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1. E i n l e i t u n g 

E i n e der andauernden Kontroversen i m Untersuchungsbereich „ E m o t i o n " 
betrifft die Frage, welche Faktoren am Zustandekommen des jeweil igen 
g e f ü h l s m ä ß i g e n Erlebens beteiligt s ind und wie sie zusammenwirken. Ist 
das, was w i r als Emot ion erleben, a l le in Ausdruck physischer V e r ä n d e r u n 
gen? Oder s ind die feststellbaren k ö r p e r l i c h e n V o r g ä n g e Folgeerscheinun
gen des emotionalen Erlebens? 

R ä u m t m a n k ö r p e r l i c h e n V o r g ä n g e n die u r s ä c h l i c h e Pr ior i t ä t ein, so 
kann man fragen, welcher A r t diese Vorgänge sind, z . B . , ob es sich u m 
peripher-physiologische oder u m zen t r a lne rvöse Prozesse handelt, und auf 
welche Weise sie die e r l e b n i s m ä ß i g unterscheidbaren G e f ü h l s z u s t ä n d e 
bewirken. 

Es gibt eine Reihe von Theorien, die L ö s u n g s v o r s c h l ä g e zu diesem 
Prob lem anbieten. W i r wollen uns in diesem K a p i t e l n ä h e r mit der Emo
tions-Theorie von S C H A C H T E R befassen. S. S C H A C H T E R (1959, 1964, 1965, 
1970, 1971a sowie S C H A C H T E R & SINGER , 1962) gilt als Hauptvertreter der 
Sichtweise, d a ß kognitive Faktoren eine entscheidende Rol le bei emotio
nalen Z u s t ä n d e n spielen (s. auch L A Z A R U S , 1984; L A Z A R U S , C O Y N E & 
F O L K M A N , 1984; M A N D L E R , 1975, 1984, 1990). 

Bevor w i r die Theorie von S C H A C H T E R beschreiben, erscheint es uns 
z w e c k m ä ß i g , auf einige der f rüher formulierten theoretischen Ansä t ze und 
mit diesen z u s a m m e n h ä n g e n d e Fragen einzugehen. 

2. Emot ions -Theor ien 

2.1 Ältere Emotions-Theorien 

2.1.1 Die James-Lange- Theorie 

N a c h der James-Lange-Theorie (JAMES, 1884; L A N G E , 1885) löst die Per-
zept ion entsprechender Ereignisse der Umwel t V e r ä n d e r u n g e n in den 
Eingeweiden (Viszera) und der Skelettmuskulatur aus. D e r Ver l au f dieser 
V e r ä n d e r u n g e n w i r d ü b e r sensorische Impulse an die Hi rn r inde rückge-



meldet. D i e damit gegebene b e w u ß t e Wahrnehmung der organischen Ver
ä n d e r u n g e n ist die Emot ion . 

D i e James-Lange-Theorie stand im Widerspruch zu der in jener Zeit 
verbreiteten Auffassung, nach der die Perzeption erregender externer Er
eignisse die Emot ion aus lös t und diese erst die organischen V e r ä n d e r u n g e n 
bewirkt. 

Gegen die Theorie von JAMES und L A N G E wurde, insbesondere von 
C A N N O N (1927, 1929), eine Reihe von E i n w ä n d e n erhoben. Diese betreffen 
folgende Punkte: 

1. D i e küns t l i che Erzeugung viszeraler V e r ä n d e r u n g e n , wie sie normaler
weise bei heftigen Emotionen beobachtbar s ind, ruft diese Emot ion nicht 
hervor. 

2. Bei ganz unterschiedlichen emotionalen Z u s t ä n d e n liegen dieselben vis
zeralen V e r ä n d e r u n g e n vor. 

3. D i e Viszera sind wenig sensitiv; V e r ä n d e r u n g e n k ö n n e n nur ungenau 
wahrgenommen werden. 

4. D i e viszeralen V e r ä n d e r u n g e n sind zu langsam, u m als Ursache des meist 
unmittelbar vorhandenen ge füh l smäß igen Erlebens in Frage zu kommen. 

5. E ine vo l l s t änd ige Trennung der Viszera vom zentralen Nervensystem ' 
( Z N S ) v e r ä n d e r t das emotionale Verhalten nicht. 

2.1.2 Die Cannon-Bard-Theorie 

C A N N O N (1927, 1929, 1931) stellte eine alternative Theorie auf, i n der nicht 
wie bei der James-Lange-Theorie periphere Prozesse i m Vordergrund ste
hen, sondern die Akt iv ie rung bestimmter Strukturen des zentralen Nerven
systems als Ursache emotionaler Z u s t ä n d e angesehen wird . B A R D (1934, 
1950) reformulierte den En twur f C A N N O N S . D i e C A N N O N - B A R D - T h e o r i e , 

auch als „ T h a m a l i s c h e Theorie der Emot ionen" bezeichnet, geht davon 
aus, d a ß i m Zwischenhi rn , insbesondere i m Thalamus, eine Reihe neuro
naler Erregungsmuster existieren, die normalerweise dem hemmenden E i n 
fluß der Hi rn r inde unterliegen. D ie H e m m u n g wi rd aufgehoben, wenn im 
Kortex von den Rezeptoren „ e m o t i o n s a u s l ö s e n d e " Impulse eintreffen. In 
diesem F a l l leitet der Thalamus vorprogrammierte Reizmuster z u m Kortex , 
wo das emotionale Erlebnis hervorgerufen wi rd . Gle ichze i t ig werden die 
K ö r p e r o r g a n e angeregt, wodurch bestimmte k ö r p e r l i c h e Symptome ( z . B . 
Schwitzen, Zittern) ausge lös t werden. Eine direkte Ü b e r w i n d u n g der H e m 
mung des Thalamus ist g e m ä ß der Cannon-Bard-Theor ie durch Impulse 
mög l i ch , die von sehr intensiven Reizen stammen. 

2.2 Die Aktivierungs-Theorie 

A l s das eine Ende eines Kont inuums von Erregung werden Emot ionen von 
der Aktivierungs-Theorie (LINDSLEY, 1950, 1951) beschrieben. D U F F Y ( 1 9 3 4 , 

1941, 1962), die eine verhaltensorientierte Aktivierungs-Theorie vertritt, 
bestreitet d e m g e m ä ß , d a ß Emot ionen eine besondere Klasse von Verhal ten 



darstellt u n d ist wiederholt da für eingetreten, den Begriff „ E m o t i o n " aus 
dem wissenschaftlichen Sprachgebrauch zu el iminieren. 

Indikatoren unterschiedlicher Erregung (arousal) s ind physiologische 
V e r ä n d e r u n g e n , z. B . des elektrischen Hautwiderstandes, der Herzfrequenz, 
des Blutdruckes und für LINDSLEY (1951) vor al lem Ä n d e r u n g e n i m Rhyth
mus des Elektroenzephalogramms ( E E G ) . Im Zustand der Erregung treten 
an die Stelle des bei einer wachen, aber entspannten Person beobachtbaren 
sog. A lpha -Rhy thmus (8 -12 Wel len in der Sekunde bei m ä ß i g e r Ampl i tude) 
W e l l e n mit hoher Frequenz u n d niedriger Ampl i tude . Dieses Aktivierungs
muster i m E E G kann auch durch elektrische Stimulation der Formatio 
reticularis i m Hi rns tamm erzeugt werden ( M O R U Z Z I & M A G O U N , 1949). 
L ä s i o n e n dieser Neuronenformation hingegen führen zu apathischem Ver
halten und E E G - R h y t h m e n , die typischerweise i m Schlaf auftreten (LINDS
L E Y , B O W D E N & M A G O U N , 1949). D i e Formatio reticularis sendet Nerven
impulse zur Hi rnr inde , ins vegetative Nervensystem und zur Skelettmus
kulatur. N a c h LINDSLEY (1957, 1970) werden Emot ionen dementsprechend 
auf drei Weisen a u s g e d r ü c k t , (1) kort ikal ( z .B . in F o r m von Angst) , (2) 
viszeral ( z .B . durch Schwitzen) und (3) somato-motorisch ( z .B . durch 
Muskelanspannung) . 

23 Die Emotions-Theorie von SCHACHTER 

D e r E i n w a n d von C A N N O N gegen die James-Lange-Theorie, d a ß küns t l i che 
Erzeugung viszeraler Prozesse keine entsprechenden Emotionen aus lös t , 
s tü tz t sich auf die Ergebnisse einer Untersuchung von M A R A N O N (1924). 
M A R A N O N injizierte 210 Patienten Adrena l in , was i m Effekt einer Ent ladung 
des sympathischen Nervensystems sehr nahe kommt (Ansteigen des systo
l ischen Blutdrucks, E r h ö h u n g der Blutzucker- und M i l c h s ä u r e k o n z e n t r a 
t ion, beschleunigter Herzschlag, schnelleres Atmen , Zit tern usw.) und 
protokollierte a n s c h l i e ß e n d ihre Introspektionen. 71 Prozent der Patienten 
beschrieben ledigl ich physische Erscheinungen, 29 Prozent berichteten von 
Emot ionen, allerdings in einer „als ob" F o r m („es ist, als ob ich Angst 
h ä t t e " ) . Echte emotionale Reaktionen konnte M A R A N O N nur dann feststel
len, wenn er mit den Patienten ü b e r gefuh ls t räch t ige Situationen (z. B. die 
verstorbenen Eltern) sprach. Im Normal fa l l , d .h . ohne Adrena l in , lösten 
diese Situationen keine Emotionen aus. 

D i e Ergebnisse M A R A N O N S regten S C H A C H T E R (SCHACHTER & SINGER, 

1962; SCHACHTER, 1964) zu der Frage an, was passieren w ü r d e , wenn man 
Personen „ v e r d e c k t " Adrena l in injizieren w ü r d e . D i e Personen w ü r d e n in 
diesem F a l l Anze ichen physiologischer Erregung an sich feststellen, ohne 
d a ß sie, wie bei M A R A N O N , in der Injektion eine angemessene E r k l ä r u n g 
für ihren Zustand hä t t en . SCHACHTER (1959) postulierte in Anlehnung an 
FESTINGER (1954), d a ß in diesem F a l l e in „Bedür fn i s nach Bewertung", 
d .h . ein Bestreben, die kö rpe r l i chen Erscheinungen zu verstehen und zu 
kennzeichnen, bei der Person entstehen w ü r d e und , d a ß die Interpretation 
der k ö r p e r l i c h e n Erscheinungen mittels kognitiver bzw. situativer Faktoren 
vorgenommen werden w ü r d e . 



D i e Grundannahme der Theorie SCHACHTERS ist also, d a ß Emot ionen 
eine Funk t ion sowohl kognitiver oder situativer Faktoren als auch physio
logischer Erregung sind. A u s dieser Grundannahme werden folgende Be
hauptungen abgeleitet: 

1. Befindet sich ein Ind iv iduum in einem Zustand physiologischer Erre
gung, für den es keine se lbs tve r s t änd l i che E r k l ä r u n g hat, dann wi rd es 
diesen Zustand entsprechend der i h m zur Ver fügung stehenden K o g n i 
tionen etikettieren. A u f diese Weise kann derselbe Erregungszustand, in 
A b h ä n g i g k e i t von den kognitiven Aspekten der Situation, ganz unter
schiedl ich gekennzeichnet werden. 

2. Befindet sich ein Ind iv iduum in einem physiologischen Erregungszu
stand, für den es eine plausible E r k l ä r u n g hat, so entsteht ke in Bedür fn i s 
zur Bewertung. Das Indiv iduum m u ß seinen Zustand nicht mittels alter
nativer Kogni t ionen e rk lä ren . 

3. S ind e m o t i o n s t r ä c h t i g e Kogni t ionen vorhanden, so wi rd das Ind iv iduum 
nur in dem M a ß e emotional reagieren oder emotionales Er leben berich
ten, in dem gleichzeitig ein Zustand physiologischer Erregung vorhanden 
ist. 

3. D ie Unte rsuchung v o n Schachter & S inger (1962) 
u n d Fo lgeunte rsuchungen 

In ihrem inzwischen klassischen Experiment variierten S C H A C H T E R & SIN
GER (1962) l . da s A u s m a ß physiologischer Erregung, 2. den Umfang , in dem 
die V p n eine angemessene E r k l ä r u n g für physiologische Erregung hatten 
und 3. die situativen Faktoren, die gegebenenfalls als E r k l ä r u n g für eine 
physiologische Erregung dienen konnten. D a Elemente der experimentellen 
Anordnung dieser Untersuchung auch in s p ä t e r e n Experimenten verwendet 
wurden, soll diese Untersuchung hier etwas aus führ l i cher geschildert wer
den. 

D e n V p n wurde mitgeteilt, d a ß der Effekt von „ S u p r o x i n " (angeblich 
ein V i t a m i n p r ä p a r a t ) auf das S e h v e r m ö g e n untersucht werden sollte und 
d a ß dazu eine Injektion des P r ä p a r a t e s notwendig sei. Ta t säch l i ch wurde 
entweder Ep inephr in (Adrenalin) oder als Placebo eine Sa lz lösung inj iz ier t 
Epinephr in führt zu ä h n l i c h e n Effekten wie eine Akt iv ie rung des sympa
thischen Nervensystems. D i e subjektiven Symptome sind Herzklopfen , 
Zittern, zei tweil ig das Gefüh l des E r r ö t e n s und beschleunigtes A tmen . 
Diese Begleiterscheinungen setzen, subkutan injiziert, 3 -5 M i n u t e n nach 
der Injektion ein und halten 10 -60 Minu t en an. 

Die Angemessenheit der E r k l ä r u n g für die kö rpe r l i che Erregung wurde 
in drei Stufen variiert. E ine Gruppe wurde ü b e r die t a t s ä c h l i c h e n Neben
effekte der Injektion informiert (Epi-Inf) . E iner zweiten G r u p p e ( E p i 
nephrin ignorant) wurde mitgeteilt, d a ß das P r ä p a r a t harmlos sei und keine 
Nebeneffekte verursache (Epi-Ign). Unter einer dritten Bedingung (Ep i 
nephrin misinformed) sch l ieß l ich wurden den V p n falsche, t a t s äch l i ch nicht 
auftretende Effekte wie taube F ü ß e , Jucken und Kopfschmerzen als m ö g -



l iehe Begleiterscheinungen genannt ( E p i - M i s ) . Diese Bedingung wurde 
e inge füh r t , da nicht ausgeschlossen werden konnte, d a ß die Mi t t e i lung von 
Nebeneffekten die V p n zu introspektiver, m ö g l i c h e r w e i s e beunruhigter 
Selbstbeobachtung v e r a n l a ß t u n d die zwischen den E p i - I n f u n d Ep i - Ign 
beobachtbaren Unterschiede durch dieses Verhalten und nicht durch die 
Angemessenheit der E r k l ä r u n g verursacht w i rd . D i e V p n der Placebo-Be-
d ingung erhielten dieselbe E r k l ä r u n g wie die V p n der Ep i - Ign- Bedingung. 

Z u r M a n i p u l a t i o n der externen Hinweise , die zur E r k l ä r u n g einer auto
nomen Erregung dienen konnten, wurden zwei emotional unterschiedlich 
gestaltete Situationen gewäh l t . Be i der Realis ierung wurde davon ausge
gangen, d a ß Personen ihre G e f ü h l e durch Vergleich mit anderen Personen 
bewerten (SCHACHTER, 1959; W R I G H T S M A N , 1960). In der einen Bedingung 
wurden die V p n unter dem Vorwand , die W i r k u n g des P r ä p a r a t e s abzu
warten, mit einer anderen angeblichen Versuchsperson zusammengebracht, 
die s ich euphorisch verhielt, i n der zweiten Bedingung mit einer Person, 
die e in zunehmend verä rge r tes Verhal ten zeigte. D i e E p i - M i s - B e d i n g u n g 
wurde nur zusammen mit der euphorischen Situation verwirkl icht , so d a ß 
insgesamt sieben unterschiedliche Bedingungen i m Exper iment bestanden. 

D e r emotionale Zustand der V p n als a b h ä n g i g e Var iable wurde durch 
eine standardisierte Verhaltensbeobachtung u n d durch Selbstbeurteilung 
der V p n auf Skalen, die u .a . Fragen nach dem emotionalen Befinden 
enthielten, gemessen. 

Sowohl unter der Euphor ie- als auch unter der Ä r g e r - B e d i n g u n g zeigten 
die Ep i - Ign - und die E p i - M i s - V p n s t ä rke re Emot ionen als die entsprechen
den E p i - I n f - V p n . Die Ergebnisse der Placebo-Bedingungen erwiesen sich 
insofern als nicht hypothesenkonform, als die Werte dieser G r u p p e n z w i 
schen denen der Ep i - Ign u n d denen der E p i - I n f lagen u n d sich unter der 
Euphor ie -Bedingung bei beiden Formen der Messung von keiner der 
anderen G r u p p e n signifikant unterschieden. S C H A C H T E R & SINGER führen 
zur E r k l ä r u n g dieser Ergebnisse zwei Argumente an: Erstens k ö n n e n die 
autonom erregten, aber ohne plausible E r k l ä r u n g gelassenen E p i - I g n - V p n 
ihre Erregung auf die Injektion selbst zu rückge füh r t haben, sich selbst 
informiert haben und deshalb weniger Emot ion gezeigt haben. Dies stellte 
s ich anhand einer nach t r äg l i chen Analyse der Fragebogen-Ergebnisse tat
s ä c h l i c h heraus. Zweitens ist es mög l i ch , d a ß in der Placebo-Bedingung 
physiologische Erregung durch die dramatische Situation hervorgerufen 
wurde. W i r d ein Ansteigen der Puls-Frequenz als ein Indikator für Erre
gung verwendet, so zeigt sich, d a ß V p n mit gestiegener Puls-Frequenz auch 
mehr Emot ionen berichten. Z u r besseren empirischen Abs icherung dieser 
Argumente führ ten S C H A C H T E R und Kol legen einige Folgeuntersuchungen 
durch . 

Z u r P rü fung des ersten Argumentes sch loß SINGER (1963) die i m Expe
r iment von SCHACHTER & SINGER (1962) vorhandene Mög l i chke i t , physio
logische Erregung auf eine Injektion z u r ü c k z u f ü h r e n , aus, indem er Ratten 
verwendete. SINGER konnte zeigen, d a ß Ratten, denen E p i n e p h r i n injiziert 
worden war, unter furchterzeugenden Bedingungen s t ä rke re Anze ichen von 
Furcht zeigten, als Ratten, denen Placebo injiziert worden war. Unter nicht 
furchterzeugenden Bedingungen unterschieden sich die G r u p p e n nicht. 



L A T A N E & S C H A C H T E R (1962) fanden, d a ß Ratten, denen Ep inephr in injiziert 
worden war, Vermeidungsreaktionen besser lernten als eine P lacebo-Grup-
pe. 

Z u r S t ü t z u n g des zweiten Argumentes, d a ß bei den V p n der Placebo-
Bedingung i m Experiment von S C H A C H T E R & SINGER (1962) ein gewisses 
A u s m a ß an physiologischer Erregung vorlag, verglichen S C H A C H T E R & 
W H E E L E R (1962) eine Epinephr in- , eine Placebo- und eine Ch lo rp romaz in -
G r u p p e in ihrer Reakt ion auf einen humoristischen F i l m . Ch lo rp romaz in 
u n t e r d r ü c k t die Sympath ikus -Akt iv ie rung u n d wirk t als Tranqui l izer . 
S C H A C H T E R & W H E E L E R fanden, d a ß die Ep inephr in -Gruppe das meiste 
V e r g n ü g e n (die s tärks te Emotion) bei Betrachten des F i lms zeigten, gefolgt 
von der Placebo- und schl ieß l ich der Chlorpromaz in-Gruppe . 

Das Exper iment von S C H A C H T E R & SINGER (1962) wurde von verschiede
nen Autoren kritisiert. P L U T C H I K & A x (1967) erheben eine ganze Reihe 
methodischer E i n w ä n d e , so u.a. , d a ß vermutl ich das Erregungsniveau in 
den vergleichbaren experimentellen Bedingungen unterschiedlich war, d a ß 
die Selbstbeurteilungen nicht eindeutig interpretierbar s ind und d a ß die 
Ergebnisse übe rgene ra l i s i e r t worden sind. IRLE (1975) b e m ä n g e l t am Ver
suchsplan, d a ß nicht alle m ö g l i c h e n Kombina t ionen der drei u n a b h ä n g i g e n 
Var iab len physiologische Erregung (Ep i , Placebo), Umfang der E r k l ä r u n g 
der Erregung (Inf, Ign, Mis ) und A r t der Situation (Euphorie , Ärger ) 
realisiert wurden. Von den sich ergebenden 12 Versuchsbedingungen wur
den led ig l ich 7 untersucht, so d a ß nach M e i n u n g IRLES ein Test gegen die 
These, d a ß Kogni t ionen nur bei Vorhandensein einer physiologischen 
Erregung zu Emot ionen führen, ausgeschlossen war. STRICKLER (1967) 
n immt Bezug auf einen Befund von N O W L I S & NOWLIS (1965), wonach 
physiologisch erregte Individuen dazu neigen, das Verhalten anderer Per
sonen zu imitieren. V e r h a l t e n s ä n d e r u n g e n der V p n in Rich tung auf das 
Verhal ten eines Mitwissers , wie sie i m Exper iment von S C H A C H T E R & 
SINGER (1962) beobachtet wurden, m ü s s e n daher nicht unbedingt V e r ä n d e 
rungen i m emotionalen Erleben anzeigen. 

Problematischer als die ange führ t en Kr i t ikpunk te sind die fehlgeschla
genen Replikationsversuche der Schachter-Singer-Untersuchung (ROGERS & 
D E C K N E R , 1975; M A S L A C H , 1979; M A R S H A L L & ZIMBARDO, 1979). ROGERS & 

D E C K N E R (1975) untersuchten in zwei Experimenten die Anwendbarke i t der 
experimentellen Anordnung von S C H A C H T E R & SINGER (1962) im Kontext 
der E i n s t e l l u n g s ä n d e r u n g von Rauchern. In ihrem ersten Exper iment zeig
ten sie Rauchern nach einer Injektion von Ep inephr in bzw. Placebo einen 
F i l m ü b e r die verheerenden G e s u n d h e i t s s c h ä d e n des Rauchens oder eine 
K o m ö d i e . N a c h SCHACHTERS Theorie m ü ß t e n die V p n , die Ep inephr in 
erhalten haben und den F i l m gesehen haben, am ehesten gewill t sein, mit 
dem Rauchen au fzuhö ren . Ta t säch l i ch ergab sich jedoch kein E in f luß der 
physiologischen Erregung, sondern nur ein Haupteffekt des F i lms . Unab
h ä n g i g von der A r t der Injektion berichteten die V p n , die den A n t i - R a u 
che r -F i lm gesehen hatten, g röße re Bedenken dem Rauchen g e g e n ü b e r als 
die V p n , die die K o m ö d i e gesehen hatten. Im zweiten Experiment , in dem 
das A u s m a ß der durch den F i l m erzeugten Furcht variiert wurde, zeigte 
sich wiederum kein E in f luß der physiologischen Erregung. 



D i e Untersuchungen von M A S L A C H (1979) und M A R S H A L L & ZIMBARDO 

(1979), die von SCHACHTER & SINGER (1979) nicht als a d ä q u a t e Rep l ika -
tionsversuche ihrer Studie anerkannt werden, ergaben, d a ß die V p n die 
bei ihnen erzeugte physiologische Erregung auch anfanglich nicht als 
neutral, sondern bereits als aversiv erleben. D a r ü b e r hinaus konnten M A R S 
H A L L & ZIMBARDO (1979), die die Euphor ie-Bedingung der Schachter-Sin
ger-Untersuchung zu replizieren versuchten, keinen Einf luß des f röh l i chen 
sozialen Kontextes auf das Emotionserleben der V p n feststellen. M A S L A C H 
(1979), die ihre V p n statt durch eine Epinephrin-Injekt ion mittels hypno
tischer Suggestion in Erregung versetzte, fand weder unter der Euphor ie -
noch der Ä r g e r - B e d i n g u n g einen E in f luß auf das subjektive Er leben der 
V p n . S C H A C H T E R & SINGER (1979) kritisieren an der Untersuchung von 
M A R S H A L L & ZIMBARDO , d a ß dort eine h ö h e r e Dosis Ep inephr in verabreicht 
wurde als in der Originalarbeit . A n dem Experiment von M A S L A C H b e m ä n 
geln sie das A u s m a ß der verstrichenen Zeit zwischen dem Einsetzen der 
physiologischen Erregung u n d dem Beginn der experimentell manipul ier ten 
Situationsbedingung (Euphorie , Ärger ) . Aufgrund dieser Abweichungen zur 
Versuchsmethodik in der Originalarbeit kann die zum Tei l sehr polemisch 
geführ te Debatte (SCHACHTER & SINGER , 1979) vermutl ich nicht entschieden 
werden. C O T T O N (1981) weist in diesem Zusammenhang u . E . zu Recht 
darauf h in , d a ß - sofern die von S C H A C H T E R & SINGER au fge führ t en 
Unterschiede theoretische Relevanz besitzen - der Gü l t i gke i t sbe re i ch der 
Theorie SCHACHTERS stark e i n g e s c h r ä n k t wäre . 

Teilweise geglückte Repl ika t ionen stellen die Untersuchungen von E R D 
M A N N & J A N K E (1978) u n d G E R D E S (1979) dar. In der Studie von E R D M A N N 
& J A N K E stimmten die Ergebnisse der Euphor ie- und Ä r g e r - B e d i n g u n g mit 
SCHACHTERS Theorie übe re in . In der zusä tz l ich untersuchten Angs t -Bed in
gung (Androhung von Schocks) ergab sich jedoch ke in Zusammenhang mit 
dem A u s m a ß physiologischer Erregung. D ie Arbei t von E R D M A N N & J A N K E 
stellt insofern eine methodische Verbesserung dar, als die V p n hier nicht 
gewahr wurden, d a ß sie eine Droge verabreicht bekamen. Bei diesem 
Medikament handelte es sich allerdings nicht u m das sonst verwendete 
Ep inephr in , sondern u m Ephedr in , eine (anders als Epinephr in) sowohl 
zentral als auch peripher wirkende Substanz. Dieser Sachverhalt w i rd von 
C O T T O N (1981) kri t isch diskutiert, da seiner M e i n u n g nach Unklarhei t ü b e r 
die Vergleichbarkeit dieser beiden Medikamente besteht. 

Die Untersuchung von G E R D E S (1979), die mit Patienten d u r c h g e f ü h r t 
wurde, die in einer Z a h n k l i n i k eine chirurgische Behandlung erwarteten, 
ergab ebenfalls eine Bes tä t igung von SCHACHTERS Theorie ; allerdings trafen 
die Hypothesen nur für die m ä n n l i c h e n V p n zu . 

Insgesamt betrachtet ergeben die beschriebenen Replikationsversuche 
der Schachter-Singer-Untersuchung eine nur geringe empirische Ev idenz 
für die Thesen SCHACHTERS. 



4. Schachters Theor ie i m Lichte der K r i t i k p u n k t e 
Cannons 

A u c h in SCHACHTERS Theorie ist physiologische Erregung notwendige Vor
aussetzung von emotionaler Erregung. Dami t entsteht die Frage, ob sich 
die K r i t i k C A N N O N S an der James-Lange-Theorie auch gegen den Ansatz 
SCHACHTERS vorbringen läßt . 

Der E i n w a n d C A N N O N S , d a ß die küns t l i che Erzeugung viszeraler Verän
derungen keine Emot ion nach sich zieht, ist auf SCHACHTERS Theorie nicht 
anwendbar, da die kognitiv-physiologische Formul ierung j a gerade die 
Bedingungen spezifiziert, unter denen viszerale Erregung eine Komponente 
emotionaler Erregung darstellt. A u c h der E inwand , d a ß dieselben viszera
len V e r ä n d e r u n g e n ganz unterschiedlichem emotionalen Erleben zugrunde 
liegen, wi rd durch die Annahme der kognitiven Interpretation physiologi
scher Erregung, wie sie SCHACHTER macht, hinfäl l ig. F ü r einen rein visze
ralen Standpunkt, wie er von JAMES und L A N G E vertreten wurde, war dieser 
E i n w a n d hingegen schwerwiegend, da die f rühen Versuche, emotionale 
Z u s t ä n d e physiologisch zu unterscheiden, durchweg zu negativen Ergeb
nissen führ ten . Erst neuere Untersuchungen lieferten Hinweise auf eine 
m ö g l i c h e Differenzierung. W O L F & WOLFF (1943) konnten bei e inem Patien
ten mit einer Magenfistel verschiedene Ar ten der M a g e n a k t i v i t ä t feststellen, 
je nachdem, ob der Patient zornig oder ängs t l ich war. Differenzierungen 
von Ärge r u n d Furcht (und Schmerz) mit Hi l fe physiologischer Indikatoren 
gelangen auch A x (1953) und J. SCHACHTER (1957), deren Befunde von 
WEERTS & ROBERT (1976) repliziert wurden. Demnach korreliert Ärge r mit 
einem Anst ieg des diastolischen Blutdrucks, w ä h r e n d die Herzrate und der 
systolische Blu tdruck bei Ärge r und Furcht g l e i c h e r m a ß e n ansteigen. 
S C H W A R T Z , WEINBERGER & SINGER (1981) konnten anhand k a r d i o v a s k u l ä r e r 
M a ß e zwischen Ärger , Furcht, Trauer u n d Glücksge füh l differenzieren. 
Untersuchungen, die zur Prüfung der sog. „facial feedback"-Hypothese (s. 
Abschni t t 6.3) du rchge füh r t wurden, ergaben ebenfalls eine Differenzierung 
emotionaler Erlebnisse. D ie A n z a h l unterschiedlicher Emot ionen, für die 
entsprechende Korrelate identifiziert wurden, ist allerdings nicht sehr g roß 
( E K M A N & OSTER , 1982). Subjektiv sind bis zu 34 Emotionen zu unterschei
den, wie neuere Untersuchungen ergeben haben ( L Y M A N & W A T E R S , 1986; 
N I E U W E N H U Y S E , OFFENBERG & FRIJDA , 1987; SHIELDS , 1984). Andere Auto

ren ( z .B . C A N D L A N D , 1977; M A N D L E R , 1984) kommen, nach Sichtung der 
Literatur, allerdings zu dem S c h l u ß , d a ß keine charakteristischen viszeralen 
Reaktionsmuster für verschiedene Emotionen existieren. 

D e n E i n w a n d CANNONS , d a ß die Viszera wenig sensitive Strukturen 
besitzt, betrachtet SCHACHTER als für seine Theorie irrelevant. E r meint, 
d a ß solange ü b e r h a u p t viszerale und k a r d i o v a s k u l ä r e Erregung vorhanden 
sei, die kognitiv-physiologische Hypothese anwendbar sei. 

Die beiden übr igen E i n w ä n d e C A N N O N S , n äml i ch , d a ß viszerale Verän
derungen zu langsam vor sich gehen, um Ursache von Emot ionen zu sein, 
und d a ß die Trennung der Viszera vom zentralen Nervensystem das 
emotionale Verhalten nicht ve r ände r t , treffen die Theorien SCHACHTERS in 



gleicher Weise wie die Theorie von JAMES . Beide E i n w ä n d e beziehen sich 
auf Bedingungen, unter denen offensichtlich eine emotionale Erregung 
ohne physiologische Erregung auftritt. C A N N O N hat seine E i n w ä n d e auf 
Ergebnisse von Untersuchungen mit Sympathektomien (Funktionsausfall 
des sympathischen Nervensystems durch U n f a l l , Operation usw.), die an 
H u n d e n (SHERRINGTON, 1900) und Ka tzen ( C A N N O N , LEWIS & BRITTON, 

1927) vorgenommen worden waren, ges tü tz t sowie auf den Bericht ü b e r 
eine Frau , die infolge eines Sturzes vom Pferd vom Hals a b w ä r t s g e l ä h m t 
war und , obwohl sie keine K ö r p e r e m p f i n d u n g e n mehr hatte, laut Darstel
lung zu normalem emotionalen Er leben fähig war ( D A N A , 1921). N a c h 
S C H A C H T E R (1964) ist jedoch bei diesen Beispielen nicht auszusch l i eßen , 
d a ß emotionales Verhalten vor dem Funktionsausfal l gelernt w i r d und 
deshalb s p ä t e r auch ohne Wahrnehmung viszeraler V e r ä n d e r u n g e n gezeigt 
werden kann. Un te r s tü t z t wi rd diese Vermutung durch eine Untersuchung 
von W Y N N E & SOLOMON (1955), i n der operativ erzeugte F u n k t i o n s u n f ä h i g 
keit des sympathischen Systems bei H u n d e n zu einem (im Vergleich zu 
Kontrol l t ieren) verlangsamten Er lernen u n d zu schnellerer Ex t ink t ion einer 
Vermeidungsreakt ion führte . W i r d die Sympathektomie nach dem Erlernen 
der Vermeidungsreaktion ausgeführ t , so unterscheidet sich der Ext inkt ions
p r o z e ß nicht von dem der Kontrol l t iere . 

Denkba r ist auch, d a ß nach einer Sympathektomie zwar noch emotio
nales Verhal ten auftritt, jedoch kein emotionales Erleben mehr vorhanden 
ist. F ü r diese These sprechen Ergebnisse von H O H M A N N (1966) ü b e r das 
per Introspektion untersuchte emotionale Er leben von Q u e r s c h n i t t s g e l ä h m 
ten und Quadr iplegikern (Quadriplegie = L ä h m u n g aller vier Ex t remi tä 
ten). Je h ö h e r die Verletzung i m Bereich des R ü c k e n m a r k s eingetreten war 
u n d je geringer d e m g e m ä ß die verbliebenen viszeralen Empfindungen 
waren, desto g r ö ß e r war der nach der Verletzung eingetretene Abfa l l im 
emotionalen Er leben. 

5. K o g n i t i v - p h y s i o l o g i s c h e r A n s a t z versus 
Identitäts-Annahme 

S C H A C H T E R (1971 a) sieht in den Introspektionen der Patienten von H O H 
M A N N und denen der Patienten von M A R A N O N die zwei Seiten ein und 
derselben Meda i l l e . M A R A N O N S Personen berichten die k ö r p e r l i c h e n Er 
scheinungen physiologischer Erregung, beschreiben sich aber wegen des 
Fehlens entsprechender Kogni t ionen nicht als emotional empfindend. H O H -
MANNS Patienten beschreiben die angemessene Reaktion auf eine emotions
t r äch t ige Situation, sehen sich selbst wegen des Fehlens viszeraler Erregung 
aber offensichtlich nicht als emotional erregt. N a c h S C H A C H T E R (1971 a) 
entsprechen diese Ergebnisse genau dem, was man aus einer Konzep t ion 
von Emot ion als gemeinsamer Funkt ion von kognitiven u n d physiologi
schen Faktoren vorhersagen w ü r d e . E r wendet sich daher gegen die A n 
nahme der „ I d e n t i t ä t " (SCHACHTER, 1970), d .h . gegen die Vorstel lung einer 
direkten Beziehung zwischen Mustern physiologischer Prozesse oder bio-



chemischer Vorgänge und psychischen Z u s t ä n d e n , wie von der James-Lan
ge-Theorie bezügl ich peripherer Vorgänge und von der Cannon-Bard-Theo-
rie sowie von neueren, hirn-physiologisch orientierten Theorien hinsicht l ich 
zentraler Vorgänge in unterschiedlichen Strukturen des Z N S angenommen 
wi rd . E r glaubt, d a ß weder ein rein peripherer, noch ein rein zentralisti-
scher Standpunkt in der Lage ist, die vorhandenen Tatsachen zu k l ä r en 
u n d d a ß ein zentralistischer Standpunkt denselben E i n w ä n d e n ausgesetzt 
ist wie ein peripherer. N a c h SCHACHTER haben Vertreter zentraler Theor ien 
zwar zahlreiche Demonstrationen geliefert, d a ß Verletzungen bzw. St imu
lationen von Teilen des Z N S zu intensiven emotionalen Z u s t ä n d e n füh ren 
k ö n n e n , es bleibt seiner M e i n u n g nach jedoch die Frage, ob solche 
Manipu la t ionen unausweichlich zu bestimmten emotionalen V e r ä n d e r u n 
gen führen oder ob die Ar t der Konsequenzen dieser Manipu la t ionen 
a b h ä n g i g von situativen bzw. kognitiven Faktoren ist. S C H A C H T E R ist der 
Auffassung, d a ß die externen U m s t ä n d e eine wichtige Rol le dabei spielen, 
ob erzeugte V e r ä n d e r u n g e n im Z N S zu emotionalen oder motivationalen 
Effekten führen. E r verweist auf Experimente von M I L L E R , BAILEY & 
STEVENSON (1950) und TEITELBAUM (1955), die zeigen konnten, d a ß L ä s i o n e n 
im ventromedialen Bereich des Hypothalamus ( V M H - L ä s i o n e n ) bei Tieren 
nur dann zu Überf ressen und Fettleibigkeit führen , wenn das zur Ver fügung 
stehende Futter schmackhaft ist. Ist das Futter unangenehm, so fressen die 
Tiere der Experimentalbedingungen weniger als Tiere der Kontro l lgruppen. 
In ä h n l i c h e Richtung lassen sich die Ergebnisse der Untersuchung von 
H U T C H I N S O N & R E N F R E W (1966) interpretieren. 

6. We i te re E n t w i c k l u n g e n au f de r G r u n d l a g e der 
Theor ie Schachters 

6.1 Falsche Rückmeldung physiologischer Erregung 

Die von C A N N O N vorgebrachten Kr i t ikpunkte an der James-Lange-Theorie, 
die sich auf das Auftreten von Emotionen ohne viszerale Erregung bezie
hen, k ö n n e n auch von SCHACHTER nicht vo l l s t änd ig a u s g e r ä u m t werden. 

SCHACHTERS Auffassung von der Rol le physiologischer Erregung als 
notwendiger Voraussetzung für die Existenz von Emotionen wird auch von 
anderer Seite in Frage gestellt. Fü r VALINS (1966) s ind Kogni t ionen für das 
Entstehen von Emotionen völlig ausreichend. Autonome Erregung ist le
dig l ich durch ihre Funkt ion als Stimulus für kognitive Information an der 
Emot ion beteiligt. Fü r VALINS hat dementsprechend die nicht-veridikale 
(nur kognitiv erzeugte, nicht auf t a t säch l i ch existierende Z u s t ä n d e z u r ü c k 
gehende) R e p r ä s e n t a t i o n von physiologischer Erregung denselben Effekt 
wie die Registrierung einer t a t säch l ich vorhandenen Erregung. Z u r Übe r 
p rü fung dieser Behauptung lieferte VALINS (1966) seinen V p n Informatio
nen, die diese glauben l ießen , sie seien in einem Zustand autonomer Erre
gung. Im Experiment von VALINS wurden ( m ä n n l i c h e n ) V p n Dias von 
attraktiven halbnackten Frauen gezeigt. Gle ichzei t ig h ö r t e n sie ü b e r Kopf 
h ö r e r ihren „ e i g e n e n " Herzschlag. Ta t säch l i ch waren die H e r z t ö n e vorpro-



grammiert u n d genau auf die B i lde r abgestimmt. In der Experimentalbe-
dingung wurde bei der Hälf te der Dias eine V e r ä n d e r u n g der Herz-Fre
quenz (Beschleunigung oder Verlangsamung) vorgegeben, d .h. der Zus tand 
physiologischer Erregung vorge täusch t . D e n V p n der Kont ro l lbed ingung 
wurden die T ö n e als bedeutungslose G e r ä u s c h e deklariert. Eine Beurtei lung 
der At t rak t iv i t ä t der abgebildeten Frauen ergab, d a ß Bi lder , die mit einer 
V e r ä n d e r u n g der Herzfrequenz gekoppelt waren, von den V p n der Expe-
rimentalbedingung als attraktiver eingestuft wurden und häuf iger als G e 
schenk a u s g e w ä h l t wurden als von den V p n der Kontrol lbedingung. 

N a c h VALINS w ü r d e man diese Ergebnisse auch genau dann erwartet 
haben, wenn man die H e r z f r e q u e n z - Ä n d e r u n g e n bei einigen Bi ldern phar
makologisch induziert hä t t e . Der Mechanismus, der abläuf t und diese 
Effekte hervorruft, ist nach VALINS für veridikaie und nicht-veridikale 
R ü c k m e l d u n g derselbe. 

Bestreitet also SCHACHTER die Mögl i chke i t einer E r k l ä r u n g von Emot io 
nen al le in durch Prozesse peripherer oder zentraler Erregung, so bestreitet 
VALINS die Notwendigkei t zumindest peripherer Prozesse für ein Zustan
dekommen von Emotionen ü b e r h a u p t . 

Manche Autoren sehen in der Vorstellung und den Ergebnissen von 
VALINS ledigl ich eine Erweiterung der Theorie SCHACHTERS ( Z . B . S T R O N G -
MAN , 1973; HARRIS & K A T K I N , 1975), andere eine E r s c h ü t t e r u n g ( z . B . 
WEINER , 1972). Ob es sich um eine Erweiterung oder um eine E r s c h ü t t e r u n g 
der Position SCHACHTERS handelt, h ä n g t von der Beurteilung verschiedener 
Faktoren ab. 

Z u n ä c h s t l äß t sich feststellen, d a ß aus SCHACHTERS Darstel lung seiner 
Theorie nicht hervorgeht, ob eine kognitive R e p r ä s e n t a t i o n t a t s ä c h l i c h e r 
physiologischer Erregung als vermittelnde Stufe abgelehnt wi rd . E indeu t ig 
erscheint aber, d a ß eine ledigl ich nicht-veridikale R e p r ä s e n t a t i o n physio
logischer Erregung nicht hinreichend ist. D ie bei SCHACHTER vorgesehene 
Interpretation (und Fehlinterpretation) von Erregung schl ießt physiologi
sche Erregung selbst nicht ein. 

E i n zweiter Aspekt betrifft die Vorgehensweise von VALINS . D ie von 
VALINS (1966) gegebene Beschreibung seiner Ergebnisse läß t n ä m l i c h Z w e i 
fel daran aufkommen, d a ß die Behauptung, nicht-veridikale R e p r ä s e n t a t i o n 
physiologischer Erregung führe in gleicher Weise zu emotionaler Erregung 
wie eine veridikaie R e p r ä s e n t a t i o n , die allein mög l i che E r k l ä r u n g seiner 
Ergebnisse ist. VALINS (1966) berichtet, d a ß eine Reihe von V p n bei 
R ü c k m e l d u n g von v e r ä n d e r t e m Herzschlag die dargebotenen Bi lde r einge
hend inspizierten, offensichtlich um sich zu ü b e r z e u g e n , d a ß die Darste l 
lung t a t s äch l i ch besonders attraktiv war. Ge lang dies nicht, so wurde auch 
nach anderen E r k l ä r u n g e n für die ve rände r t e Herz-Frequenz gesucht. 
BAREFOOT & STRAUB (1971) konnten in diesem Zusammenhang feststellen, 
d a ß eine V e r ä n d e r u n g des At t rakt iv i tä t sur te i l s i n A b h ä n g i g k e i t von der 
Ä n d e r u n g der Herz-Frequenz nur dann eintrat, wenn den V p n g e n ü g e n d 
Zeit zur Betrachtung der Bi lder gelassen wurde. VALINS (1966, 1974) 
beschreibt diesen Vorgang als Prozeß der „ S e l b s t - Ü b e r r e d u n g " (self-per-
suasion) und beruft sich auf das von SCHACHTER (1959) postulierte Bedürf
nis nach Bewertung eines physiologischen Erregungszustandes. BAREFOOT 



& STRAUB (1971) glauben, d a ß die S e l b s t - Ü b e r r e d u n g wesentlich komplexer 
ist als ein In fe renz -Prozeß der A r t : „ I c h reagiere physiologisch au f das 
B i l d , also mag ich es." Eine Repl ika t ion der Untersuchung von B A R E F O O T 
& STRAUB (1971) ergab allerdings, d a ß eine V e r ä n d e r u n g des At t rak t iv i t ä t s 
urteils auch dann zu beobachten war, wenn den V p n nur wenig Ze i t zum 
Betrachten der Bi lde r gelassen wurde ( B E C K , GIBSON, E L L I O T T , SIMMONS, 
M A T T E S O N & M C D A N I E L , 1988). 

N u n m u ß das Geschehen in den Experimenten von VALINS (1966) und 
anderen nicht unbedingt die Form der Selbst-Wahrnehmung haben, wie 
sie B E M (1967, 1972, 1974) behauptet (s. auch NISBETT & VALINS , 1971). D ie 
Annahme, d a ß es sich um die kognitive Interpretation „ p h y s i o l o g i s c h e r " 
Erregung handelt, wie sie SCHACHTER postuliert, ist jedoch ebenfalls nicht 
zwingend. W ä h r e n d näml i ch bei SCHACHTER & SINGER (1962) von den V p n 
für eine vorhandene Erregung eine passende E r k l ä r u n g gesucht wi rd , 
suchen die V p n i m Experiment von VALINS (1966) eine E r k l ä r u n g für zwei 
nicht passende (inkonsistente) Kogni t ionen. M i t anderen Worten, die Be
funde von VALINS sind mögl i che rwe i se gar nicht das Ergebnis eines emo
tionalen Prozesses, sondern stellen A t t i t ü d e n ä n d e r u n g e n b e z ü g l i c h der 
Bi lder als Folge von Inkonsistenzreduktion dar, wobei ledigl ich die bedeu
t u n g s m ä ß i g e n Inhalte dem emotionalen Bereich entstammen. Dieser Deu
tung widerspricht nicht, d a ß VALINS (1967) zeigen konnte, d a ß die falsche 
R ü c k m e l d u n g der H e r z t ö n e sich auf die At t rak t iv i tä t sur te i le s t ä rke r bei 
Personen auswirkte, die aufgrund eines Fragebogens als besonders emo
tional eingestuft worden waren, und sie steht auch im E i n k l a n g mit dem 
Ergebnis von VALINS (1974), d a ß der P rozeß der S e l b s t - Ü b e r r e d u n g durch 
Aufk l ä rung der V p n übe r die experimentelle I r r e f ü h r u n g nicht r ü c k g ä n g i g 
gemacht wi rd . 

Es gibt eine Reihe anderer E i n w ä n d e gegen das Exper iment von VALINS 
(1966), die sich auf unterschiedliche Teile des Zusammenhangs von falscher 
R ü c k m e l d u n g , Stärke des emotionalen Stimulus und t a t s ä c h l i c h e physio
logische Erregung beziehen. S T E R N , B O T T O & H E R R I C K (1972) sowie PAR
KINSON & M A N S T E A D (1981) führen die Variable „ A u f m e r k s a m k e i t " als 
A l t e rna t i ve rk l ä rung der Ergebnisse von VALINS an. Sie fanden n ä m l i c h auch 
dann einen Effekt falscher R ü c k m e l d u n g , wenn den V p n die ihnen darge
botenen T ö n e als bedeutungslos deklariert wurden. Al lerd ings galt das nur 
für den F a l l , d a ß die V p n den T ö n e n Aufmerksamkeit schenkten. PARKIN
SON & M A N S T E A D (1986), die ebenfalls den Faktor „ A u f m e r k s a m k e i t " 
variierten, fanden nur für diejenigen V p n einen Effekt, die die p r ä s e n t i e r t e n 
T ö n e als ihren Herzschlag aufgefaßt hatten. Diesen Unterschied in den 
Ergebnissen erk lä ren die Autoren mit der Verwendung unterschiedlichen 
Materials . W ä h r e n d in der Untersuchung von PARKINSON & M A N S T E A D 
(1981) die V p n unangenehme Bi lder (Abbi ldungen von Hauterkrankungen) 
beurteilten, wurden in der Untersuchung von 1986 angenehme Bi lde r 
p rä sen t i e r t (Darstellung von attraktiven nackten Frauen). 

Eine weitere E r k l ä r u n g der Ergebnisse von VALINS stammt von G O L D 
STEIN, F I N K & M E T T E E (1972), die glauben, d a ß in stark emotionalen 
Situationen nicht die induzierte Kogn i t i on physiologischer Erregung, son
dern die t a t säch l i che Erregung entscheidend bei der Vermit t lung von 



Emot ionen ist. H I R S C H M A N N (1975) und D ETW EILER & Z A N N A (1976) vertre

ten die Auffassung, d a ß falsche physiologische R ü c k m e l d u n g t a t s äch l i che 
physiologische V e r ä n d e r u n g e n zur Folge hat. 

Insgesamt gesehen handelt es sich bei dem sogenannten „VALiNS-Effekt" 
um ein robustes P h ä n o m e n ( H I R S C H M A N N & C L A R K , 1983), das allerdings 
auch unter Bedingungen auftritt, die die von VALINS geforderten Voraus
setzungen nicht erfül len. B E C K et a l . (1988, Experiment 3 und 4) fanden 
z . B . einen Effekt bei Darbie tung neutraler St imuli (Darstel lung r ö m i s c h e r 
Architektur) oder auch bei falscher R ü c k m e l d u n g von Augenbl inze ln . Be i 
der zuletzt genannten Versuchsbedingung war also gar keine physiologische 
Erregung r ü c k g e m e l d e t worden, die sich die V p n h ä t t e n e r k l ä r e n m ü s s e n . 
Ü b e r d i e s kann der „VALiNS-Effekt" , wie oben geschildert, durch zahlreiche 
Alternativthesen e rk lä r t werden. 

6.2 Fehl-Attribution physiologischer Erregung 

G e m ä ß SCHACHTERS Theorie w i rd ein Ind iv iduum, das s ich in einem 
Zustand physiologischer Erregung befindet, für den es keine se lbs tve rs tänd
liche E r k l ä r u n g hat, diesen Zustand entsprechend der i h m zur Ver fügung 
stehenden Kogni t ionen etikettieren. M i t dieser Kennze ichnung ist eine 
Ursachenzuschreibung verknüpf t . D i e Ep i - Ign -Vpn i m Exper iment von 
S C H A C H T E R & SINGER (1962) empfanden Freude bzw. Ärger . Gle ichze i t ig 
wurde als Ursache dieser Emot ion vermutl ich die euphorische bzw. ärger
l iche Situation angesehen. Objektiv betrachtet, handelt es sich hierbei u m 
eine Fehl -At t r ibut ion . NISBETT & S C H A C H T E R (1966) konnten zeigen, d a ß 
na tü r l i che Z u s t ä n d e autonomer Erregung in ä h n l i c h e r Weise manipul ierbar 
sind. E i n T e i l der in ihrem Exper iment durch Elektroschocks hervorgeru
fenen Erregung wurde von den V p n der Experimentalgruppe den Neben
wirkungen einer vorher verabreichten, harmlosen Droge zugeschrieben. 
Diese Personen empfanden die Schocks als weniger schmerzhaft u n d waren 
bereit, mehr davon zu erdulden. Ross, R O D I N & ZIMBARDO (1969) konnten 
die Ergebnisse von NISBETT & S C H A C H T E R (1966) replizieren. Sie brachten 
einen Te i l ihrer V p n dazu, die mit der Furcht vor einem erwarteten 
elektrischen Schock verbundene Erregung einem lauten G e s p r ä c h zuzu
schreiben. D i e V p n sollten dann zwei (un lösbare ) Denkaufgaben bearbei
ten, wobei das Lösen der einen Aufgabe mit einer Vermeidung des Schocks, 
das Lösen der anderen Aufgabe mit einer Belohnung durch G e l d ve rknüpf t 
war. Wie vorhergesagt, arbeiteten V p n , die ihre Erregung dem G e r ä u s c h 
zugeschrieben hatten, weniger lange an der Aufgabe, mit deren L ö s u n g 
sich der Schock vermeiden l ieß , als V p n , die ihre Erregung al lein auf die 
Furcht vor dem Schock zu rück füh r t en . 

DIENSTBIER & M U N T E R (1971) fanden, d a ß Personen, die ihre beim 
M o g e l n entstehende Erregung als Nebenwirkung eines P r ä p a r a t e s ( ta tsäch
l i ch Placebo) interpretieren k ö n n e n , in g r ö ß e r e m Umfang mogeln. 

A u c h in anderen Bereichen konnten die Auswirkungen der Fehl -At t r i 
bution physiologischer Erregung beobachtet werden. Eine At t r ibut ion kör
perlicher Erregung auf nicht-emotionale Ursachen führt zu einer Verringe-



rung aggressiven Verhaltens nach einer Provokat ion (HARRIS & H U A N G , 
1974) und reduziert das subjektive Empf inden von „ c r o w d i n g " i n einer 
engen Interaktion ( W O R C H E L & Y O H A I , 1979). 

FRIES & F R E Y (1980) fanden in einer Leistungssituation, in der sie den 
V p n eine negative R ü c k m e l d u n g ü b e r ihre erbrachten Ergebnisse gaben, 
bei V p n , die ihre Erregung anderen Ursachen (Tabletten) zuschreiben 
konnten, eine Redukt ion an Verhaltensweisen, die normalerweise i n sol
chen Exper imenten zu beobachten sind, n ä m l i c h ein Herunterspielen der 
Bedeutung des Tests und eine At t r ibut ion der schlechten Leistungen auf 
einen M a n g e l an Anstrengung. Ä h n l i c h e Ergebnisse zeigten sich auch bei 
F R E Y , FRIES & O S N A B R Ü G G E (1983). 

D i e meisten Untersuchungen zur Fehl -At t r ibut ion physiologischer Erre
gung sind unter kl inischen Gesichtspunkten d u r c h g e f ü h r t worden. D ie 
hierzu e insch läg igen Experimente und eine a b s c h l i e ß e n d e Bewertung der 
Fehl-Attr ibut ions-Untersuchungen sind daher Abschni t t 7.3 zu entnehmen. 

6.3 Arbeiten, die im Zusammenhang mit SCHACHTERS Theorie stehen 

Es gibt eine Reihe von Untersuchungen und theoretischen Weiterentwick
lungen, die einen mehr oder weniger direkten Bezug zur Theorie S C H A C H 
TERS haben. Einige dieser Arbei ten sollen hier e r w ä h n t werden. 

E ine Verb indung von Argumenten aus SCHACHTERS Theorie u n d A r g u 
menten der „ C h o i c e Certa inty" von M I L L S (1968) n immt 0 ' N E A L ( 1 9 7 1 ) vor. 
G e m ä ß der Theorie von M I L L S w i l l eine Person sicher sein, d a ß eine 
Alternat ive, für die sie sich entscheidet, besser ist als andere Alternat iven. 
O ' N E A L geht von der Hypothese aus, d a ß Entscheidungsunsicherheit mit 
Erregung verbunden ist und, d a ß eine Person, die bei einer Entscheidung 
Erregung ve r spü r t , als Ursache dieser Erregung die mit dieser Entschei
dung verbundene Unsicherheit annimmt. A l s Folge davon wi rd sie sich um 
g r ö ß e r e Sicherheit b e m ü h e n . O ' N E A L konnte diese Hypothese bes t ä t i gen . 
D u r c h Koffe in erregte Personen zeigten eine s t ä rke re Tendenz, ihre Sicher
heit zu e r h ö h e n . 

Eine wichtige E r g ä n z u n g zu SCHACHTERS Theorie stammt von Z I L L M A N N 
(1971, 1978, 1983), der eine Theorie der E r r e g u n g s ü b e r t r a g u n g entwickelt 
hat. E r gibt zu bedenken, d a ß eine Erregung nicht p lö tz l ich aufhör t , 
sondern in der Regel langsam abklingt. Daher ist es durchaus mög l i ch , 
d a ß die in einer bestimmten Situation entstandene Erregung noch vorhan
den ist, wenn sich die Person schon in einer neuen Umgebung befindet. 
Diese „ ü b e r t r a g e n e " Erregung kann in der neuen Situation zu emotionalem 
Erleben führen , was ohne diese „ R e s t e r r e g u n g " vielleicht nicht der F a l l 
gewesen wäre . Sie ist aber nur dann wirksam, wenn sie nicht auf ihre 
richtige Ursache zu rückge füh r t wi rd . In dem schon als klassisch zu be
zeichnenden Experiment von C A N T O R , Z I L L M A N N & B R Y A N T (1975) führte 
eine durch k ö r p e r l i c h e s Tra in ing erzeugte Erregung in einer nachfolgenden 
Situation zu einer Intensivierung sexueller Empfindungen. N a c h Z I L L M A N N 
ist es unerheblich, ob die Qua l i t ä t der Resterregung und die der nachfol
genden Erregung kompatibel sind oder nicht. Neuere Untersuchungen 



lassen allerdings Zweifel an dieser These aufkommen. So fand beispiels
weise BRANSCOMBE (1985), d a ß bei einem schnellen Aufeinanderfolgen der 
beiden E r r e g u n g s z u s t ä n d e die Qua l i t ä t der Resterregung die Bewertung des 
nachfolgenden Erregungszustandes bee inf luß t . 

M A N D L E R (1975, 1984, 1990) geht ebenso wie SCHACHTER und Z I L L M A N N 

von einem Emotionskonzept aus, das auf einer unspezifischen Erregung 
basiert, die durch kognitive Prozesse erst etikettiert wi rd . Diese kognitive 
Bewertung bestimmt die Qua l i t ä t des emotionalen Erlebens, w ä h r e n d die 
Erregung ü b e r die In tens i t ä t der Emot ion entscheidet. Ü b e r den P rozeß 
der Erregungserzeugung hat M A N D L E R andere Annahmen als S C H A C H T E R 
und Z I L L M A N N . N a c h M A N D L E R ist der Hauptmechanismus der Erregungs
entstehung die Diskrepanz, die gegebenenfalls auftritt zwischen den aktu
ellen Ereignissen, denen eine Person ausgesetzt ist, und den von ihr 
erwarteten Ereignissen. E i n unerwartet auftretendes Ereignis stellt nach 
M A N D L E R eine S tö rung dar, die eine physiologische Erregung erzeugt und 
dadurch emotionales Er leben e rmögl i ch t . Die A r t der Diskrepanz (besser 
vs. schlechter als erwartet) entscheidet ü b e r die Qua l i t ä t der Emot ion . In 
einer Untersuchung von M A C D O W E L L & M A N D L E R (1989), i n der versucht 
wurde, lebensnahe Emot ionen ü b e r ein Video-Spie l zu erzeugen, konnte 
die These M A N D L E R S bes tä t ig t werden. 

Anders geartete interne Signale als SCHACHTER & SINGER (1962) unter
suchten LAIRD (1967) und L O N D O N & M O N E L L O (1974). LAIRD (1967) ber ich

tet einen Effekt k inä s the t i s che r „ c u e s " auf emotionale Z u s t ä n d e . E r brachte 
V p n unter dem Vorwand der elektrophysiologischen Registration der A n 
spannung von Gesichtsmuskeln dazu, zu l äche ln bzw. die Stirn zu runzeln. 
L ä c h e l n d e Personen berichteten eine frohere St immung als Personen, die 
die Stirn runzelten (s. auch LAIRD & CROSBY, 1974). Ä h n l i c h e Resultate 
erzielten S T R A C K , M A R T I N & STEPPER (1988), die ihre V p n einen Stift mit 
den Z ä h n e n (Simulat ion eines Läche lns ) oder den L i p p e n (Simulation eines 
Stirnrunzeins) halten l ießen . V p n , die ein L ä c h e l n simulieren m u ß t e n , 
fanden Cartoons lustiger als V p n einer Kontro l lbedingung, w ä h r e n d V p n , 
die ein Stirnrunzeln simulierten, diese Cartoons weniger lustig fanden. 
Diese Experimente wurden im Kontext der „facial feedback"-Hypothese 
(IZARD, 1977; TOMKINS, 1962, 1963, 1984) du rchge füh r t (eine Ü b e r s i c h t 
ü b e r den Forschungsstand geben A D E L M A N N & Z A J O N C , 1989). Anders als 
in den bisher betrachteten A n s ä t z e n (SCHACHTER, Z I L L M A N N , M A N D L E R ) 
gehen Vertreter der „ f a c i a l - f e e d b a c k " - H y p o t h e s e nicht von einem unspezi
fischen Erregungskonzept aus, sondern von spezifischen physiologischen 
Korrelaten für unterschiedliche Emotionen. Insbesondere die motorischen 
und physiologischen Prozesse, die sich im Gesichtsbereich abspielen, wer
den als relevant für das Emotionserleben angesehen. U n t e r s t ü t z u n g e r f äh r t 
dieser Ansatz seitens p h ä n o m e n o l o g i s c h - o r i e n t i e r t e r Studien. Demnach ba
siert die subjektive Differenzierung verschiedener Emot ionen, wenngleich 
nicht aussch l i eß l i ch , auf entsprechenden R ü c k m e l d u n g e n aus der Gesichts
region (z .B . L Y M A N & W A T E R S , 1986). 



7. A n w e n d u n g s b e z o g e n e Forschung i m R a h m e n 
der Theor ie Schachters 

7.1 Fettleibigkeit 

7.1.1 Externalitätshypothese 

Nahrungsdeprivat ion führt zu einer Reihe peripherer physiologischer Ver
ä n d e r u n g e n wie Senkung des Blutzuckerspiegels, Magenkontrakt ionen 
usw., die ihrerseits eine Akt iv ierung von Nahrungszentren im Hypotha la 
mus zur Folge haben. Ausgehend von den Befunden B R U C H S (1961) und 
den Ergebnissen von STUNKARD (1959) sowie S T U N K A R D & K O C H (1964) 
stellt S C H A C H T E R (1967, 1968, 1971a, b, c) die Frage, ob diese biologischen 
Signale ausreichen, d a ß wir uns als hungrig beschreiben und essen. Er 
kommt zu der Auffassung, d a ß große interindividuelle Differenzen hin
sichtl ich des A u s m a ß e s bestehen, i n dem solche physiologischen V e r ä n d e 
rungen mit dem Verlangen nach Nahrung ve rknüpf t sind und d a ß die 
Beachtung bzw. Nichtbeachtung solcher internaler Hungersignale eine 
wichtige Determinante der Fettleibigkeit darstellt. 

B R U C H (1961) hatte beobachtet, d a ß ihre übe rgewich t igen Patienten nicht 
w u ß t e n , wann sie „phys io log i sch" hungrig waren. S T U N K A R D (1959) und 
S T U N K A R D & K O C H (1964) untersuchten den Zusammenhang von Magen
kontraktionen und Berichten von H u n g e r g e f ü h l e n bei normal- und über 
gewichtigen Personen. D i e Quote an Magenkontrakt ionen erwies sich bei 
beiden Gruppen als etwa gleich, ebenso wie die Häuf igke i t , mit der 
H u n g e r g e f ü h l e berichtet wurden, wenn keine Magenkontrakt ionen vorla
gen. In den Zeiten, in denen Magenkontrakt ionen gemessen wurden, stieg 
die Z a h l der berichteten Hunge rge füh l e bei Normalen stark, bei Fett leibi
gen jedoch kaum an. Anzumerken ist, d a ß die von S T U N K A R D verwendete 
Methode, mittels eines i n den Magen e ingeführ ten Ballons Magenkontrak
tionen zu messen, nicht unumstritten ist. So fanden DAVIS, G A R A F O L O & 
K V E I M (1959) keine Hinweise für Magenkontrakt ionen, a u ß e r , wenn ein 
Bal lon e ingeführ t wurde. 

S C H A C H T E R (1967, 1968) vermutet, d a ß das E ß v e r h a l t e n von Fettleibigen 
relativ u n a b h ä n g i g von internen Z u s t ä n d e n ist und weitgehend von ä u ß e r e n 
Reizen gesteuert wi rd (Externa l i tä t ) . Diese Vermutung wi rd bes tä t ig t durch 
Untersuchungen von G O L D M A N N , JAFFA & SCHACHTER (1968) u n d NISBETT 

(1968). G O L D M A N et al . fanden u.a. , d a ß fettleibige Juden am Y o m K i p p u r 
(Büß- und Fastentag der Juden) eher fasten als normalgewichtige und d a ß 
übe rgewich t ige Studenten intoleranter g e g e n ü b e r Mensa-Essen s ind als 
Studenten normalen Gewichts . NISBETT (1968) stellte fest, d a ß Untergewich
tige eher auf interne, durch Nahrungsdeprivat ion erzeugte Reize anspre
chen als auf externe wie z . B . den Geschmack der Nahrung. Be i Ü b e r g e 
wichtigen zeigte sich ein umgekehrter Zusammenhang. 

S C H A C H T E R & RODIN (1974) gehen davon aus, d a ß die Ex te rna l i t ä t ein 
genereller Reaktionsstil übe rgewich t ige r Personen ist und als Ursache für 
Fettleibigkeit anzusehen ist. Hinweise darauf, d a ß Ex te rna l i t ä t nicht auf 
E ß v e r h a l t e n b e s c h r ä n k t ist, geben eine ganze Reihe von Untersuchungen. 



PLINER (1973 a) fand, d a ß Ü b e r g e w i c h t i g e auf auffäll ige externe Reize 
s t ä rke r und auf unauffä l l ige externe Reize weniger stark ansprechen als 
Normalgewicht ige. In einem Exper iment von R O D I N (1973) l i eßen Fettlei
bige sich von einer Aufgabe, die Konzentra t ion verlangte (Korrekturlesen), 
durch interessantes, emotional ge tön t e s Mate r ia l ( z .B . Radiober icht ü b e r 
die verheerenden Folgen des Atombombenabwurfs ü b e r Hiroshima) le ich
ter ablenken als Normalgewicht ige. S C H A C H T E R & GROSS (1968) manipul ier
ten mittels p r ä p a r i e r t e r Uhren die Zeitvorstellung ihrer V p n . Sie stellten 
fest, d a ß Fettleibige mehr a ß e n , wenn sie glaubten, d a ß ihr normaler 
Essenszeitpunkt bereits übe r sch r i t t en sei, als wenn sie glaubten, vor ihrer 
üb l i chen Essenszeit zu essen. F ü r Normalgewicht ige zeigte sich kein solcher 
Effekt. G O L D M A N N , JAFFA & S C H A C H T E R (1968) fanden eine i m Vergleich zu 
Normalgewicht igen schnellere Anpassung ü b e r g e w i c h t i g e r F luggäs t e an 
Z e i t z o n e n ä n d e r u n g e n . PLINER (1973 b) konnte die Hypothese bes t ä t i gen , 
d a ß Ü b e r g e w i c h t i g e mehr Zeit als Normalgewicht ige auf das Nachdenken 
ü b e r ein Problem verwenden, wenn problemrelevante externe Hinweise 
vorhanden sind und weniger Zei t verwenden, wenn keine solchen Reize 
vorhanden sind. D i e Z e i t e i n s c h ä t z u n g in A b h ä n g i g k e i t von der Fettleibig
keit untersuchte R O D I N (1975). Sie fand, d a ß Ü b e r g e w i c h t i g e , wenn sie 
gelangweilt wurden (ein langweiliges Tonband a n h ö r e n m u ß t e n ) , die tat
säch l ich verstrichene Zeit mehr ü b e r s c h ä t z t e n als Normalgewicht ige u n d 
dementsprechend f rüher eine Pause zur Nahrungsaufnahme einlegten. 
Wurde interessantes Mate r ia l geboten, so u n t e r s c h ä t z t e n Ü b e r g e w i c h t i g e 
die t a t s äch l i ch verstrichene Zei t und verschoben dementsprechend ihre 
Pause. Normalgewicht ige schä tz t en die verstrichene Zei t unter den verschie
denen Bedingungen u n g e f ä h r gleich ein. 

Vie le dieser (die E x t e r n a l i t ä t s h y p o t h e s e s t ü t z e n d e n ) Untersuchungen 
konnten allerdings nicht repliziert werden. Der z . B . von NISBETT (1968) 
gefundene Zusammenhang, d a ß Ü b e r g e w i c h t i g e eher auf externe Reize der 
Nahrung reagieren als auf durch Nahrungsdeprivat ion erzeugte interne 
Reize, konnte von M C K E N N A (1972) nicht bes tä t ig t werden. A u c h NISBETT 
& STORMS (1974) sowie PLINER (1974) stellten fest, d a ß Ü b e r g e w i c h t i g e nach 
vorheriger Aufnahme flüssiger Nahrung auf interne Reize offensichtlich 
reagieren. T O M & R U C K E R (1975) kommen zu dem S c h l u ß , d a ß Ü b e r g e w i c h 
tige unter starker Deprivat ion auf interne Reize reagieren, wenngleich 
anders als Normale . Sie fanden, d a ß Ü b e r g e w i c h t i g e auf Nahrungsdepr i 
vation mit einer geringeren Nahrungsaufnahme, reduzierten Kaufabsichten 
und einer geringeren E i n s c h ä t z u n g von Dias mit Darstellungen von N a h 
rung reagierten als Normalgewicht ige. NISBETT & K A N H O U S E (1969) beob
achteten V p n beim E i n k a u f von Lebensmitteln in einem Supermarkt. 
Normalgewicht ige kauften mehr, wenn sie l änge re Zeit nichts gegessen 
hatten, als wenn sie gerade etwas gegessen hatten. F ü r Ü b e r g e w i c h t i g e 
ergab sich der umgekehrte Zusammenhang. S C H A C H T E R , FRIEDMAN & H A N D 
LER (1974) stellten bei Beobachtungen in China-Restaurants fest, d a ß 
Ü b e r g e w i c h t i g e angesichts von Essen die schnellste u n d effektivste Metho
de der Nahrungsaufnahme w ä h l t e n . Ü b e r g e w i c h t i g e benutzten i m Vergle ich 
zu Normalgewicht igen häuf ige r Besteck als S t ä b c h e n . 

A u c h bei Verwendung sozialer Reize konnte die Ex te rna l i t ä t s the se nicht 



bes tä t ig t werden. In der Untersuchung von C O N G E R , C O N G E R , C O S T A N Z O , 

W R I G H T & M A T T E R (1980) z . B . wurden N o r m a l - und Ü b e r g e w i c h t i g e mit 
Mode l l -Personen konfrontiert, die unterschiedlich vie l a ß e n . C O N G E R et al . 
konnten sowohl Imitationsverhalten als auch gegenteilige Reaktionen bei 
den V p n beobachten; allerdings unterschieden sich Ü b e r g e w i c h t i g e nicht 
von normalgewichtigen Personen. 

R O D I N (1981) kommt in ihrer Analyse der e in sch l äg igen Untersuchungen 
zu dem S c h l u ß , d a ß der Zusammenhang zwischen Ex te rna l i t ä t u n d Kör
pergewicht nicht sehr g r o ß ist und die simple Internal-External-Dichoto-
mie, die sie zusammen mit SCHACHTER verfolgt hatte (SCHACHTER & RODIN, 

1974), aufgegeben werden sollte. Eine alternative Sichtweise zum Problem
bereich Fett leibigkeit wi rd i m nachfolgenden Abschni t t vorgestellt. 

7.7.2 Set-Point-Theorie 

NISBETT (1972) formulierte eine zur E x t e r n a l i t ä t s h y p o t h e s e , die zu Beginn 
der 70er Jahre noch vorherrschte, alternative Theorie. Ausgehend von der 
Ä h n l i c h k e i t des Verhaltens von fettleibigen und hungrigen Individuen, 
stellt NISBETT die These auf, d a ß sich m ä ß i g übe rgewich t ige Personen in 
einem dauernden Zustand eines Energie-Defizits befinden u n d s t änd ig 
hungrig s ind. D i e Ursache hierfür liegt nach NISBETT darin, d a ß die 
Ü b e r g e w i c h t i g e n s t änd ig versuchen, ihr Gewich t unter einem Wert zu 
halten, der biologisch festgelegt ist (set point) und ü b e r dem sog. Idealge
wicht liegt. Dieses s t änd ige D i ä t h a l t e n führt nach NISBETT ZU einer chro
nischen Depr iva t ion , die die beobachtete e r h ö h t e Reaktionsbereitschaft 
Ü b e r g e w i c h t i g e r externen Nahrungsreizen g e g e n ü b e r produziert. D i e sog. 
E x t e r n a l i t ä t Ü b e r g e w i c h t i g e r stellt demnach nur ein E p i p h ä n o m e n dar. 

H E R M A N & M A C K (1975) konnten an Normalgewicht igen das Zutreffen 
der aus NISBETTS (1972) Set-Point-Theorie ableitbaren Behauptung demon
strieren, d a ß nicht Fettleibigkeit als solche, sondern die relative Depr iva
t ion (relativ z u m Set-Point-Gewicht) die kritische Variable für individuel le 
Unterschiede im Eßve rha l t en ist. A u c h in anderen Untersuchungen konn
ten die Vorstel lungen NISBETTS bes tä t ig t werden ( R U D E R M A N , 1985; R U D E R -
M A N , B E L Z E R & HALPERIN , 1985; SPENCER & F R E M O U W , 1979). E i n in diesen 

Exper imenten typischerweise zu beobachtendes Ergebnis ist, d a ß Diä t 
haltende Personen nach dem Verzehr eines angeblich sehr kalorienhaltigen 
G e t r ä n k e s (z. B . Mi lchshake) zweimal soviel Eiscreme zu sich nehmen wie 
Personen einer Bedingung, in der das G e t r ä n k als kalorienarm beschrieben 
wurde. Bei nicht D iä t haltenden V p n ergibt sich der umgekehrte Zusam
menhang. E rk l ä r t werden diese Ergebnisse mit der bei D i ä t haltenden 
Personen vorhandenen „ A l l e s - o d e r - N i c h t s " - E i n s t e l l u n g der Befolgung des 
D i ä t p l a n e s g e g e n ü b e r . E i n durch das Experiment erzwungenes M i ß a c h t e n 
führt vermut l ich zu Kogni t ionen wie „Jetz t ist es auch egal 4 4 . A l s Folge 
davon wird der Fehltritt durch weitere „ k o m p e n s i e r t " . 

A u c h wenn in einigen Untersuchungen gegenteilige Befunde beobachtet 
wurden ( R U D E R M A N & CHRISTENSEN , 1983; W A R D L E & BEALES , 1987), ist das 

Fazi t von G I L B E R T (1989) dennoch interessant. Sie vermutet, d a ß „ Ü b e r 
fressen" u n d vielleicht auch Ü b e r g e w i c h t durch D i ä t entstehen: Ü b e r g e -



wichtige Personen nehmen i m Ver lauf der D i ä t wahr, d a ß eine Gewichts 
abnahme immer schwieriger wi rd , und normalgewichtige Personen, die eine 
D i ä t beginnen, werden feststellen, d a ß sie mehr statt weniger essen, und 
Gefahr laufen, ü b e r g e w i c h t i g zu werden. 

D i e E x t e r n a l i t ä t s h y p o t h e s e , mit der wi r den Abschni t t zur Fett leibigkeit 
begonnen haben, l äß t sich zwar (wie w i r gesehen haben) in dieser F o r m 
nicht mehr halten, sie stellt jedoch als Ausgangspunkt einer mitt lerweile 
g r o ß e n Z a h l an F o r s c h u n g s a n s ä t z e n einen wichtigen Beitrag zur Untersu
chung der Ursachen und zur Therapie von Ü b e r g e w i c h t dar. 

7.2 Romantische Liebe 

Ausgehend von SCHACHTERS Emotions-Theorie entwickelten BERSCHEID & 
W A L S T E R (1974) eine Theorie der romantischen Liebe. G e m ä ß dieser Theo
rie w i r d romantische Liebe von den daran Beteiligten als Emot ion erlebt. 
Daher wi rd postuliert, d a ß Liebe denselben G e s e t z m ä ß i g k e i t e n unterliegt 
wie andere Emotionen auch. BERSCHEID & W A L S T E R nehmen analog zu 
SCHACHTERS kognitiv-physiologischer Theorie an, d a ß Personen dann Liebe 
erleben, wenn sie (a) in einem Zustand physiologischer Erregung s ind u n d 
(b) Reize wahrnehmen, die zur Etikettierung der Erregung als Liebe 
geeignet s ind. U m sich „ve r l i eb t " zu fühlen , m ü s s e n also wie bei S C H A C H 
TERS Theorie zwei Komponenten zusammenkommen. Dabe i kann dann jede 
beliebige Erregung als Liebe erlebt werden, sofern die Hinweisreize „s t im
men" . 

D U T T O N & A R O N (1974), die zu ä h n l i c h e n Annahmen wie BERSCHEID & 
W A L S T E R (1974) kamen, fanden eine empirische Bes tä t igung des Ansatzes. 
Sie berichten von drei Experimenten, i n denen sie bei m ä n n l i c h e n V p n 
entweder auf n a t ü r l i c h e m Wege (Gang ü b e r eine schwankende H ä n g e 
b r ü c k e ) oder im Labor (Androhung von elektrischen Schocks) eine Erre
gung induzierten. In den entsprechenden Kontrol lgruppen (Gang ü b e r eine 
stabile F u ß g ä n g e r b r ü c k e bzw. keine Androhung von Schocks) lag keine 
Erregung vor. A l l e V p n wurden entweder von einer attraktiven Frau 
(Hinweisre iz „L iebe" ) oder einem M a n n (kein Hinweisreiz) interviewt. A l s 
Resultat ergab sich, d a ß erregte V p n , die von einer Frau interviewt wurden, 
be im Thematischen Apperzeptions-Test ( T A T ) häuf iger sexuelle Bi ld in ter 
pretationen abgaben als nicht erregte V p n und solche, die von einem M a n n 
interviewt worden waren. D a r ü b e r hinaus wurde festgestellt, d a ß diese V p n 
auch häuf iger versuchten, nach A b s c h l u ß des Experimentes mit der Frau 
Kon tak t aufzunehmen. 

K E N R I C K & CIALDINI (1977) geben zu bedenken, d a ß die beiden Erre
gungssituationen durch Angst induziert wurden, u n d vermuten daher, d a ß 
die erregten V p n nicht Liebe, sondern Erleichterung empfunden haben. 
D i e Beendigung der aversiven Situation (Verlassen der H ä n g e b r ü c k e ) 
wirkte vermutlich angstreduzierend und führ te deshalb zu der beobachteten 
Anz iehung . K E N R I C K , CIALDINI & LINDER (1979) testeten diese Alternat iver
k l ä r u n g . Sie fanden keinen Anziehungseffekt, wenn die Erregungsinduzie-
rung eindeutig auf einen angsterregenden Reiz zu rückg ing . In zwei Expe-



rimenten von W H I T E , FISHBEIN & RUTSTEIN (1981) konnte jedoch nachge
wiesen werden, d a ß auch eine nicht angstbedingte Erregungsinduzierung 
zu einer e r h ö h t e n At t r ak t iv i t ä t sbewer tung führt . D i e Erregung wurde durch 
k ö r p e r l i c h e Ü b u n g (Experiment 1) bzw. Betrachten von sog. Horror-Videos 
oder lustiger F i lme (Experiment 2) erzeugt. U n a b h ä n g i g von der Qua l i t ä t 
der Erregung war romantische Anz iehung zu beobachten, sofern geeignete 
Hinweisreize vorhanden waren (attraktive vs. unattraktive Frau). 

Neuerdings favorisiert BERSCHEID (1983), ausgehend von M A N D L E R S 
Emotionstheorie (s. Abschni t t 6.3), eine „ S t ö r u n g s " - T h e o r i e der Liebe. 
N a c h BERSCHEID erleben Personen in einer engen Beziehung dann Emotio
nen, wenn in irgendeiner Ar t und Weise eine Unterbrechung der gemein
schaftlichen Interaktion stattfindet (z. B . durch einen „ S e i t e n s p r u n g " ) und 
dadurch bestimmte Ziele und W ü n s c h e der betroffenen Personen nicht in 
Er fü l lung gehen. Z u Beginn einer Beziehung ist das A u s m a ß an Unsicher
heit und damit auch an S tö rungsmög l i chke i t en g r o ß . Im Ver lauf der 
Beziehung l äß t dies nach und damit auch das Er leben von Emotionen. 
N a c h BERSCHEID ist aber das Emotionserleben eine wichtige Voraussetzung 
für das Liebesgefühl . Daher ist es ihrer M e i n u n g nach schwierig, roman
tische Liebe ü b e r einen l änge ren Zei t raum aufrechtzuerhalten. 

73 Fehl-Attributionen als therapeutische Methode 

D i e in Abschni t t 6.2 dargestellten Experimente zur Fehl -At t r ibu t ion phy
siologischer Erregung wurden auf klinische Fragestellungen ü b e r t r a g e n . 
STORMS & NISBETT (1970) nehmen Bezug auf die Experimente von S C H A C H 
TER & SINGER (1962) sowie NISBETT & SCHACHTER (1966). Sie e rk l ä r en den 
Unterschied zwischen den Placebo-Vpn und den E p i - I n f - V p n damit, d a ß 
die letzteren auch ihre na tü r l i che , durch die Situation hervorgerufene 
Erregung dem Ep iphren in zuschreiben, die Injektion also ü b e r k o m p e n s i e 
ren. D a r i n zeigt sich, wie bei NISBETT & SCHACHTER (1966), d a ß ein Te i l 
der n a t ü r l i c h e n Erregung auf eine küns t l i che , externe Quelle zu rückge füh r t 
werden kann. STORMS & NISBETT (1970) wendeten diese Ü b e r l e g u n g e n auf 
Patienten mit E insch l a f s tö rungen an und konnten folgende Hypothesen 
bes tä t igen . (1) Patienten, denen ein P r ä p a r a t (Placebo) gegeben wi rd , von 
dem sie glauben, d a ß es Erregung hervorruft, werden ihre na tü r l i che 
Erregung dem P r ä p a r a t zuschreiben, werden deshalb weniger intensive 
Emotionen v e r s p ü r e n und werden daher f rüher als g e w ö h n l i c h einschlafen. 
(2) Patienten, denen ein P r ä p a r a t (Placebo) gegeben wi rd , von dem sie 
glauben, d a ß es sie beruhigt, werden mehr als sonst ihre na tü r l i che 
Erregung internen e m o t i o n a l g e t ö n t e n Kogni t ionen zuschreiben, werden 
intensivere Emotionen erleben und werden deshalb spä t e r als g e w ö h n l i c h 
einschlafen. Hypothese 2, deren Denkschema dem des „ a u g m e n t a t i o n 
p r inc ip le" von K E L L E Y (1972, 1973) entspricht, beschreibt den „nega t iven 
Placebo-Effekt" und steht im Gegensatz zur „ S u g g e s t i o n s - H y p o t h e s e " , die 
von der direkten Wi rkung eines unwirksamen P r ä p a r a t e s mittels psychi
scher Beeinflussung ausgeht. 



In ä h n l i c h e r Weise wie STORMS & NISBETT (1970) argumentieren B A R E 
FOOT & G I R O D O (1972), die ein P l a c e b o - P r ä p a r a t bei der R a u c h e r e n t w ö h 

nung einsetzten. Patienten, denen die W i r k u n g des Placebos als erregungs-
e r h ö h e n d und appetitsteigernd (= typische Symptome des Nikotinentzugs) 
beschrieben worden waren, klagten ü b e r weniger M i ß b e h a g e n und einen 
geringeren Wunsch , eine Zigarette zu rauchen, als Patienten, die keine 
Informationen ü b e r das „ P r ä p a r a t " erhalten hatten. 

B R O D T & ZIMBARDO (1981) konnten mit der Methode der Feh l -At t r ibu t ion 
bei sog. s c h ü c h t e r n e n Patienten das bei diesem Kl i en te l zu beobachtende 
z u r ü c k h a l t e n d e , scheue Verhalten reduzieren. 

In Fehl-Attr ibut ions-Untersuchungen, auch M i ß a t t r i b u t i o n s s t u d i e n ge
nannt, wurde eine Vie lzah l an k l in i sch relevanten S t ö r u n g e n behandelt, 
aber insgesamt nicht mit d u r c h g ä n g i g e m Erfolg (eine Ü b e r s i c h t geben 
H A R V E Y & G A L V I N , 1984; Ross & O L S O N , 1981). So m i ß l a n g beispielsweise 
der Versuch, die Ergebnisse von STORMS & NISBETT (1970) zu repl izieren 
(BOOTZIN, H E R M A N & NICASSIO, 1976; K E L L O G G & B A R O N , 1975). In beiden 

Untersuchungen wurde ein Suggestions-Effekt gefunden. K E L L O G & B A R O N 
fanden ü b e r d i e s eine deutliche Zunahme der Sch l a f s tö rungen unter der 
Bedingung, d a ß dem P r ä p a r a t ein Erregung erzeugender Effekt zugeschrie
ben wurde. A u c h die von BAREFOOT & G I R O D O (1972) erzielten Erfolge bei 
der R a u c h e r e n t w ö h n u n g l i eßen sich nicht replizieren (CHAMBLISS & M U R 
R A Y , 1979). 

A l s G r u n d für die negativen Befunde vermuten Ross & O L S O N (1981) 
eine m ö g l i c h e r w e i s e aufgetretene Asynch ron i z i t ä t zwischen dem Beginn der 
erwarteten Placebo-Effekte und den emotionalen Reaktionen. D a r ü b e r 
hinaus werden Patienten kaum davon zu ü b e r z e u g e n sein, die in der 
Vergangenheit erlebten emotionalen Erregungen nun auf eine Tablette 
z u r ü c k z u f ü h r e n . V o n daher widersprechen diese negativen Ergebnisse nicht 
unbedingt der Theorie von S C H A C H T E R , da zur Erzeugung der M i ß a t t r i b u -
tionseffekte z u n ä c h s t eine Unsicherhei t bezüg l i ch der Erregungsquelle be
stehen m u ß . Tragischer s ind die Mißer fo lge eher in therapeutischer H i n 
sicht. F ü r SCHACHTERS Theorie relevant ist hingegen die Tatsache, d a ß 
Alternativtheorien für das M i ß a t t r i b u t i o n s - P a r a d i g m a existieren (z. B . C A L -
V E R T - B O Y A N O W S K Y & L E V E N T H A L , 1975). 

8. D iskuss ion 

SCHACHTERS Theorie wurde in Abhebung zu solchen Theorien formuliert, 
die i n irgendeiner F o r m die I d e n t i t ä t von peripheren oder zentralen Pro
zessen und emotionalem Erleben postulieren. Der wesentliche Vorte i l der 
Theorie SCHACHTERS ist, d a ß sie eine E r k l ä r u n g für die V i e l z a h l der 
e r l e b n i s m ä ß i g unterscheidbaren G e f ü h l s z u s t ä n d e liefert. In diesem Punkt 
ist der ScHACHTERsche Ansatz ä l t e ren Theorien ü b e r l e g e n . H ins i ch t l i ch des 
Prozesses der Entstehung von Emot ionen bietet die Theorie SCHACHTERS 
weniger als z. B . die James-Lange-Theorie oder die Cannon-Bard-Theor ie . 
SCHACHTERS Aussagen b e s c h r ä n k e n sich n ä m l i c h weitgehend auf die Fest-



Stellung der für die Existenz eines emotionalen Zustandes notwendigen 
Voraussetzungen. Der P rozeß des Entstehens eines sch l ieß l ich als Emot ion 
zu bezeichnenden Zustandes wi rd , hinsichtl ich der Verursachung seiner 
Komponen ten und deren Zusammenwirken an verschiedenen Stationen des 
Organismus, nicht n ä h e r beschrieben. A u c h die Aussage SCHACHTERS , d a ß 
in a l l t äg l i chen Situationen eine enge V e r k n ü p f u n g zwischen Erregung und 
den entsprechenden kognit iven bzw. situativen Faktoren besteht ( S C H A C H 
TER , 1964), e n t h ä l t keine detaillierte Festlegung bezüg l i ch des u r s ä c h l i c h e n , 
zei t l ichen und ör t l i chen Verlaufs des emotionalen Prozesses. 

8.1 Entstehung physiologischer Erregung 

IRLE (1975) schlägt , ausgehend vom Experiment von S C H A C H T E R & SINGER 
(1962), zur besseren E r k l ä r u n g der Ergebnisse der Placebo-Bedingungen 
folgende Reformulierung der Theorie SCHACHTERS vor : „ W e n n kognitive 
(perzeptive) externe oder interne Signale (,cues') auftreten, die zu einer 
spezifischen Emot ion bisher in Beziehung standen, so wi rd auf diese 
Kogni t ionen hin in dem M a ß e ein physiologischer Erregungszustand ent
stehen, i n dem diese Kogni t ionen als r e a l i t ä t s g e b u n d e n erfahren werden." 
(S.150). 

D i e Verarbeitung bestimmter Reizgegebenheiten oder Signale verursacht 
physiologische Erregung. Dieser Vorstel lung w ü r d e S C H A C H T E R vermut l ich 
nicht widersprechen. Das von i h m zur E r l ä u t e r u n g der in Alitagssituationen 
engen V e r k n ü p f u n g von physiologischer Erregung und kognitiver Interpre
tation e r w ä h n t e Beispie l des Mannes , der in einer dunklen Al l ee eine 
Gestalt mit einer Pistole wahrnimmt, beschreibt genau diesen Ablauf . 

D i e Aussage von IRLE steht u . E . nicht i m Widerspruch zur Ab le i tung 
(3) von S C H A C H T E R , denn SCHACHTER behauptet, d a ß emotions-induzierende 
Kogni t ionen nur in dem M a ß e zu Emotionen führen , i n dem das Ind iv i 
duum physiologische Erregung empfindet, u n d IRLE beschreibt, unter wel
chen U m s t ä n d e n Kogni t ionen die Entstehung von physiologischer Erregung 
nach sich ziehen. SCHACHTERS Aussage bezieht sich also auf die für den 
Zustand der emotionalen Erregung notwendigen Komponenten , die Aus 
sage von IRLE betrifft die zeitliche und u r s ä c h l i c h e Abfolge der Bereitstel
lung dieser Komponenten . Kogni t ive Kont ro l le von Emot ion in der F o r m 
„ K o g n i t i o n verursacht physiologische Erregung und damit emotionale Er
regung" dürf te , insbesondere in na tü r l i chen Situationen, z ieml ich wahr
scheinl ich sein. Vermut l ich ist aber auch S C H A C H T E R nicht der M e i n u n g , 
d a ß die Situation im Experiment von SCHACHTER & SINGER (1962) den 
Normal fa l l darstellt, d.h. , d a ß sich ein von physiologischer Erregung 
ü b e r k o m m e n e s Ind iv iduum auf die Suche nach einer E r k l ä r u n g für diese 
Erregung macht. Das von SCHACHTER e r w ä h n t e Beispiel des Mannes in der 
dunklen Al l ee l äß t den S c h l u ß zu , d a ß die Auffassung, d a ß im Norma l fa l l 
externe Ereignisse häuf ig gleichzeitig A n l a ß physiologischer Erregung und 
Quelle der Interpretation dieser Erregung b i lden , von S C H A C H T E R geteilt 
w i rd . 



8.2 Stellenwert der Theorie SCHACHTERS 

Fast drei Jahrzehnte, nachdem SCHACHTER & SINGER (1962) ihr als klassisch 
zu bezeichnendes Experiment (1962) publizierten, ergibt sich als (vorläufi
ges) Fazit , d a ß direkte Replikationsversuche und auch Experimente, die 
zu weiteren, aus SCHACHTERS Theorie abgeleiteten Fragestellungen durch
geführ t wurden, an der Al lgemeingü l t igke i t der kognit iv-physiologischen 
Theorie SCHACHTERS zweifeln lassen (s. auch die Ü b e r s i c h t e n von C O T T O N , 
1981; L E V E N T H A L & T O M A R K E N , 1986; REISENZEIN , 1983). 

D a jedoch SCHACHTERS A n n a h m e n zu einer Vie lzah l an interessanten 
Experimenten und Vorhersagen geführ t haben, die nach M e i n u n g einiger 
Autoren ( z .B . W E S T & W I C K L U N D , 1985) „zu den fesselndsten in der 
Sozialpsychologie ü b e r h a u p t g e h ö r e n " (S. 183), ist die Beschäf t igung mit 
dieser Theorie immer noch lohnend. Ü b e r d i e s s ind viele Fragen, die von 
S C H A C H T E R aufgeworfen wurden, nach wie vor Gegenstand der Emotions
und Sozialpsychologie. Exemplar i sch werden i m folgenden einige dieser 
Aspekte skizziert. 

1. Notwendigkei t physiologischer Erregung 

Für SCHACHTER stellt die physiologische Erregung eine notwendige Voraussetzung 
für das Erleben von Emotionen dar. Einen konträren Standpunkt vertritt VALINS 
(1966), für den Kognitionen völlig hinreichend sind (vgl. Abschnitt 6.1). Die empi
rische Robustheit des „VALiNS-Effektes" veranlaßt beispielsweise REISENZEIN (1983) 
zu der Aussage, daß die Rolle der Erregung bei der Entstehung von Emotionen 
überbewertet wurde. Allerdings lassen die Ergebnisse der Experimente zum „VA-
LINS-Effekt" durchweg Alternativerklärungen zu und zwar auch solche, in denen die 
Entstehung einer tatsächlicher Erregung postuliert wird. Darüber hinaus fanden auch 
andere Emotionstheorien, die von einem Erregungskonzept ausgehen, wie ZILLMANNS 
Theorie der Erregungsübertragung und MANDLERS Diskrepanz-Theorie (vgl. Ab
schnitt 6.3), empirische Bestätigung. In der Untersuchung von MACDOWELL & 
MANDLER (1989) beispielsweise wurde ein Zusammenhang zwischen autonomer 
Erregung und dem Erleben von Emotionen beobachtet. KATKIN (1985), der einen 
solchen Zusammenhang ebenfalls fand, weist überdies darauf hin, daß sowohl 
SCHACHTER als auch seine Kritiker dem eigentlichen Vorgang und der Qualität der 
Selbstwahrnehmung physiologischer Prozesse wenig Aufmerksamkeit geschenkt ha
ben. Erst in neuerer Zeit werden im Rahmen der Interozeptionsforschung, insbe
sondere im kardialen Bereich (z.B. STÖRMER, HEILIGTAG & KNOLL, 1989), und der 
Biofeedback-Therapie (KRÖNER-HERWIG & SACHSE, 1988) subjektive Wahrnehmungs
prozesse explizit untersucht. 

2. (Un)spezifisches Erregungsmuster 

Während SCHACHTER von einem unspezifischen Erregungskonzept ausgeht und die 
Emotionsdifferenzierung der kognitiven Interpretation des Erregungszustandes über
läßt, scheint nach heutiger Sicht, nicht zuletzt dank verbesserter Meßtechnik, eine 
Differenzierung der Emotionen auf physiologischer Ebene möglich (vgl. Abschnitt 
4). Ob jedoch auch die Person z.B. zwischen einer Erhöhung des systolischen und 
des diastolischen Blutdruckes unterscheiden kann (Furcht vs. Ärger), bleibt hingegen 
fraglich. Auf subjektiver Ebene, so haben neuere Untersuchungen ergeben, werden 
emotionsspezifische Reaktionsmuster körperlicher Prozesse unterschieden. Die An
nahmen SCHACHTERS waren, gemessen an dem Kenntnisstand der damaligen Zeit, 
sicherlich ein adäquater Vorschlag zur Lösung der von der James-Lange-Theorie 



aufgeworfenen Probleme. Nach dem jetzigen Wissensstand müssen diese Annahmen 
vermutlich revidiert werden. 

3. Kogni t ion vs. Emot ion 

In der Emotions- und Sozialpsychologie ist (erneut) eine Kognitions-Emotions-De-
batte entbrannt, auf die hier nicht ausführlich eingegangen werden kann (s. dazu 
u.a. das Diskussionsforum der Psychologischen Rundschau, Heft 4/1989). Die von 
LAZARUS (1982, 1984) und ZAJONC (1980, 1984) begonnene Diskussion bezieht sich 
auf den ursächlichen Zusammenhang zwischen Kognitionen, d.h. der Wahrnehmung 
und Bewertung relevanter Umweltereignisse, und dem Emotionserleben. Während 
LAZARUS davon ausgeht, daß alle Emotionen vorheriger Kognitionen bedürfen, 
betont ZAJONC, daß in einigen Situationen Emotionen durchaus ohne kognitive 
Beteiligung direkt als Reaktion auf die situativen Gegebenheiten zustande kommen. 
Nach seiner Meinung sind Emotionen und Kognitionen voneinander unabhängige 
Systeme. Diese Debatte wird von LEVENTHAL & SCHERER (1987) zu Recht als 
vornehmlich semantische Kontroverse kritisiert. Weder LAZARUS noch ZAJONC geben 
explizite Definitionen für die von ihnen verwendeten Begriffe, und die Beschreibung 
der postulierten Prozesse ist vage. Bemühungen, die Kontroverse auf theoretischem 
Wege beizulegen, wie die Gleichsetzung von Emotion mit Kognition (LAIRD, 1989) 
oder der Vorschlag eines komplexen Regelkreismodells, bei dem die ursächliche 
Abfolge nur eine Frage der Interpunktion ist (PLUTCHIK, 1985), dürften daher die 
Unübersichtlichkeit der Sachlage eher noch erhöhen. Und die bisherigen Vorschläge 
zur empirischen Klärung der Frage, wie etwa die Messung und der anschließende 
Vergleich der Reaktionszeiten beider Systeme (SCHMIDT-ATZERT, 1988), muten eben
falls wenig aussichtsreich an. Die Theorie SCHACHTERS, obwohl wegbereitend bei der 
„Kognitivierung" der Emotionspsychologie, spielt innerhalb der heutigen Kogni-
tions-Emotions-Debatte bestenfalls noch eine periphere Rolle, vermutlich nicht 
zuletzt deshalb, weil diese Debatte weitgehend unter Aussparung der Rolle körper
licher Prozesse und mit Begriffen geführt wird, die an Präzision nicht gewonnen 
haben. 

Daß das Individuum beim Erleben emotionaler Zustände größtenteils auch kör
perliche Prozesse wahrnimmt, sind u.E. theoretische Ansätze oder Debatten, in 
denen auf diese erlebnismäßig vorhandenen Ereignisse nicht Bezug genommen wird, 
wenig hilfreich. Diesbezüglich stellt die Theorie SCHACHTERS für die Anwendbarkeit 
von Grundlagenforschung einen nicht zu unterschätzenden Wert dar. 
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D i e H e r a u s g e b e r z u m f o l g e n d e n B e i t r a g 

Die Theorie der Selbstaufmerksamkeit postuliert, daß bei Zuständen mit 
Selbstaufmerksamkeit Aspekte des Selbst aktualisiert und intensiviert werden. 
Der Begriff Selbstaufmerksamkeit meint im Rahmen der Theorie, daß die 
Person sich selbst als Objekt sieht bzw. zum Objekt macht. Man könnte diesen 
Zustand auch als auf das Selbst konzentrierte Aufmerksamkeit (selffocused 
attention), Selbstreflexion oder Selbstzentrierung bezeichnen. 

Selbstzentrierung bewirkt, daß interne Standards salient werden und die 
Person versucht, die Diskrepanz zwischen diesen internen Standards und der 
Realität zu reduzieren. Diskrepanzreduktion kann zum einen durch erhöhte 
Defensivreaktionen - also durch Selbstschutzreaktion - erreicht werden mit 
dem Ziel, Verantwortung für bestimmte Informationen oder Ereignisse zu 
leugnen. Zum anderen kann sich Diskrepanzreduktion in direktem Verhalten 
zeigen, indem Personen versuchen, sich so zu verhalten, daß sie die internen 
Standards erreichen können. 

Als diese Theorie in der ersten Auflage des Theorienbandes (1978) zum 
erstenmal im deutschen Sprachraum vorgestellt wurde, war noch nicht sicher, 
ob sie sich in der internationalen Scientific Community durchsetzen würde. 
Wie die jetzige überarbeitete Fassung zeigt, hat die Theorie in den letzten 15 
Jahren sehr viel Forschung in ganz heterogenen Bereichen initiiert. 


