 42 + 1 6  
981 933 -- 67 + 28 - -20  69 

1103 962 + 35 ! 0 + 1 7  68 
+ 36 -- 17 + 1 0  

- -  3 1  + 68 + 1 9  
916 881 + 2 + 1 8 5  + 9 4  32 

Fortlaufende Darbietung 

+ 4 9  
+ 6 2  82 

+ 17 - -105  - - 4 4  + 1 5  
909 932 + 9 -- 68 - -30  27 + 1 3  56 

- -  3 8  + 5 - -17  
79l 638 --  55 -- 1 - 2 8  67 

+ 50 --  52 --  1 
66 1 733 650 -- 85 -- 32 - - 5 9  88 

- -  2 4  + 49 + 1 3  
1114 1119 --  66 + 77 + 6 130 

- -  1 - -  21 - - 1 1  
837 775 54 

- -  3 2 .  + 2 1 t  - -  6 

aM 
4.--  8. V- Tag:  

10.--16. V-Tag:  

: I +++ 

- -  1 
- -12  16 

TAgl. Obungs- 
+'54 12 fortschritt 
+ 39 hwR U 

128 122 

t 
+ 2 9  

42 6 2 !  70 
+ 2 6  i 

MiRi 

Z v + ? = c ( g e h )  n +?=c(geh)  
(MiRi) Z Z mVc (geh) 

a :~  ~M 

6 6 ; ;  - -20  - -12  25 
~ - 2  - - 7  
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keiten infolge wiederholten Hintereinander-aufgetretenseins derselben beiden 
Silben (reproduktiv-determinierende Bahnung) geftihrt. 

2. Die heterogenen T~itigkeiten hwR, U und MiRi. 

Am 10., 12., 14. und 16. V-Tagen wurde zur Feststellung etwaiger reproduktiv- 
determinierender Hemmungen bei heterogenen T~tigkeiten auBer den Assozia- 
tionsreihen je eine resp. zwei Hemmungsreihen dargeboten. D. h. es wurden bei 
einer R-reihe die Instruktion U und bei einer U-reihe die Instruktion hwR er- 
teilt. Die Differenz ,,v d- ? = c(geh)" betrug beim Z-wert durchschnittlich -}-29 ~, 
beim aM d-26 ~. Da diese Werte noch betr~chtlich unter der mVc~g~h~ = 42 
liegen und nicht weiter von 0 abweichen, als auch die besonders berechneten 
Differenzen zwischen den c- und v-Silben bei den gewShnlichen R- und U-reihen 
schwanken, so sind also auch t,, und tc~schj als gleich anzusehen. Auch eine 
reproduktiv-determinierende Hemmung oder Verz6gerung der heteroffenen T~tigIceit 
lgl~t sich nicht konstatieren. 

Am 18. V-Tage wurde als heterogene Tgtigkeit das MiR~ verwendet. Fiir 
diese Tgtigkeit betrug die Differenz ,,v q- ? = c(geh)" beim Z - -20  o, beim 
aM d-2 o. Eine verz5gernde Wirlcung der Assoziatio~ machte sich also wiederum 
nicht bemerkbar. Ferner wurden zwei Reihen yon n-Silben zum MiRi verwendet, 
die am selben V-Tage 4 real gelesen waren. Auch zwischen den n- und c(geh)- 
Silben, die sich allerdings infolge der nicht ganz gleichmgl3igen Verteilung der 
Zeitlage nur mit Vorbehalt vergleichen lassen, ergab sich keine in Betracht 
kommende Differenz. Die Differenz n -4- ? ~- c (geh) betrggt beim Z-wert --12 ~, 
beim aM --7  o. 

Endlich wurden am 19. V-Tage wic am Ende der anderen Versuchsreihen einige 
Versuche mit der Instruktion Ei/ angestellt. Es wurde diesmal der Vp lediglich 
gesagt: ,,Lesen Sie die dargebotene Silbe leise, nehmen Sie sich im iibrigen 
abet nichts vor und lehnen Sie nichts ab. '~ Dargeboten wurden "2 c-, 2 v- und 
2 n-Silben. 

Die Vp brach die Wartezeit nach Darbieten der Silbe mit dera Worte: ,,SchluB" 
ab, und zwar nach etwa 20 Sek. Bei der ersten dargebotenen Silbe (c-Silbe) herrschte 
ein ,,beklommener Zustand '~ ohne dal3 irgendeine Silbe aultauchte. Bei den 
drei n~chsten Silben (v, cr, v) wurde innerlich umgestellt, ohne da~ die Tendenz 
zum lauten Aussprechen der umgestellten Silbe auftrat. Bei den n-Silben wurde 
die Unbekanntheit der Silbe eflebt. Eine Tendenz zur Reproduktion der gewShn- 
lich ge/olgten Silbe trat bei den c-Silben also nicht auf. 

Die Versuchsreihe zeigt also, dab die hgufige Aufeinanderfolge zweier be- 
stimmter Silben bei den Ti~tigkeiten hwg und U ebensowenig wie bei den T~tig- 
keiten gR und 1R eine Beschleuni~o~ng homogener Ti~tigkeiten und eine Ver- 
zSgerung heterogener Tgtigkeiten zur Folge hat, solange diese Tgtigkeiten noch 
einen starken fdbungszuwachs zeigen. 

V. Ver suchs re ihe  G ( A n o r d n u n g  I I I b ) .  

1. Die Assoziationsreihen. hwR und U mit lau tem Vorlesen. 

Die Versuchsreihe sollte feststellen, ob die Beschleunigung homo- 
gener Ti~tigkeiten u n d  die VerzSgerung heterogener  T~tigkei ten beim 
hwR u n d  U auch n~ch hohen  Wiederholungszahlen  ausbleibt ,  und  
sollte ferner das Auffassen der da rgebo tenen  Silben m6glichst  weit-  
gehend sichern, 
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Um den Charakter der Reaktionen als zweigliedriger Prozesse zu 
gew~hrleisten und um ferner feststellen zu kSnnen, ob eine etwaige 
VerzSgerung schon beim Lesen der dargebotenen Silbe oder erst bei 
der eigentlichen heterogenen Ti~tigkeit eingetreten ist, wurde die dar- 
gebotene Silbe zun~chst laut vorgelesen und erst dann das Reimwort 
resp. das umgestellte Wort genannt. Die Reaktionszeiten wurden mit 
clem ,,zdhlenden Chronographen" gemessen. 

Es wurden dieselbcn Silben benut.zt wie bei der vorhergehenden 
Versuchsreihe. Die c- und v-Silben wurden in der gleichen Weise 
zu Assoziationsreihen zusammengestellt und die Instruktion hwR 
oder U ironer  fiir eine Reihe erteilt. Bei den vorhergehenden 
Versuchen hatten die Vpnen beim U bisweilen gegen die Tendenz 
zu k~mpfen, die Silben einfach riickwarts vom Papier abzulesen, 
stat t  sie zuni~chst vorwfirts zu lesen und dann innerlich umzu- 
stellen. U m  letzteres zu erreichen, hatten die Vpnen vor allem 
zu Beginn der Versuche nach dem Lesen der dargebotenen Sflbe 
bisweflen wegblicken mfissen. Andererseits war Gewicht darauf 
zu legen, dab nicht unmittelbar riickw~rts abgelesen wurde, weft 
sonst die dargebotene Silbe als solche gar nicht zur Apperzeption 
zu kommen brauchte. Dann aber war auch nicht die Bildung 
einer Asso$iation dieser Silbe mit der Reaktionssilbe zu erwarten. 
Um das Vermeiden des direkten Riickw~rtsablesens zu erleichtern, 
wurde folgende Anordnung getroffen: 

Die Silben der Assoziationsreihen wurden raft; Schreibmaschine 
auf fiir den Gedi~chtnisapparat passende Streifen geschrieben, 
zwischen je zwei Silben wurde jedoch immer ein Feld frei ge- 
lassen. Dutch geeigl/ete Einstellung der Mitnehmer des Gedi~chtnis- 
apparates wurde bewirkt, dab die dargebotene Sflbe nur eine relativ 
kurze, wenn auch zum innerlichen Lesen vSllig ausreichende Zeit 
(Expositionszeit: EZ) sichtbar blieb. Danach trat  eine etwa dreimal 
so lange Zwischenzeit (ZZ) ein, w~thrend der die Vp ein leeres Feld 
vor sich h atte. 

Die Vp hatte also die Silbe nach ihrem Erscheinen zun~chst 
laut vorzulesen. W~hrend dieser Zeit hatte die Silbe bereits dem leeren 
F~lde Platz gemacht. Darauf wurde dann die gereimte resp. umgestellte 
Silbe genannt. Es wurde festgestellt, wieviel Zeit vom Erscheinen 
der dargebotenen Silbe bis zum lauten Vorlesen gebraucht wurde 
(Lesezeit, LZ), und ferner, wieviel Zeit yore Aussprechen der dar- 
gebotenen Silbe bis zum Aussprechen der gereimten resp. umgestellten 
Silbe verflo~ (Tiitigkeitszeit, TZ). 

Am ersten und zweiten V-Tage wurden die zu den Anfangsbuchstaben 
gehSrenden Reimbuchstaben gelernt und an einigen n-Silben das hwR und 
das U eingeiibt. 
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Vom 3. bis 20. der im allgemeinen ti~glich aufeinanderfolgenden 
Versuchstage wurden 504 Assoziationsreihen dargeboten,  sodal~ dann  
also jede c,Silbe 252mal  gereimt oder umgestell t  war. 

Durchschnittlieh fanden demnach ti~glich 14 Wiederholungen statt. Das 
Tempo der Vor/i~hrung der Assoziationsreihen steigt wiihrend dieser V-Tage von 
EZ = 1150 ~, ZZ ~ 3415 ~ zuerst raseh, dann langsam bis EZ ~ 375 ., ZZ 
1075 ~ (mV dieser Werte im allgemeinen etwa 5 o), und zwar gleichmi~l~ig fiir das 
hwt~ unOc U. Diese Beschleunigung des Vorzeigetempos sollte die bei dieser gleich: 
mgl]igen Tgtigkeit fast unvermeidliche, die Aufmerksamkeit herabsetzende Lange- 
weile nach MSgliehkeit einschr~inken; sie hielt sieh aber immer in Grenzen, die 
der Vp ein bequemes Mitkommen gestatteten. 

Zur In format ion  fiber die l~caktionszeiten bei den c- und v-Silben 
fiir die homogenen Ti~tigkeiten wurden an einigen Tagen wi~hrend des 
Darbietens der Assoziationsreihen die Zeiten mit  Hilfe des ,,zi~hlenden 
Chronographen"  fort laufend gemessen. Es ergab sich (Tabelle 75): 

T a b e l l e  75. 

hwR und U 
(fortlaufende Darbietung) 

I; 8. V-Tag aM 
(EZ = 595 a; u 

Z Z =  1775 a) ~ 

11. V-Tag / mV 
(EZ = 480 ~; 
ZZ~1425~)  , 

c-Silben J v-Silben ] c+?=v 

763 I 57s I 7so I 567 I 
24 I 22 I a s [  36 I 
24 I 24 ~ 24 I 

i319 ] 1347 

773134i J 13477~ 

36 I 34 I 3 3 [  23 
24 24 I 24 24 

1346 1331 
1333 1337 

17. V-Tag 
(EZ---- 400 a; 
Z Z = l 1 8 5  ~) 

z li 703 553 
aM ll 702 541 
mVtl 30 l S  

1 2  
z II 1256 
aM~ 1243 

717 504 
I ~ _ ~  32 29 

24 24 

(~M!]  1234 
1221. 

693 550 
681 I 546 

12 ~ _ _  
1243 
1225 

7.~ I 495 

+10 
--11 

+28 
+ 6  
+ 5  
+16 

--15 
+ 4  
- - 3  
+ 5  

--13 
--18 

20. V-Tag 
( E Z =  375 a; 

ZZ= 1075  a) 

34 
24 

1220 
1219 

- - 6  
- - 9  

26 
24 

--14 
- - 2  

Eine Beschleunigung der Reakt ionen bei den c-Silben gegeniiber den 
v-Silben machte  sich also nicht bemerkbar.  

Vom 3. Versuchstage ab wurden, um neben den v-Silben sparer n o c h  
andere neutr~le Si lben zur Verfiigung zu haben, die 12 oben erw~hnten 
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n-Silben an j edem Versuchstage zweimal  gelesen, und  zwar  in  pe rmu-  
t ie render  Anordnung,  so dal3 sieh keine Assozia t ionen bi lden konnten .  

2. Die Pr i i fungsreihen.  

a) Die heterogene Tiitigkeit MiRI bei Einzeldarbietung der Silben. 
A m  21. Versuehstage wurde  die Priqung der WirIcung der Assozia- 

tionen au/ heterogene Tdtigkeiten vorgenommen.  

Wie gewShnlich wurden ztm~chst die n-Silben einer zweimaligen Lesung 
unterzogen, und dann 16 Assoziationsreihen zur Auffrischung der Assoziation dar- 
geboten. Darauf wurde an einigen wenigen anderen Silben die T~tigkeit MiRi geiibt. 
Die Instruktion dazu lautete diesmal: ,,Lesen Sie die dargebotene Silbe laut vor, 
vertausehen Sie den Vokal (Diphthong) mit i und nennen Sie die dann entstandene 
Silbe." Um die Lage der etwa auftretenden Hemmungen oder Verz0gerungen 
genauer bestimmen zu kSnnen, wurden wiederum sowohl die Lesezeit wie die 
Mittelreimzeit gemessen. 

Um etwaige  H e m m u n g e n  n ieh t  auf die folgenden Silben e inwirken  
zu lassen und  u m  rhy thmisehe  Re~kt ionen  zu vermeiden,  wurden die 
Si lben jedoeh n ieht  fort l~ufend,  sondern  einzeln dargebot.en. (Es is t  
dies an  der  A p p a r a t u r  ohne sonst ige ~uBere Veri~nderung m6glich.)  
Zugleieh sol l te  d c d u r c h  die  volle Auffassung de r  e inzelnen Si lben als 
soleher  begi ins t ig t  werden.  

U m  eine Kont ro l le  fiber die Gel~ufigkeit  der  versehiedenen Silben- 
ka tegor ien  zu haben,  wurden  zun~chst  si~mtliche c-, v- und n-Silben 
ve rmi seh t .m i t  der  I n s t r u k t i o n :  ,,Lesen" dargeboten i  D ie  Zeiten waren  
(Tabelle 76): 

Les n-Silben 

T ~ b e l l e  76. 

Z 545 t 530 

II I 530 
n 12 

550 
548 

28 
12 

Die Lesezeiten der  c- und  n-Sflben stimmen also v6llig i~berein~ die 
v-Sflben zeigen die geringe Verkfirzung yon  e twa  15- -20  o. 

Nunmehr  wurde die I n s t r u k t i o n  MiR  i er te i l t  und die Pri~/ungsreihen 
dargeboten .  

Bei ihnen wechselten die c-, v- und n-Silben ab, z. B. in folgender Weise: 
v cr n cu v n n v cr n c u v .  Es warden 6 verschiedene derartige 1)riiIungs - 
reihen unter Beriicksichtigung der Zeitlagc ffir jede Gruppe zusammengestellt, 
und zwar enthielten je ~'ei dieser Reihen zusammen s~mtliche benutzte 
Silben gerade einmal. Die Silben wurden einzeln in Pausen von 6--7 Sekunden 
dargeboten. 

Die Prf i fungsreihen ergaben (Tabelle 77): 
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T a b e l l e  77. 

c (geh}-Silben 

LZ TZ 

I Z 575 433 
aM 572 428 

MiRi mV 27 28 
Tagesdureh- n 24 24 

1008 
1000 

v-Silben 

LZ I TZ 

548 435 
554 430 

35 25 
23 23 

983 
980 

n-Silben 

LZ 1 TZ 

573 435 
580 435 

30 35 
24 24 

1008 
1015 

v + ? = c(geh) 
TZ 

2 
2 

L z  + T z  
+25 
+20 

n + ? = c(geh) 
TZ 

2 
7 

LZ -~ TZ 
~ 0  
--15 

Trotz des voranyegangenen 260/aehen Au/einander/oIgens derselben 
Silben au/ die e-Silben macht sich bei der ,,heterogenen" Tiitigkeit MiR~ 
keine Hemmung oder Verz6gerung bemerkbar. Die T~t igke i t szc i t  bei 
den  e(yeh)-Silben i s t  m i t  f iber raschender  Genau igke i t  gleich der  Ta t ig -  
ke i t sze i t  bei  den  v- und n-Silben. 

Auch der  erwi~hnte 'E inwand ,  daf~ die v-Si lben  be im MiR m6glicher-  
weise n ich t  als neu t ra le  Si lben zu bewer ten  sind, fitllt also weg. 

Die geringe Verkiirzung der Gesamtreaktionszeit bei den v-Silben beruht 
ganz auf dem rascheren Lesen und w~re, wenn man ihn iiberhaupt als gesetzm~l~ig 
bedingt ansehen will, vollkommen durch die gleiche Verkiirzung bei den vorher- 
gehenden Lesereiben (Tabelle 76) erkl~rt. 

Am Sehlug des V-Tages wurden 8 Assoziationsreihe~ mit der Instruktion hwR 
und U dargeboten. Dadureh sollte der Einflufi der neuen Assoziationen mit den 
mittelgereimten Silben, wie er nach dem Assoziationsgesetz zu erwarten war, im 
Interesse der spateren Versuehe naeh MSglichkeit paralysiert werden. 

b) Die homogenen Ti~tigkeiten bei Einzeldarbietung der Silben. , 
Die heterogenen T~tigkeiten hwR und U. 

Am 22. V-Tag wurden nach dem dreimaligen Lesen der n-Silben zunitchst 
8 Assoziationsreihen in der gebr~uchlichen Weise dargeboten. 

Darauf wurden nochmals zwei Assoziationsreihen, eine mit der Instruktion 
hwR und eine mit der Instruktion U dargeboten, jedoch nicht in fortlaufender 
Reihe, sondern als Einzelsilben. Dabei ergab sich (Tabelle 78): 

T a b e l l e  78. 

I c-Silben ~ c + ? = v 

LZ I Tz I LZ I TZ. TZ 

hwR und U aM 579 425 --17 
25 15 
12 11 

Die Reaktionszeiten fiir, die c- und v-Silben sind also annRhernd gleich. Es 
zeigt sieh keine Beschleunigung der homogenen T~tigkeit. 

Nun wurden drei Pri~/ungsreihen, die ebenso gebaut waren wie am Tage 
zuvor, dargeboten, jedoch dabei zweimal die Instruktion hwR und einmal die 
Instruktion U erteilt. 

Psychologtsohe Forschung. Bd. 1. 19 



288 K. Lewin : 

Eine Priifungsreihe lieferte dann also 2 c-, 2 c(geh)-, 4 ~r und 4 n-Silben, 
deren Werte sich unmittelbar miteinander vergleichen liel]en. Es land Einzel- 
darbietung start. Zu bemerken ist noch, daft, um die Unbekanntheit  der Reaktions- 
silben, die bei der Instruktion hwR und U bei den c(geh)-Silben zu verwenden 
waren, auszuschalten, yore 13. V'-Tage an diese Silben in permutierender Reihen- 
folge wie bei der Vp C gelesen worden waren (Rea-reihen). 

Es ergab sich (Tabelle 79): 

T a b e l l e  79. 

.~ aM 
~ mV 

c-Silben 

~ 1 ~  483 
482 

37 

].090 
1087 

~ v-Silben ~ c + ? = c ( ~ n + ? = c ( g e h ~  

623 5 1 2 1 6 5 0 ~ 9 - ~  +29  +20 ] +17 
622 [ 509] 621 [ 498 [ 626 [ 497 [ +27 [ +11 ~ +12 

311 281 301 3~1 521 421 I 
6 6 12 12 12 12 L Z + T Z  L Z + T Z  L Z + T Z  
11a~ I 1142 I 1122 I +45 [ -  7 I - 1 3  
1131 I 1119 I 1123 I +44 I - - 1 2  I -  s 

Trotz der vorangegangenen 268 Wiederholungerr und der geringen Anzahl 
der F~tle weichen die Werte der verschiedenen Gruppen nur minimal (urn weniger 
als die mV) voneinander ab. Heimungserlebnisse oder i.F. t raten nicht ein. 

Am Schlu$ des 22. V-Tages wurden 4 Assoziationsreihen dargeboten. 

Am 23. V-Tag wurden zuniichst 8 Assozia$ionsreihen dargeboten und dann 
4 n- und 4 Rea-reihen gelesen. Dann wurden 6 Prii/ungsreihen dargeboten, und 
zwar wie am vorhergehenden V-Tage abwechselnd hwgereim$ und umgestellt. 
Es ergab sich (Tabelle 80): 

T a b e l l e  80. 

~ e i V  
n 

~ Z 
~ aM: 
,x mV 

S n 
Z 

~ aM ~ i v  
&~ n .  

cr-Silben [cu(geh)-Silbe~ v-Silben 
Lz ! Tz ILz T z l r z  ~z 

595 455 
609 455 
43 30 

6 6 
580 415 
599 414 

39 13 
6 6 

588 435 
604 435 

41 22 
12 12 

1023 
1039 

620 450 
608 463 
27 49 

6 6 
585 455 
592 454 

42 24 
6 6 

603 453 
609 459 

35 37 
12 12 

I 1056 
1059 

635 445 
636 444 

27 35 
12 12 

600 460 
610 455 

36 35 
12 12 

618 453 
623 450 

32 35 
24 24 

1061 
1073 

n-Silben c +? = c(geh)lv+ ? = c(geh)fn+? = c(geh ) 
~ z [ ~ -  ~z i Tz I Tz 

635 
655 
49 
12 

585 
600 
41 
12 

455 5 + 5 
462 + 7' + 1 9  

31 
12 

440 + 4 0  - -  5 
448 + 4 0  - -  1 

27 
12 

- - 5  
+ 1 

610 
628 
45 
24 

+ 1 5  
+ 6 

448 +18 -~ 0 + .5 
455 +24 + 9 + 4 

29 
24 L Z + T Z  L Z + T Z  L Z + T Z  

1058 - -  2 
1083 1 --24 

Trolz der vorausgegangenen 275 Wiederholungen machte sich also b e i i  hwR 
weder eine Verz~gerung der heterogenen noch eine Beschleunigung der homogenen 
Tdtigkeit bemerkbar, so dal] also auf die Silben, die bisher regelmdfllg u~ngesteUt 
worden waren, ebenso rasch gereimt wurde wie auf die Silben, auf die bisher re.gel- 
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mdflig gereimt worden war. Aueh die n-Silben, bei denen die T~tigkeit hwR zum 
ersten Male vorgenommen wurde, wurden ebenso rasch gereimt wie die e-Silben. 
Es war also t~ = t~ =- t~ = t~g~h~), 

Beim U lieBe sieh vielleicht yon einer geringen Besehleunigung der 
c-Silben gegenfiber den anderen Arten yon Silben sprechen, und zwar um 
40 o. Auf sie wird spi~ter noeh zurfickzukommen sein. Eine VerzSgemng der 
e(geh)-Silben dagegen trat,  wie aus dem Vergleieh der v-, n- und e(geh)-Silben 
hervorgeht, nieht ein. 

Hemmungserlebnisse oder i.F. traten nicht ein, was sich auch an der 
geringen mV zeigt. Es herrseht durchgehends die Tendenz zu m5gliehst raseher 
Reaktion. 

Am SehluB des 23. V-Tages wurden 4 Assoziationsreihen dargeboten. 

Am 24. V-Tag wurden zuni~ehst 3 n- und 3 Rea-reihen gelesen. Dann wurden 
10 Assoziationsreihen in der gewohnten Weise dargeboten. Um eine hShere Anzahl 
yon Fifllen als bisher zur Beurteilung der VerzSgerung bei der heterogenen T~tig- 
keit zur Verffigung zu erhalten, wurden nunmehr Hemmungareihen zusammen- 
gestellt, die aus je 3 er-, 3 eu- und 6 v-Silben bestanden. Vor einer solehen Reihe 
wurde abwechselnd die Instruktion hwR u n d U  erteilt. 

Die Berfieksichtigung der sieh daraus ergebenden Zeitwerte seheint mir 
trotz der Priifungsreihen an den beiden vorhergehenden Tagen zul/~ssig (vgh 
dazu die Ergebnisse Gldssners), weil den fiber 22 Versuehstage verteilten 
278 Wiederhohmgen der gleiehen Silbenfolge bei 6 yon den e-Silben nur 
eine, und bei den fibr!gen 6 c-Silben 2 Wiederholungen der heterogenen Tiitigkeit 
hwR resp. U gegenfiberstanden, und weil seit der letzten heterogenen T~tigkeit 
bei diesen Silben bereits wieder eine ganze Reihe homogener T~tigkeiten statt- 
gefunden hatte. 

Es wurden 8 Hemmungsreihen gegeben, und zwar wiederum in Einzel- 
darbietung, um auf jeden Fall rhythmisches Reagieren zu ve'rmeiden. AuSer 
diesen Reihen wurden, zwisehen sie eingesehoben, zwei normale hwR- und eine 
U-reihe unter Zeitmessung in Einzeldarbietung gegeben, so dall also die Asso- 
ziationen unmittelbar vorher und zwischendurch nochmals a~/ge#ischt wurden. 
Es ergab sieh (Tabelle 81): 

T a b e l l e  81-. 

~ Z 

~ mV 
n 

aM 
' l i l y  

cr-Si lben 

II 5~8 I 442 

55 
55 
25 
12 

566 
45 
12 

420 
437 

439 
38 
12 

553 415 - - ~  
549 415 
22 24 
24 24 

559 '436 - - 3  
2~ 29 
24 23 

v + ? = c ( g e h )  
T Z  

44- 5 
44-22 

--18 
' 3 -y-  

~ z ~ ~  425 ~5~ - ~  - z  - 7  

= aM H o.ii i ~ i i  [ i61 438 554 426 ~ 3  -~12 ~ ~ mV 35 41 23 27 
,, ~ n 24 24 48 47 

Die nach Art der Assoziationsreihen gebauten Reihen orgaben (Tabelle82)- 

19" 
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T a b e l l e  82. 

c - S i l b e n  v - S i l b e n  c + ? = v 

L Z  T Z  L Z  T Z  T Z  

~ ~ Z 545 423 540 400 --23 
~ ~ / aM 544 419 559 405 ---14 

~ : ~  m V 20 22 18 20 
~ r n 18 18 lS i8 

Die Hemmungsreihen ergeben also eine vollko~mene Gleichheit der Reaktions- 
zeiten: t~ ~ tv ~ t~(~h~. 

i. F. treten nicht auf; dagegen t r i l l  einmal ein Hemmungserlebnis ein, und 
zwar beim Reimen einer cu-Silbe: ,,Als ich anfing, das Rcizwort auszusprechen, 
t rat  ein starkes Unbekanntheitserlebnis der zweiten Silbe auf. Zugleich ein 
Hemmungserlebnis. Die Silbe wird welter herausgequetscht" ( L Z ~ 5 6 5  o; 
TZ ~ 640 o). Hier hat also das Erlebnis der Unbekanntheit der Reaktionssilbe, 
das sich im Augenblick des Aussprechens dieser Silbe aufdr~ng% zu einer 
StSrung gefiihrt. 

3. Zusammenfassung der Ergebnisse der Yersuchsreihe G. 
Zusammenfassend  whre fiber die Versuchsreihe G zu bemerken ,  da~ 

ebensowenig wie bei  den  T~t igke i ten  gl~ und  1R die ]ortgesetzte Wieder- 
holung der uni/ inalen Tgtiglceiten h w R  oder U an immer denselben Silben 
zu der  durch  das  Grundgcse tz  der  Assozia t ion  geforder ten  Tendenz 
ffihrt,  nach  dem Wiederbewui~twerden der  e rs ten  Silbe die gewohnte  

]olgende Silbe zu reproduzieren. 
Vor a l lem das  bei  den  Pr i i fungsre ihen (21. V-Tag )  als heterogene 

Tdtigkeit benu tz te  MiRi ,  - - b e i  dem die m i t d e r  verschiedenen Ge- 
li~ufigkeit resp. der  U n b e k a n n t h e i t  der  Reaktionssilben zusammen-  
h~ngenden K o m p l i k a t i o n e n  dadurch  vermieden  werden,  dal~ bei allen 
da rgebo tenen  Si lben gleichermal~en eine noch unbe ka nn t e  Silbe neu 
zu b i lden  is t  --~ ergab wiederum das  voUkommene Fehlen einer Tendenz 
zur Reproduklion tier b isher  ausnahmslos  auf die be t re f fenden  Silben 
gefolgten Silben. Die MiRi-Zei ten  ]i~,r die c(geh)-, v- und n-Silben 
st immten mit  aller wi~nschenswerten Genauigkeit iiberein. 

Der Ums tand ,  dal~ die Vp die da rgebo tenen  Si lben zun~chst  laut 
lesen rouble,  gewhhrleis te te  dabei  den Cha rak te r  der  Zweigl iedr igkei t  
der  Prozesse und  das  wirkl iche Au//assen der  da rgebo tenen  Silben. 

Die gesonderte Messanti der LZ unv~ TZ darf jedoch, so wesentlichc Dienste 
sie auch bisweilen leisten mag, nicht dahin aufgefal~t werden, dab tatsgeh- 
lich die LZ und TZ unbeeinflu~t nebeneinander st~hen. Sicherlich setzt his. 
weilen jedenfalls die eigentliche Ti~tigkeit (das hwlr U, MiR~) schon vor oder 
gleiehzeitig mit dem lauten Lesen ein. Es ist daher nStig, abgesehen yon den 
LZ und TZ, auch die Summe dieser Zeiten als ganze zu betrachten. Aber auch bei 
ihnen l~[~t sich eine Verz6gerung der c(geh)-Silben nicht konstatieren. 

Ein Vergleich der LZ bei der Instruktion Lesen und der Instruktion Mil~ 
am 21. V-Tage zcigt im iibrigen, da[~ die dureh die Aufgabe des Milr veranlal~te 
VerzSger~tg der LZ hicr nur tiering war (helm Z-weft einc Verl~ngerung yon 23 ~). 
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Die Ti~tigkeiten hwR und U an den folgenden Versuchstagen zeigen 
im wesentlichen das gleiche Ergebnis, wenn auch die Exakthsi t  der 
Zahlenwerte nicht immer so erstaunlich weir geht wie beim MiR;. 

VI. Versuehsreihe H. 
Die folgende Versuchsreihe H dient im wesentlichen tier Nachprii/ung der 

gewonnenen Ergebnisse. 

1. ])as Erzeugen der Assoziationen. 
Als Tiitigkeiten wurden wiedel~am das hwR und das U benutzt. Die In- 

struktion blieb die gleiche. Es war also die dargebotene Silbe zuniichst laut 
vorzulesen und dann die instruktionsgem/~Be T/~tigkeit auszufiihren. Auch als 
Assoziationsreihen wurden die gleichen Reihen benutzt. 

An den ersten drei V-Tagen wurde die Folge der Anfangsbuchstaben ftir das 
hwR eingeiibt und je eine Reihe yon Silben gereimt und umgestellt, die dann 
bei der Vp H nicht noehmals vorkamen. 

Vom 4. bis 15. der im allgemeinen jeden ?3bertag stattfindenden Versuchstage 
wurden 288 Assoziationsreihen im zwangsweise laufenden Gedi~chtnisapparat dar- 
geboten, also~ versuchsti~glich durchschnittlich 12 Reihen gereimt und 12 um- 
gestellt. Die Geschwindigkeit wurde dabei iihnlich wie bei der vorhergehenden 
Versuchsreihe allmi~hlich gesteigert. 

Vom 5. V-Tage ab wurden auBerdem die n-Silben in permutierender An- 
ordnung ti~glich zweimal und ferner vom 10. V-Tage ab die ~ea-Silben ti~glich 
dreimal gelesen. 

Am 8., 13. und 15. V-Tage wurden die LZ und TZ der Darbietung der 
Assoziationsrelhen mit Hilfe des zi~hlenden Chronographen gemessen (Tabelle 83): 

T a b e l l e  83. 

hwR und U 
(fortlaufende Darbietung) 

~ 8. V- Tag aM 
(EZ = 515 o; V 

ZZ = 1530 o) t 

13. V-Tag a) 
(EZ = 400 o; 

ZZ = 1185 o) 

a)  

Z 
aM 

15. V- Tag mV 
(EZ = 365 ~; 

n 
ZZ = 1080 o) - - ~ -  

aM 

~ lben 

471 
462. 

25 
24 I 24 [ 24 23 

1082 
1069 

658 I 390 
24 I 15 
36 t 36 

l[ 1041 

21 

II lO34 

1077 
1076 

663 I 387 
33 ] 14 

1040 
1050 

628 I 396 
35 t 24 
47 

1009 
1024 

e + ? = v  
TZ 

+2 
- - 3  

- - 5  
+7 
u l  
- - 3  

- - 1  
+2 

- -11  
- - 6  

- -17  
- -10  

Sowohl die hwR- und U-zeit wie die Gesamtzeit fiir Lesen und Reimen resp. 
Umstellen war fiir die c- und v-Sitben allemal gleich lang. 
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2. Die Priifungsreihen. 

a) Heterogene T~tlgkeiten. 
Am 16. V-Tage wurden zuniichst drei n- und drei l~ea-reihen gelesen, danach 

8 Assoziationsreihen dargeboten. Dann wurde das MiRi an fremden Silben 
geiibt, und zwar, um eine hohe ~bungsstufe zu vermeiden, an nur 3 Silben. 

Zur Feststellung der relativen Geliiu/igkeit der c-, v- und n-Silben wurden 
sie alle in 3 Reihen zu 12 Silben vermischt einzeln dargeboten und die In- 
struktion Lesen erteilt. Dabei ergab sich eine ziemlich gute Obereinstimmung 
der Lesezeiten der drei Gruppen (Tabelte 84): 

T a b e l l e  84. 

Les ~ v-Silben n-Silben 

Z 1 1 5 6 0 [  550 588 

aM II 5i i  [ 569 591 
mV 51 43 
n 12 12 

Nunmehr wurden 6 Prir dargeboten, die wie bei der Yp G aus 
c-, v- und n-Silben zusammengestellt waren, und die Instruktion MiR~ erteilt. 
Zwischen der Darbietung der einzelnen Silben lag eine Zwischenzeit von etwa 
5--6 Sek. Es ergab sich (Tabelle 85): 

T a b e l l e  85. 

Z 

MiR~- aM 
Prii/ungs- mV 

n 
reih,ee 

aM 

c~geh)-Silben I v-Silben 

2 4 ]  24 L___~_ 
979 1. 992 
985 999 

r - -  

.-silb0n ~, +?= ~(goh)]. +?= ~(g~h) 

613 384} --- 2 I -F 3 

6141383 ] ~ T Z ]  -4- 3 
3~__~_J42 17 

24 LZ -4- TZ 
997 - ~ - - 1 8  
997 - - 1 ~  

Trotz der vorangegangenen 148 gleichm~,gigen Wiederholungen derselben 
Silbenfolge bei den c-Silben machte sick also keine Verz6gerung der heterogenen 
Tdtigkeit bemerkbar, und zwar we~Ier bei den'TZ noch bei den Gesamtzeiten des MiR~. 
Auch eine VergrSBerung der mV bei den c(geh)-Silben trat nicht ein. 

DaB wiihrend dieser 6 Pri't/ungsrelhen eine Verkiirzung der MiR-zeiten infolge 
der t]bung eingetreten ist und daher Hemmungsfaktoren sich durchaus hiitten 
bemerkbar machen miissen, zeigt ein Vergleich der ersten und letzten Hemmungs- 
reihe: Der zentrale TZ-wert si~mtlicher Silben der letzten Prtifungsreihe ist um 
52 z, die MiR-Gesamtzeit um 42 o geringer als der entsprechende Wert der ersten 
Reitm. 

Am Schlug des V-Tages wurden wiederum 8 Assoziationsreihcn dargeboten. 

Am 17. V-Tage wurden zun/ichst wiederum zwei n- und drei Rea-reihen 
gelesen und 8 Assoziationsreihen dargeboten. 

Dann wurden die Silben einer Assoziatio~sreihe elnzeln unter Zeitmessung 
dargeboten. Fiir sie ergab sich (Tabelle 86): 
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T a b e l l e  86. 

Z 

hwR- [ aM 
Prii/ungs- mV 

c-Silben 

LZ I TZ 

650 385 
667 381 

33 14 
6 6 
1035 
1048 

v-Silben c + ? = v 

LZ ] TZ TZ 

640 385 +__ 0 
640 387 + 6 

10 7 
6 6 
1025 =--10 
1027 --21 

Nun  wurden 8 Hemmungsreihen mit der Instruktion hwl~ oder U dargeboten, 
die wie die entspreehenden 1Re|hen be| der Vp G aus je 3 c-, 3 c (geh)- und 
6 v-Silben bestanden. Die Zeitwerte waren (Tabelle 87): 

T a b e l l e  87. 

v-Silben 

Lz I-Tz I Lz  I Tz  I ~ z  TZ 

Z 551 349 555 367 548 360 
[wR- und U- aM 560 351 567 366 571 360 

Hemmungs- I " mV 45 21 36 27 41 25 
=~: ~ n 23 24 24 24 48 I 48 

900 922 ] 908 
911 933 [ 931 

e + " ! :  c(geh) 
TZ 

+18 
+1,5 

+22 
+22 

v + ? = c ( g e h  
TZ 

+ 7  
+ o  

+14 
+ 2  

Trotz der vorangegangenen 156 Wiederholungen derselben Silbenpaare be| 
den c-Silben zeigt die Reimzeit be| den Silben, auf die bisher | tamer gereimt worden 
war, nur eine geringfiigige, sieh allemal unter der mV haltende Differenz gegen- 
fiber den Silben, die regelm~13ig umgestellt worden waren, und umgekehrt. 

Aueh die mV |st  be| den c(geh)-Silben n ieh t  gr6Ber als be| den c - o d e r  v- 
Silben. Das s t immt damit gut  iiberein, dab auch subjektive Hemmungserlebnisse 
ebensowenig auftraten wie i. F. 

Die Ergebnisse be| dieser Vp stimmen also vollkommen mit denen der vorher- 
gehenden V-re|hen ~iberein. Trotz des Erfiillens der durch das Grundgesetz der 
Assoziation ge/orderten Bedingungen blieben die nach ihm zu erwartenden Folgen 
der Verz6gerung der helerogenen T~tigkeit und der Be.~'chleunigung der homogene~ 
Tdtigkeit bei den betre/[enden Silben aus. 

b) Indifferente  Tiitigkeil.  

Am 18. V-Tag sollten noch einige Versuche rnit ,,~re|era Ein/allen-las$en'" 
angefiigt werden. Es wurden deshalb am Schlusse des 17. V-Tages noch einmal 
8 Assoziationsreihen dargebo~n,  zu Beginn des 18. V-Tages 4 P, ea-reihen gelesen 
und 8 Assoziationsreihen tells gereimt, tells umgestell$. 

Dann wurden die 3 er-, 3 cu- und 6 v-Silben einer Priifungsreihe einzeln 
dargeboten und die Instruktion El/ erteilt :  ,,Lesen Sie die dargebotenen Silben 
laut vor. Falls Ihnen dann etwas einfallen soUte, so sagen Sic es. Nehmen Sie 
sieh aber niehts vor, fiihren Sie nichts willkiivlich herhei, abet lehnen Sie aueh 
nichts ab. l~ur zun~chst laut vorlesen." 

In  s~mtliehen FMlen wurde mit  einem sinnvollen Wort reagiert. Dabei 
sehwank~n die LZ zwischen 955 und 1820 a, die TZ zwisehen 1600 und 5370 c~. 
Das gew6hnlich [olgende Wort wurde also hie genannt. 
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Endlich schlol3 ich noch folgenden Versuch an. Ich bot nochmals 3 or-, 3 cu- 
und 6 v-Silben einzeln dar und gab dazu die Instruktion, eine Reimsilbe oder 
eine umgestellte Silbe zu nennen: ,,Erst laut vorlesen. Dann eine Silbe aussprechen, 
und zwar eine r- oder u-Silbe, welche yon beiden gerade kommt. Aber keine be- 
stimmte Art der Silbe vorher vornehmen." 

Das Resultat war folgendes. Bei allen 6 v-Silben wurde umgestellt, bei den 
3 cu-Silben wurde einmal gereimt und zweimal umgestellt, bei den 3 cr-Silben 
dreimal gereimt, bier scheint sich also in der Tat ein Einflul3 der fiir die betreffende 
Si l~  gew6hnlichen T/itigkeitsart bemerkbar zu machen. 

VII. u J (Anordnung III c.) 
Die folgende Versuchsreihe bezweckt eine Nachpri~/ung der Ergebnisse mit 

einer abgednderten Anordnung. Das laute Vorlesen der dargebotenen Silben beim 
hwR und U wird fortgelassen und statt dessen/~hnlich wie bei den ersten Versuchs- 
reihen nur innerlich gelesen. 

1. Die Assoziationsreihen. 
Zur Bildung der Assoziation werden die gleichen Assoziationsreihen bcnutzt 

wie bei Anordnung IIc. Um die Gefahr einer rhythmischen Reaktion zu vermindern 
und die Vorzeigegeschwindigkeit der jeweiligen l~bung der Vp. anzupassen, erfolgte 
die Darbietung der Assoziationsreihen mit dem ,,selbstauslSsenden Ged/ichtnis- 
apparat". Nach dem Aussprechen der gereimten oder umgestellten Silbe emcheint 
automatisch die folgende Silbe, und zwar in einer Zwischenzeit yon 188 a (mV= 3,6 o). 
Je nach der Geschwindigkeit der Reaktion /olgen also auch die Darbietungen 
rasch oder langsam au/einander. 

Vom 1. bis 5. der in zweit~gigem Abstand sich folgenden Versuchstage wurden 
188 Assoziationsreihen dargeboten, und zwar am 1. his 4. V-T jede c-Silbe 20real, 
am 5. V-Tage jede c-Silbe 6 real. Aul3erdem werden yore 2. V-Tage ab je 5 Rea- 
reihen gelesen, d. h. also Reihen, die aus den Reaktionssilben bei den sp~teren 
heterogenen T/~tigkeiten U und hwR (jedoch nicht MiRj) bestehen, und deren 
Lesung ihre Unbekanntheit beseitigen soll; ferner yore 4. V-Tage ab je 6 n-Reihen. 

In der Mitte des 1., 4. und 5. V-Tages warden bei einigen dieser Reihen die 
Reaktionszeiten mit dem z~hlenden Chronographen gemessen. Es ergab sich als 
Z-wert fiir die Reaktionen in den gemessenen Reihen am 1. V-Tag 898 a, am 
4. V-Tag 676 o, am 5. V-Tag 565 a. Am Schluf3 des 5. V-Tages wurde an 10 fremden 
Silben das MiRj geiibt. 

2. Die Priifungsreihen. 
a) Die heterogene Tiitigkeit MiRl. 

Am 6. V-Tag wurden zun/~chst 4 n- und 4 Rea-Reihen gelesen. Dann wurden 
12 Assoziationsreihen dargeboten. An nur zwei/remden Silben wurde das MiRi 
geiibt. ])ann wurden aus 6 c-, v- und n-Silben bestehende Prii/ungsreihen (wie 
bei den vorhergehenden Vpnen) gegeben, und zwar in Einzeldarbietung. Dazu 
wurde die Instruktion MiRi erteilt. Die Zeitwerte waren (Tabe]le 88): 

T a b e l l e  88. 

MIR~- [ Z 
Prii]ungs- ~ aM 

reihe~ I n mV 

c(geh)-Silben 

580 
580 

29 
2O 

v-Silben I n-Silben Iv + ? = c(geh)[n +? = c(geh) 

583 
579 
36 
19 

581 

22 

---3 
§  

- - 1  
- - 7  
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Trotz der vorangegangenen Wiederholungen derselben Silbenpaare bei den 
c-Silben t ra t  also ]ceine Verz6gerung der heterogenen Tdtiglceit ein. Auch eine Vcr- 
grSl~erung der mV war nicht vorhanden, ebensowenig subjek~ive Hemmungon 
oder i. F. 

b) Die heterogenen TJitigkeiten hwR und U. 

Am 7. V-Tag wurden zun~chst 12 Assoziationsreihen dargcboten, darauf 
4 Rea-reihen gelesen. Danach wurden 4 Reihen dargeboten, dic nach dem Typus 
der Assoziationsreihen aus cr- und v-Silben oder cu- und v-Silben zusammcngesctzt 
waren, bei denen jedoch die nicht-gewohnten Instruktionen U oder hwR gcgcben 
wurden, sodal3 dann also bei den c-Silben einc heterogene TStigl'eit vorlag. Als 
Zeiten ergaben sich (Tabelle 89): 

T a b e l l e  89. 

hwR-Hem- 
mungsreihen 

U-Hem - 
mungsreihe~ 

hwR- uud U- 
Hemmungs- 

reihe~ 

Z 
arm 
mV 
n 

Z 
aM 
mV 
n 

Z 
aM 
mV 
n 

c ( g c h ) - S i l b e n  v - S i l b e n  v + ? = c (geh)  

648 
639 

19 
9 

542 
531 

27 
11 

595 
585 

23 
20 

658 
659 

20 
]1 

548 
554 

30 
10 

603 
607 

25 
21 

---10 
---20 

- - 6  

-- 23 

- -  8 
- - 2 2  

Wiederum also machte sich eine Verz6gerung der heteroge~e~ TStigkeit trotz 
der vorausgegangenen 106 gIeichen Silben/olgen nicht bemerkbar. 

c) Eif und Reproduzieren. 

Eine angefiigte Reihe mit der Instruktion: ,,Nennen, des ersten Wortes, da.~ 
ein/allt", ergab t in  i~hnliches Verhalten wie bei den anderen Vpnen bei der ent- 
sprechenden Instruktion. 

Die Instruktion war der Vp ,,sehr unangenehm", und zwar infolgc der ,,U~- 
bestimmtheiten. Ich habe einen grol]en Spielraum, aber ich babe iim nicht benutzt. 
und das hat  reich gegrgert". In drei Fhllen wird umgestcllt, und zwar bci einer 
cr- und 2 v-Silben. Dabei gibt die Vp an: ,,Ich babe aktiv umgestellt, well ich 
nicht wuBte, was ich sonst machen sollte. Ich babe nicht das crste gesagt, was 
kommt, sondern ich babe reich entschieden, umzustellcn." Mit cinem ]/eimwort 
wurde einmal reagiert (v-Silbe). Im iibrigen wurdc mit Worten reagiert, die irgend- 
einen lautlichen Zusammenhang mit  der dargebotenen Silbe zcigcn. Von einer 
Tender,z, die Silbe zu nennen, die gewShnlich auf die bctrefh, nde Silbe ge/olfft war, 
kann also auch hier keine Rede sein. 

Endlich wurde dieser Vp. nach ciner Pause von ]5 Minutcn (lit, Aufgab(~ 
gestellt: ,,Nenncn Sic mir Silben, die bei den Versuchcn vorgckommen sin&" 
Die Vp nannte 15 Silben, und zwar 4 cr-Silben (davon einmal nieht dir dargcbotcn(~. 
sondern die Reimsilbo), 2 cu-Silben und 9 v-Silbcn (davon 4real dio Reaktions- 
silben). 
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Auf Beffagen gibt die Vp an: ,,Ich wuflte nicht, dab manche Silben bei den 
Versuchen immer gereimt, manche immer umgestellt und manche abwechselnd 
gereimt und umgestellt wurden." 

Am SchluB wurden der Vp s~mtliche c- und v-Silben vermischt dargeboten 
und die Frage gestellt, ob eine oder beide Tatigkeiten und welche Tatigkeit bei 
der betreffenden Silbe gewShnlich ausgefiihrt worden war. Die Vp gab bei 
den cr-Silben 3~nal die richtige und 3 real eine unrichtige, bei den cu-Silben 3 real 
die richtige und 3 real eine unrichtige, bei den v-Silben 4 mal die ~4chtige und 4 real 
eine unrichtige Antwort, und bei 4 v-Silben blieb die Entscheidung fraglich. Auch 
hier machte sich also eine Assoziationswirbung nicht bemerkbar. 

VIII. Zusammenfassung der Ergebnisse der Versuchsreihen D bis J. 

1. Zusammenstellung der Ergebnisse. 
Die Ergebnisse der Versuchsreihen A, B und C, bei denen trotz des 

intensiven Lernens von Silbenreihen die VerzSgerung heterogener 
T~tigkeiten ausgeblieben war, hat ten zu Bedenken gegen die Gtiltigkeit 
des Grundgesetzes der Assoziation gefiihrt und den Versuch einer 
Nachprfifung dieses Gesetzes veranlaBt. 

Dabei wurde auf die De/inition dieses Grundgesetze~ zuriickgegangen, 
die als genfigende Voraussetzung ftir das Entstehen einer Reproduktions- 
tendenz eines bestimmten psychischen Gebildes b ansieht, wenn dieses 
Gebilde b haufig unm~ttelbar nach einem Gebilde a eingetreten ist 
und nun a wiederum ins BewuBtsein tri t t .  Diese Definition fordert 
also nicht das Vorhandensein einer Lernabsicht beim Entstehen der 
Assoziation, wenn auch die spezielleren Bestimmungen des Asaoziations- 
gesetzes in der experimentellen Psychologie an Hand yon Lernversuchen 

gewonnen  zu werden pflegten. 
Bei  den Versuchsreihen D bis I wurde die Lernabsicht beim Bilden 

der Assoziationen ausgeschaltet und die gleichmi~l~ige Aufeinanderfolge 
immer derselben beiden Silben durch die Instruktion zu gewissen uni- 
/inalen Tdtigkeiten herbeigefiihrt, die die Vp nach dem Lesen der dar- 
gebotenen Silbe auszuffihren hatte. 

Die Priifung der Frage, ob nach derartigen Wiederholungen der- 
selben Sil'benpaare auf das Darbieten der ersten Silbe hin eine Tendenz 
zur Reproduktion der zweiten Silbe auftritt ,  wurde auf folgende 
Weise vorgenommen. Die vorhergehenden Versuchsreihen (I) batten 
gezeigt, dal~ die Instruktion: ,,Nennen der nachsten gelernten Silbe" 
(Rp) nicht als indl//erente, sondern als homogene, zum Tell auch als 
heterogene Ti~tigkeit anzusehen ist. Eine vSllig indifferente, also die 
Assoziationswirkung weder hemmende noch fSrdernde, dabei aber 
stabile Einstellung durch eine Instruktion erzeugen zu kSnnen, schien 
kaum erreichbar. Vielmehr hatte sich gezeigt, dab die Instruktion:  
,,Lesen der dargebotenen Silbe und dann warten, ob etwas einfallt; 
dabei nichts vornehmen und nichts ablehnen" (Ei]) nicht a.lle bestimmt 
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gerichteten Ti~tigkeitstendenzen mit Sicherheit ausschloB. Vielmehr 
fiihrt sie in der Regel zur Benutzung irgendwelcher sekundii.rer Mittel, 
die der Beendigamg der Reaktion dienen; sie ist ferner zu labil, als 
da0 der Vleiter hier mit dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein 
bestimmter Faktoren sicher rechnen kSnnte. 

Die durch die Assoziation erzeugte Reproduktionstendenz so]lte 
sich daher in der Hauptsache an ihrer beschleunigenden Wirkun 9 homo- 
gener und der verzSgernden Wirkung heterogener .Tdtigkeiten resp. an 
dem A~fftreten yon i. F. oder ttemmungserlebnissen bei den heterogenen 
T~tigkciten zeigen. Erst in zweiter Linie als eine Art Nebenkontrolle 
wurde die Instruktion Eif am Schlusse der jedesmaligen Versuchsreihe 
benutzt. 

Um die Versuche von ZufMligkeiten mSglichst unabhi~ngig zu machen, 
wurde besonderes Gewicht auf eine "weitgehende Variation der Neben- 
bedingungen gelegt und auf etwa mSgliche Einwi~nde im einzelnen 
Rficksicht genommen. 

Als uni/inale Tdtigkeiten zur Erzeugung der Assoziationen wurden 
bei zwei yon den 6 beschriebenen Versuchsreihen die T~tigkeiten gR 
(guttural Reimen) und 1R (labial Reimen) benutzt, bei den iibrigen 
die Tatigkeiten hwR (hart-weich Reimen) und U (Umstellen). Die 
Ir~truktion wurde zum Teil ftir mehrere hintereinander dargebotene 
Silben zugleich erteilt, zum Tell ffir jede Silbe gesondert. 

Als heterogene Prfe/ungstdtigkeiten nach Beendung der Assoziations- 
reihen wurden teils dieselben Ti~tigkeiten wie zur Bildung der Asso- 
ziationen benutzt, teils das MiR oder das MiI~i, tells sowohl das MiR i 
wie die T~tigkeiten, die auch bei den Assoziationsreihen verwendet 
worden waren. Die Priifungssilben wurden in der Regel sowohl bei der 
homogenen wie bei der heterogenen Ti~tigkeit einzeln dargeboten, um 
ein gegenseitiges Beeinflussen der Reaktionszeiten zu verhindern; bei 
einigen homogenen T~ttigkeiten aui~erdem auch in geschlossener Reihe. 

Als Gruppen von Silben, deren Reaktionszeit zu vergleichen war, 
standen bei der homogenen Ti~tigkeit zu Gebote 1. Silben, bei denen 
immer dieselbe Ti~tigkeit derart vorgenommen wurde, dal~ inamer die 
gleichen beiden Silben aufeinander folgten: c-S.:~lben, 2. Silben, bei 
denen abwechselnd zwei verschiedene T~tigkeiten vorgenommen wurden, 
und die daher keine einseitig gerichteten Reproduktionstendenzen 
aufweisen konnten: v-Silben, 3. bei einzelnen Versuchsreihen aul~erdcm 
Silben, an denen immer die gleiche T~tigkeit vorgenommen wurde, 
aber nut halb so hi~ufig wie bei den c-Silben : ~- Silben, und 4. Silben, 
die bis dahin nur gelesen waren, ohne daI~ eine der unifinalen T~tigkeiten 
an ihnen vorgenommen wurden: n-Silben. 

Bei den heterogenen Tatigkeiten standen entsprechend zum Vergleich 
zu Gebote: 1. Silben, bei dcnen bisher immer einc andere T~itigkeit 
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ausgefiihrt worden war: c(fteh)-Silben, 2. Silben, bei denen die gleiche 
und eine andere T~ttigkeit gleich oft ausgefihrt worden waren: v-Silben, 
3. augerdem bei einigen Reihen Silben, bei denen bisher immer eine 
andere T~ttigkeit ausgefihrt  worden war, aber nur halb so hi.ufig wie 
die c(geh)-Silben: ~(geh)-Silben, und 4. Silben, die bisher nur gelesen 
waren : n-Silben. 

Endlieh war bei der Mehrzahl der Versuehsreihen dafiir Sorge ge- 
tragen, dab die T~ttigkeitszeiten bei den Silben, bei denen bisher 
immer dieselben T~tigkeiten ausgefihrt  worden waren (c-Silben), 
unmittelbar mit den Zeiten bei den Silben, an denen bisher immer die 
andere T~tigkeit ausgefihrt  worden war [c(geh)-Silben], verglichen 
werden konnten. 

Es standen also aueh bei derselben Vp allemal mehrere Vergleichs- 
gruppen zu Gebote, die naeh dem Assoziationsgesetz eine quantitative 
Abstufung der Zeitwerte ergeben mul3ten. 

Bei s~imtlichen Vpnen blieb ]edoch die yore Assoziationsgesetz ge- 
]orderte Wirkung sowohl bei der homogenen wie bei den verschiedenen 
heterogenen T(itigkeiten aus. Start da l  also z. B. die Reaktionszeiten 
t, c ~ t c , (  t v ~ t c , (  te(geh ) waren, ergab sieh t c = t c = t c = tc(geh ) - ~  tc(geh ) 

(VI E, W = 250) ; stair  der Reaktionszeiten tc(geh ) ~> t n (und Iv) bei der 
heterogenen Tgtigkeit MiR i ergab sieh te(.,m, ) = t, ~- t~ (Vp G, W = 250; 
Vp H, W = 150; Vp J, W = 100), und stat t  t e ~ t  v ~tc(geh ) bei den 
T~ttigkeiten hwl~ und U ergab sieh t e = t~ = t~(;jeh ) (bei denselben 
Versuehsreihen). 

Ebensowenig wie eine sichere Verz6gerung der heterogenen T~tigkeit 
oder eine sichere Verkiirzung homogener Tgtigkeiten trat  eine i. F. 
oder ein auf einer Tendenz, die gew6hnten folgenden Silben zu nennen, 
beruhendes Hemmungserlebni8 ein. Vielmehr zeigte sieh die Gleichheit 
der naeh dem Assoziationsgesetz Ms verschieden zu erwartenden Reak- 
tionszeiten mit einer iiberraschend grofien Genauigkeit. 

Die Anzahl der Vpnen sowie die relativ groBe Zahl der zu Gebote 
~tehenden Fglle bei den einzelnen V10nen schlielt  einen ZufM1 Ms Er- 
kl~trungsprinzip aus. Will man daher nicht die :Folgerung ziehen. 
dab das Assoziationsgesetz in der bisherigen Fassung zu welt geht, 
so wird man nach Faktoren suchen miissen, die die Zeitverschieden- 
heit verdecken oder die Bedingungen des Assoziationsgesetzes als 
nicht erfiillt erscheinen lassen. Die hier vor allem in Betracht kommen- 
den Einw~tnde sind bereis erw~hnt und auch die zu ihrer Entkrgftung 
benutzten speziellen Anordnungen mitgeteilt. 

Vor Mlem war darauf zu aohten, dab wirklieh die Aul lassung der 
dargebotenen Silben gesichert war. Dies geschah durch die Instruktion : 
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,,Lesen". In einer Anzahl yon Versuchsreihen wurdein  der bei Ver- 
suchen iiblichen Weise nur innerlich 9elesen, und zwar wurde diese 
T~tigkeit, wie die Selbstbeobachtung zeigt, auch wirktich durch- 
geftihrt. Zur Sicherung dariiber hinaus und zur Erhaltung des zwei- 
teiligen Charakters der Prozesse wurden bei einem weiteren Tell der 
Versucbsreihen die dargebotenen Silben laut vorgelesen. Zugleich 
sollten die gesonderten Zeitmessmigen for beide Ti~tigkeitsabschnitte 
einen genaueren Anhaltspunkt fiir etwaige Zeitverl/~ngerungen bieten. 
Endlich wurden ,die Silben vielfach nicht in Reihen, sondern einzeln 
dargeboten. 

Dem Einwand, dal~ das Erreichen der Maximalgeschwindigkeit 
die Zeitunterschiede verdeckt habe, wurde mit zwei Mi~teln begegnet: 
1. Bei zwei Versuchsreihen (E und F) wurde die Zeitmessung yon 
An]ang an regelm~,l~ig durchgeftihrt und bei andern Versuchsreihen 
bin und wieder Stichproben genommen. 2. Als heterogene T~tigkeit 
nach Erledigung der die Assoziation stiftenden Wiederholunge n wurde 
eine nur wenig vorgeiibte Tiitigkeit benutzt, das MiR i. Die Versuche 
ergaben zu 1., dal~ die Verkiirzung der homogenen Tdtigkeit auch 
bei noch nicht voll geiibten Tiitigkeiten ausbleibt, zu 2., dab die ver- 
zSgernde Wirkung der ,,Assoziation" sich auch nicht bei nicht 
maximal getibten heterogenen T~tigkeiten zeigt; ja die Gleichheit der 
Reaktionszeiten der verschiedenen Silbengruppen war gerade beim 
MiR i besonders genau. 

Dal3 eine Tendenz zur Reaktion in bestimmten rhythmischen Ab- 
standen jedenfalls in der iibergro6en Mehrzahl der Falle nicht vorlag, 
zeigt die Selbstbeobachtung und ist auch bei tier ganzen Art der Dar- 
bietung der Priifungsreihen als Einzelsilben und der Benutzung noch 
relativ ungeiibter heterogener T~tigkeiten wie des MiRi an und ftir sich 
unwahrscheinlich. 

Auch sonst habe ich den Anforderungen an weitgehende Beriicksichti- 
gung aller st6render Faktoren mSglichst gerecht zu werden versucht. 
Abgesehen yon den sorgf~ltig ausgewiihlten Silben dienten dazu vor 
allem das Vergleichen der Gelii~t]igkeit der n-Silben vor ihrer Verwendung 
in den Prfifungsseihen durch Feststellen ihrer Lesezeiten und bei einem 
Tell der Versuche das Lesen der sp~teren Reaktionssilben bei dem 
hwR und U als heterogel~er T~ttigkeiten, um diesen Silben die etwa 
stSrende Unbekanntheitsqualitat zu nehmen. 

Auch auf eine m6glichst geringe Veriinderung der Konslellation bei 
den Assoziations- und Priifungsreihen wurde Bedacht genommen. 
Bei manchen Versuchsreihen treten iiberhaupt keinerlei andere Instruk- 
i,ioncn o(lcr Verschiebungen der ~iul]eren Anordnung auf. Die Vp wurde 
v(m vorne hctvin daran gewShnt, (tie Reaktionssilben in den zum Schall- 
schliisscl fidlrenden Trichter zu sprechen, so (tab die Zeitmessung fiir sie 
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keine wesentlichen Ver~nderungen mit sich brachte. Aber aueh wem~ 
die Assoziationsreihen zusammenh~ngend dargeboten wurden, jedoeh 
bei den Prfifungsreihen die einzelnen Sflben gesondert, wurde die gleiehe 
~uBere Apparatur verwendet. 

Es ist bisweilen berechtigt, Versehiedenhelten der Reaktionen auf 
Unterschiede der Konstellation zurfickzuffihren. Eine solehe Erklarung 
ist, sofern unter Konstellation die Gesamtheit der vorliegenden Um- 
st~nde verstanden wird, keineswegs fMsch. Denn die Gesamtheit der 
vorliegenden Bedingungen enthalt naturgem~lt auch die Ursaehen der 
betreffenden Verschiedenheit. Eine Erkliirung dutch Konstellation~- 
verschiedenheit in diesem Sinne ist jedoch nichtssagend, da sie nicht 
fiber das Selbstverst~ndliche hinausgeht. Eine wirkliehe Kl~rung liegt 
immer erst in dem Auffinden einer spezieUen Bedingung oder einer 
Reihe yon speziellen Bedingungen. Das Sichzuriickziehen auf die 
Konstellation ist daher im Grunde Ifichts anderes als ein Hinweis auf 
die im einzelnen nicht fa[tbaren ,,Nebenumstande", d. h. es bedeutet 
in Wirkliehkeit einen Verzicht auf eine Erkl~rungl). 

Ein soleher Verzicht kann bisweilen unvermeidlich sein, vor 
ahem, wenn es sieh um die Erkl~rung des Zustandekommens eines 
einzelnen abweichenden Falles handelt. Aber so sinnvoll die in der 
Benutzung des Konstellationsbegriffs liegende Behauptung, dal~ 
n i c h t  die Itauptumst~nde, sondern die Nebenumstdnde die betref- 
fenden Wirkungen herbeigeffihrt haben, im Einzelfall sein kann, 
als Erld~rungsprinzip einer allgemeinen Erscheinung ist sie nichts- 
sagend, da ja damit die Nebenumst~nde zu Hauptfaktoren gemacht 
werden. 

Der Einwand, dal~ ffir den Ausfall der vorliegenden Versuehe die 
KonstelIation verantwortlieh zu maehen ist, wfirde daher nur bedeuten, 
dal~ bestimmte Ursachen fiir diese Ergebnisse nicht ersichtlich sind, 
oder dal~ hier nach bestimmten Bedingungen, etwa infolge dauei~den 
Wechsels der speziellen Bedingungen, fiberhaupt nicht gefragt werden 
dfirfe; eine Behauptung, der gegenfiber der Versuch einer bestimmten 
Frage und Antwort naturgem~B doch often steht. 

Der Hinweis auf die Konstellation scheint mir also keinen stieh- 
haltigen Einwand gcgen die bisherigen Ergebnisse abzugeben. 

Endlich sind als Bestgtigung ffir das FehIen einer Reproduktions- 
tendenz der naehfolgenden Silbe, das in der Gleichheit dcr Reaktions- 

1) Im Begriff der Konstellation soll anscheinend bisweilen der Begriff der 
Gesamtstruktur anklir~gen: nicht die einzelnen Fakten flit sich, sondern die Art 
ihres Beisammen, das Ganze als solches sei die spezielle Ursache. Aber auch, wo 
dieser Sinn wirklich gemeint wird, ha$ der Hinweis auf die Konstellation nur 
dann einen Erklgrungswert, wenn die verursachende Struktur wirklich in ihrer 
spezi/ischen Eigenart gegeniiber and~ren Strukturen eind~utig bestimmt wird. 
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zeiten zum Ausdruck kommt, die Bi/-Reihen zu erw~hnen, die meist 
am Ende der Versuchsreihen angeftigt wurden. Wie aus den Vor- 
versuchen zu erwarten war, zeigten die bei dieser Instruktion wirklich 
stattfindenden Ti~tigkeiten einen recht verschiedenen Charakter. 
Trotzdem trat  bei keiner einzigen Vp eine allgemeine Tendenz auf, 
bei den c-Silben die nach]olgenden Silben zu nennen. Wurde die In- 
struktion relativ gut befolgt, so 13flegte iiberhaupt keine Tendenz zu 
einer Verbalreaktion aufzutreten; aber auch als Vorstellung aufzu- 
tauchen, zeigte die folgende Silbe keine Tendenz. 

Damit scheint mir erwiesen, daft das Assoziationsgesetz in seiner 
bisherigen Fassun 9 nicht haltbar ist, da die von diesem Gesetz ge]orderten 
Wirkungen, ohne daft verdeckende Faktoren vorliegen , ausbleiben k6nnen, 
auch wenn die yore Gesetz geforderten Bedingungen er/i~Ut sind. 

2. Die m~glichen Fehler des Assoziationsgesetzes. 

Ist man gezwungen, die Giiltigkeit eines Ge~etzes abzulehnen, 
das sich fiir eine so breite Schicht yon Vorg~ngen als Erkli~rungsgrund 
scheinbar bewi~hrt hat wie das Assoziationsgesetz, so wird man natur- 
gemi~B nicht daran denken k6nnen, die Ergebnisse aller bisherigen 
Experimente, deren Erkl~rung auf dem betreffenden Gesetz basierte, 
auf irgendwelche unbestimmte Versuchsfehler zuriickfiihren zu wollen. 
Da ferner nicht bestimmte Ansi~tze als quantitativ unrichtig be- 
anstandet werden, sondern es sich um das Auftreten oder Nicht- 
auftreten einer gewissen Tendenz handelt, so ist am ehesten zu orwarten, 
dal~ das betreffende als falsch befundene Gesetz zu weir ]ormuliert war. 
D. h. fiir das Zustandekommen der angegebenen Wirkungen sind irgend 
welche Zusatzbedingungen Voraussetzung, die im Gesetz nicht genannt 
werden, und zwar Bedingungen, die in den bish6rigen Versuchen in der 
Tat erfiillt zu sein pflegten. 

Gem&B dem Inhalt des Grundgesetzes der Assoziation kann die bis- 
herige Formulierung in zwei Richtungen zu weir gegangen sein, indem 
entweder bestimmte ftir das En~stehen der Assoziation notwendige 
Bedingungen, oder indem bestimmte Bedingungen fiir das Wirksam- 
werden der Reproduktionstendenz auSer acht gelas~en waren; endlich 
konnte beides zugleich der Fall sein. 

Betreffs des Entstehens einer Assoziation zwischen zwei psychischen 
Gebilden a und b setzt das Grundgesetz Ms hinreichend das wieder- 
holte Hintereinand~rdagewesensein der betreffenden Erlebnisse lest 
(vgl. meine vorI~ufige Mitte~lung S. 220). Mit steigender Wiederholungs- 
zahl wi~chst die Sti~rke dor Assoziation. 

Betreffs des Wirksamwerdens der Rp-Tendenz des Erlebnisses b 
genfigt nach dem Grundgesetz das BewuBtsein yon a. 
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Es wiire also mSglich, dal~ entweder ftir das Entstehen oder ftir das 
Wirksamwerden oder endlich for beides noch Zusatzbedingungen not- 
wendig vorhanden sein miil3ten. 

Da bei den bier vorliegenden Versuchen im Gegensatz zu den meisten 
experimentellen Untersuchungen, die sich mit dem Assoziationsgesetz 
besch~ftigen, die Assoziationen nicht durch Lernenlassen der Silbenpaare, 
sondern unter Ausschalten des Lernens durch sogenannte ,,determinierte" 
Assoziationen zustande gekommen waren, so liegt der Gedanke nahe, 
dab das Assoziationsgesetz Bedingungen, die ffir das Entstehen einer 
Assoziation notwendig sind, aul~er acht gelassen hat. Die Versuchsreihen 
A bis C zeigen jedoch, dal~ aueh trotz des Lernens von Silbenreihen 
die durch das Assoziationsgesetz geforderte Wirkung nicht einzutreten 
braucht. Sie sprechen daher dafiir, dab abgesehen von einer vielleicht 
falschen :Formulierung der Bedingungen fiir das Entstehen der Assoziation 
jedenfalls aueh die ]3edingungen des Wirksarnwerdens dermit  der Asso- 
ziation zusammenhgngenden Reproduktionstendenz nieht richtig an- 
gegeben sind. 

Von der grol~en Zahl yon Problemen, die das Fallenlassen des 
Assoziationsgesetzes in seiner alten Formulierung mit sich bringt, 
besch~ftigen sich die folgenden Versuchsreihen vorwiegend mit den 
Bedinilungen des Wirksamwerdens der Rp-Tendenz. 

Sollte in die von dem _a_ssoziationsgesetz Obersehenen Bedingungen 
Einbliek gewonnen werden, so gal~ es zun~ichst womSglich folgende 
Atffgabe zu 15sen: Eine guBerlich ~hnliche Anordnung war ausfindig 
zu maehen, bei der die von dem Assoziabionsgesetz geforderten, aber 
in den bisherigen Versuchsreihen ausgebliebenen Wirkungen in der 
Tat eintreten. 

(Eingegangen am 20. April 1921.) 


