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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, 
Dieses Editorial schreibe ich am Tag der Oscar-Verleihung, und das passt insofern ganz gut, als wir die-
ses Jahr eine ganz besondere Nachricht feiern kºnnen: Albert Pesso bekommt f¿r seine Methode einen 
ĂOscarñ, genauer gesagt den ĂLifetime-Achievement Awardñ der USABP, der amerikanischen Vereinigung 
f¿r Kºrperpsychotherapie. Wir gratulieren ganz herzlich! 

 Weitere Gl¿ckw¿nsche gehen an die erfolgreichen AbsolventInnen des dreijªhrigen Trainings bei CIP 
M¿nchen, die wir mit einem Foto vorstellen. 
Im redaktionellen Teil dieses Bulletins lesen Sie ab Seite 2 den dritten und letzten Teil des Artikels ¿ber 
Widerstand von Barbara Fischer-Bartelmann, der urspr¿nglich im Themen-Heft ĂSupervisionñ begonnen 
wurde. Aufmerksamen LeserInnen wird nicht entgangen sein , dass sich im Laufe dieser Zeit einige Tech-
niken schon wieder verªndert haben; Hintergr¿nde daf¿r liefert  Almuth Roth-Bilz in ihrer Arbeit ĂGestern 
und Heute - die Pesso-Therapie unter dem Aspekt von Gedªchtnis und Wahrnehmung. 
 
SchlieÇlich finden Sie im Informationsteil Nachrichten aus der Pesso-Vereinigung und Informationen ¿ber 
die Trainings in Pesso-Therapie, insbesondere beginnt demnªchst das zehnte dreijªhrige Training der 
Pesso-Vereinigung in Heidelberg - bitte weitersagen! 
 

Wir w¿nschen Ihnen viel Vergn¿gen beim Lesen! 

Die Redaktion 



P E S S O BULLETIN 16 / April 2012  2 

Barbara FISCHER-BARTELMANN  Spezifische Formen des Widerstands  

Spezifische Formen von Widerstand 

Im Folgenden werde ich nun darstellen, wie wir in 

der Pesso-Therapie mit verschiedenen Phªno-

menen umgehen, die entweder in einer analyti-

schen Therapie als Widerstand bezeichnet w¿rden 

(Verdrªngung, Verleugnung, Dissoziation, Rationa-

lisierung, ¦bertragung, Idealisierung, Wiederho-

lungszwang) oder auch bzw. speziell in unserer 

Methode einem erfolgreichen Abschluss der Struk-

turarbeit im Wege stehen kºnnen (Omnipotenz, 

negative Rekonstruktion, Antidot wird nicht ge-

glaubt). Um in die Vielfalt dieser Phªnomene ein 

wenig Ordnung zu bringen, werde ich mich bei der 

Darstellung an den drei Schichten (ñtiersò) orientie-

ren, die f¿r die Genese der jeweiligen Phªnomene 

eine Rolle gespielt haben: 1. Defizite in der Erf¿l-

lung der Grundbed¿rfnisse, 2. Trauma und 3. Lº-

cher im Rollengef¿ge der Familie 

 

1. Widerstandsphªnomene auf dem Hinter-

grund von Defiziten in der Erf¿llung der 

Grundbed¿rfnisse 

 

a) Stimmen (Verdrªngung, Rationalisierung 

u.ª.) 

Fragen wir uns doch zunªchst ganz grundsªtzlich: 

Wie ist eine Selbstregulation angesichts einer his-

torischen Erfahrung mºglich, in der zwischen den 

Bed¿rfnissen des Kindes und den erlebten Interak-

tionen ein schmerzlicher Widerspruch bestand? 

Dies ist mºglich, indem   

a) die schmerzlichen Gef¿hle (Enttªuschung,  

Trauer, Wut, Panik)   

ai) in ihrer Existenz geleugnet oder  

aii) in ihrer Bedeutung umgedeutet wurden, 

oder indem 

b) die Differenz zwischen ñFormò und ñGegenformò, 

die diese negativen Gef¿hle erzeugte, negiert wur-

de  

bi) durch Leugnung der Form (ñIch habe 

diese Bed¿rfnisse, deren Versagung so 

groÇen Schmerz verursacht, ja gar nicht, 

oder sollte sie nicht habenò) oder anderer-

erseits  

bii) durch Verzerrung der Wahrnehmung 

der Gegenform  

 

All diese Mechanismen werden in Form von Stim-

men auf der Strukturb¿hne prªsent gemacht, z. B. 

ai) Stimme der Verdrªngung, der Abspal-

tung, der Dissoziation, der Ablenkung: 

ñVergiss es ganz schnell wiederò, ñGehe 

dar¿ber wegò, ñDu bildest dir das nur einò, 

ñF¿hle nichtsò, ñDenk an was anderesò 

aii) Stimme der Bewªltigungsstrategie, der 

Wahrheit, der Rationalisierung: ñWas dich 

nicht umbringt, macht dich stªrkerò, ñDu 

hast das nicht anders verdientò, ñEs wird 

Barbara Fischer-Bartelmann 

Umgang mit Widerstand  in der Pesso-Therapie 

Teil 1. Einen sicheren Rahmen f¿r die Genesungsarbeit schaffen, verºffentlicht im 

Pesso-Bulletin 12/13, Fr¿hjahr 2007 

 

Teil 2.  Innere Widerspr¿che der Genesungsarbeit: Widerstand im engeren Sinn, 

verºffentlicht im Pesso-Bulletin 14-15, Herbst 2011 

 

Hier folgen  nun Fortsetzung und Schluss des 2. Teils: Spezifische Formen des 

Widerstands 
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schon seinen Sinn habenò, ñWas du auf die-

ser Erde erleidest, wird im Himmel entlohntò 

bi) Stimme der Bed¿rfnislosigkeit, des Vor-

wurfs, der Kritik,  ñDu brauchst das nicht wirk-

lichò, ñDu kommst auch ohne zurechtò, ñDu 

erwartest zu vielò, ñDu bist ¿berempfindlichò 

bii) Stimme der Beschwichtigung, des Abwie-

gelns, der Vernunft: ñEs ist ja nicht wirklich so 

schlimmò, ñEs hat auch positive Aspekteò, ñEr 

meint es doch gut.ò 

 

Einige dieser Sªtze sind vielleicht tatsªchlich von 

historischen Figuren so gesagt worden, meist han-

delt es sich bei den sogenannten Stimmen aber um 

Schlussfolgerungen aus Beziehungserfahrungen, 

um die daraus entwickelte ñalte Landkarteò mit den 

entsprechenden Bildern des Selbst und der Umwelt, 

und mit erprobten und oft genug auch bewªhrten 

Bewªltigungsstrategien in diesem Kontext. Je prªzi-

ser wir sie in der Struktur abbilden, samt den entge-

gengerichteten Regungen der Seele, desto zuver-

lªssiger werden sie uns zu ihrem historischen Ur-

sprung f¿hren und damit zu den Informationen, aus 

denen wir das heilende Gegenbild entwickeln kºn-

nen. 

 

Wohlgemerkt geht es nicht darum, diesen 

ñnegativenò Stimmen ñpositiveò entgegenzusetzen 

und damit einen ñWar of the Voicesò (Krieg der Stim-

men) auf der Strukturb¿hne anzuzetteln oder diesen 

gar zur Integration anzubieten. Stattdessen m¿ssen 

die Stimmen zu der ihnen zugrundeliegenden Be-

ziehungserfahrung zur¿ckverfolgt werden. Im Ge-

gensatz dazu kºnnen dann alternative Interaktions-

erfahrungen kreiert werden, die eine beziehungs-

mªÇige, glaubhafte und testbare Basis f¿r alternati-

ve Konstruktionen der Wirklichkeit darstellen. 

 

b) positive oder negative ¦bertragung, Idealisie-

rung, Projektion 

Auch ¦bertragungsphªnomene verstehen wir nicht 

als ein Ausweichen oder Widersetzen gegen¿ber 

der therapeutischen Kooperation oder notwendigen 

Trauerarbeit, sondern als ein unausweichliches psy-

chisches Phªnomen, das durch die Verwobenheit 

von Wahrnehmung und Erinnerung entsteht. Wir 

kºnnen gar nicht anders, als die Gegenwart durch 

die Brille der Vergangenheit zu betrachten, ob dies 

in der therapeutischen Beziehung oder in Paarbe-

ziehungen, Teams oder jedweden Formen von sozi-

alen Kontakten geschieht. Selbst die Art und Weise, 

wie wir uns auf unsere materielle Umwelt beziehen, 

ist voller ¦bertragungsphªnomene. Die therapeuti-

schen ¦bungen ñPlatz im Raumò oder ñWillentliche 

Bewegung im Interesse von Neugier und Interesseò 

zeigen dies eindr¿cklich. Die ganze Welt kºnnen wir 

als einen einzigen Rorschachtest auffassen und die 

Interaktion mit ihr in der Thearpie entsprechend ver-

wenden. 

 

Aus diesem Grund ist es auch f¿r die therapeutische 

Arbeit in der Pesso-Therapie nicht notwendig, eine 

intensive ¦bertragungsbeziehung zur Therapeutin 

entstehen zu lassen oder deren Ausformung gar zu 

befºrdern, um Material f¿r die therapeutische Arbeit 

zu bekommen. Auch dies ist ein bedeutsamer Unter-

schied zur Psychoanalyse, und eine erhebliche Ent-

lastung f¿r die therapeutische Beziehung, aufgrund 

derer die gemeinsame Exploration von ¦bertra-

gungsphªnomenen sehr viel leichter mºglich ist. Mit 

Hilfe des Microtracking werden wir aus jeder Bezie-

hung, die emotionale Bedeutung hat (also auch aus 

der Beziehung zur Therapeutin, aber nicht nur aus 

dieser) die enthaltenen historischen Informationen 

entwickeln kºnnen.  

 

Was auch immer an ñzusªtzlicherò, also nicht einer 

Realitªtspr¿fung standhaltender Ladung in einer Be-

ziehung auftritt, sei es in Bezug auf den Therapeu-

ten, andere Gruppenmitglieder oder gegenwªrtige 

Beziehungspartner, sei es positiv oder negativ, kann 

mit Hilfe von Partialfiguren oder Aspekten auf der 

Strukturb¿hne dargestellt werden. Ziel ist dabei 

nicht, die verzerrte Wahrnehmung ñin den Griff zu 

bekommenò und willentlich zu korrigieren, sondern 

zu explorieren, welche unbefriedigten Grundbed¿rf-

nisse die Wahrnehmung eingefªrbt haben. Eine wei-

tere technische Mºglichkeit besteht im Gebrauch 

von Objekten, die das in der ¦bertragung oder Pro-

jektion enthaltende ñPrinzipò darstellen. 

 

Im Falle einer positiven ¦bertragung oder gar Ideali-
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sierung wird der geliebte, erhoffte oder idealisierte 

Aspekt der Person (von ihr getrennt) auf der Struk-

turb¿hne dargestellt, oder das Prinzip der Idealen 

Figur bzw. des von ihr erf¿llten Bed¿rfnisses, das in 

einer realen Person gesucht wird. 

Die Weiterentwicklung der Struktur ¿ber die 

dadurch sichtbar werdenden Sehns¿chte und Be-

d¿rfnisse zu idealen Figuren ist offensichtlich; 

Grundannahme ist hier der Satz: ñUnerf¿llte Bed¿rf-

nisse verschwinden nicht einfachò. F¿r die in der 

positiven ¦bertragung oder Idealisierung enthalte-

nen Bed¿rfnisse muss ñnur nochò der ñrichtige Ad-

ressatò gefunden werden: die passende Altersstufe 

und Verwandtschaftsbeziehung und nach Mºglich-

keit eine konkrete Situation und Interaktion, in der 

sie befriedigt worden wªren. Der historische Hinter-

grund bzw. die genaue Altersstufe entwickelt sich 

dann sozusagen im R¿ckblick aus der schon skiz-

zenhaft vorhandenen Antidotszene.  

 

Im Falle einer negativen ¦bertragung oder Projekti-

on wird im Grundsatz nicht anders verfahren, nur 

dass nat¿rlich im Fall einer negativen ¦bertragung 

auf die Therapeutin zunªchst eine Klªrung (und nº-

tigenfalls Korrektur) auf der realen Ebene notwen-

dig ist, um auf der Basis einer ungestºrten Arbeits-

beziehung weiterfahren zu kºnnen.  

Auch dann wird als Figur der ñnegative Aspekt, den 

Sie in XY erlebenò oder ñIhr Bild von mir als unauf-

merksamer (oder in welcher Weise auch immer ne-

gativ wahrgenommener) Therapeutinò oder das 

ñPrinzip des ¦bersehenwerdensò auf der Struktur-

b¿hne eingef¿hrt und die emotionale Reaktion da-

rauf exploriert. Im Regelfall wird dies im Verlauf der 

Struktur zur Historischen Szene f¿hren, indem deut-

lich wird, welche negativen Erfahrungen aus dem 

Damals in der Gegenwart erneut bef¿rchtet oder 

erlebt (und leider oft genug auch erneut provoziert) 

werden.  

 

c) Omnipotenz 

Manchmal fªllt es den Klienten schwer, sich auf die 

Antidotszene ganz einzulassen, weil sie sich eine 

Erf¿llung ihrer Bed¿rfnisse in deren vollem Umfang 

einfach nicht vorstellen kºnnen. Die Erfahrung der 

Frustration wurde verinnerlicht mit der Bedeutung: 

ñMeine Bed¿rfnisse sind grenzenlos, ich bin zu 

hungrig, zu schwer, zu verletzlich, zu aggressiv, zu 

platzergreifend, ... niemand kann damit um-

gehenò (was nat¿rlich wieder in Form einer Stimme 

der negativen Voraussage oder Kritik dargestellt 

werden kann).  

 

Daher stellt es sich f¿r diese Klienten als eine groÇe 

H¿rde dar, sich in ihrer ganzen Bed¿rftigkeit zuzu-

muten. Sie kºnnen sich schier nicht vorstellen, dass 

dies mºglich sein kºnnte, ohne erneut enttªuscht 

oder daf¿r sogar abgelehnt zu werden.  Daher mu-

ten sie unterst¿tzenden Figuren nicht ihr ganzes 

Gewicht zu, oder limitierenden Figuren nicht ihre 

ganze Kraft. Meist halten sie sich vºllig unwillk¿rlich 

zur¿ck, sind sich dessen gar nicht bewusst ï und 

reagieren vºllig ¿berrascht, wenn die Therapeutin 

aufgrund ihrer Beobachtung (und aufgrund der feh-

lenden Signale von Befriedigung) dies anspricht.  

 

Mit dieser Art Widerstand kann man auf der Kon-

traktebene umgehen. Die Therapeutin kann die Kli-

enten auffordern, sich auf der realen Ebene bei den 

Rollenspielern zu vergewissern, ob sie in der Lage 

wªren, mehr Gewicht zu tragen oder grºÇeren 

Krafteinsatz zu halten. Man kann an die Mºglichkeit 

von Erweiterungsfiguren und den Stopp-Kontrakt 

erinnern. Ein ñProbelaufò mit allmªhlicher Steige-

rung gibt die Mºglichkeit, sich langsam an die unge-

ahnten Mºglichkeiten heranzutasten. Die Therapeu-

tin kann hierzu ermutigen, eventuell auf humor-

volle, ein wenig provozierende Weise: ñWie viel Pro-

zent Ihrer Kraft waren das? Was meinen Sie? Ich 

meine, das waren erst 50%ò, soweit die Klientin sich 

davon eingeladen, nicht gepusht oder kritisiert f¿hlt. 

Meist fªllt es nªmlich leichter, ins Testen experi-

mentell und spielerisch einzusteigen. Erst wenn die 

Sicherheit der Akkomodation gepr¿ft worden ist und 

damit die Mºglichkeit, sich ganz zuzumuten, wird 

die Klientin sich wieder erlauben, die Aktion mit der 

Empfindung des eigentlich zugrundeliegenden Be-

d¿rfnisses zu verkn¿pfen und auszuf¿hren. So kann 

dann die komplette, unverminderte Form des Aus-

drucks eine Passform und damit auch komplette 

Befriedigung erfahren, in Form der vollstªndigen 

Befriedigung der Bed¿rfnisse. 

 

Ein anderer Aspekt der Omnipotenz ist schwieriger 

zu handhaben. Meist ist nªmlich die Schlussfolge-
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rung aus der Erfahrung ñniemand kann damit um-

gehen, ...ò der Zusatz: ñ... nur ich selbst.ò Das ulti-

mative Ersatzobjekt, auf das die Bed¿rfnisse ver-

schoben werden, ist das Selbst; wenn alle ªuÇeren 

Objekte, von denen Bed¿rfnisbefriedigung erhofft 

wurde, enttªuschen, ist die letzte R¿ckzugsmºglich-

keit die Selbst-Selbst-Interaktion. Es gibt keinen An-

deren, kein Gegen¿ber mehr, ich brauche nieman-

den, ich bin mir selbst genug. Eine fr¿here theoreti-

sche Formulierung f¿r diesen Zustand ist óDie/Der 

Magisch Omnipotente Innere Mutter/Vaterô: 

ñNiemand sorgt so gut und zuverlªssig f¿r mich wie 

ich selbst.ò Dies kann im Extremfall dazu f¿hren, 

dass mºgliche ªuÇere Autoritªten, auch wenn sie 

wohlwollende wªren, wie eifers¿chtig bekªmpft 

warden, gemªÇ dem alttestamentarischen Spruch 

ñDu sollst keine anderen Gºtter neben mir habenò. 

Jemanden an sich heranzulassen w¿rde ja auch die 

erlebte Unangreifbarkeit und Unverletzbarkeit dieser 

ósplendid isolationô gefªhrden.  

 

In fr¿heren Zeiten der Pesso-Therapie wurde dieser 

Schwierigkeit in einem vorsichtigen Vorantasten mit 

einer Kombination der unterschiedlichen Mºglichkei-

ten Kontraktebene ï Dosierung des Antidots ï Tes-

ten begegnet. Seit der Entwicklung des Kon-zepts 

der Lºcher im Rollengef¿ge wird an diesem Punkt 

eher die dieser Theorie entsprechende Strategie 

eingeschlagen, die ich weiter unten darstellen wer-

de. Damit ist das zuvor genannte Phªnomen des 

magisch omnipotenten inneren Elternteils aber nicht 

vºllig obsolet geworden. Im Zweifelsfall sollte man 

sich eher mit einer ñkleinerenò, aber glaubhaften Lº-

sung zufriedengeben (auf dieser allerdings auf Kon-

traktebene bestehen), als zu pushen auf die Gefahr 

hin, dem omnipotenten Anteil den Triumph einer 

nachtrªglichen Entwertung der Antidoterfahrung (ñin 

Wirklichkeit habe ich mich ja doch selbst gehaltenò) 

zu gºnnen. 

 

2. Auf dem Hintergrund von Traumatisierung 

 

a) Traumaspezifische Phªnomene 

Alle diese ¦berlegungen gelten in verstªrktem MaÇ 

f¿r den Umgang mit Klienten, die Traumatisierung 

erlebt haben. Die Angst vor ¦berflutung ist hier kei-

ne hypothetische, sondern der Zustand des ¦ber-

schwemmtseins mit intensiven negativen Gef¿hlen 

ist bei der Traumatisierung selbst erfahren worden 

und gehºrt oft auch zu den Symptomen der PTSD 

(Post-Traumatic Stress Disorder). Ausreichendes 

verbales und vor allem auch kºrperliches Contain-

ment ist entsprechend von herausragender Bedeu-

tung und gehºrt in diesem Fall auch zur Antidoter-

fahrung selbst. 

Das Gleiche gilt f¿r  ngste vor Kontrollverlust und/

oder Verlust des Piloten. Auch diese Phªnomene 

hat die Klientin wªhrend der Traumatisierung und in 

deren Folge bereits erleben m¿ssen und wird sich 

entsprechend vorsehen, Gleiches nicht wieder 

durchzumachen. Das Bem¿hen darum, die Kontrolle 

zu behalten, wird in dieser Hinsicht eher nicht als 

Widerstandsphªnomen, sondern sogar als gesunder 

Impuls und Bestreben gesehen und von der Thera-

peutin explizit unterst¿tzt. Indem sie f¿r klare Kon-

trakte sorgt und ihre Interventionen immer explizit 

checkt (ñstimmt das so?ò), stªrkt sie die Pilotin und 

deren Kontrolle ¿ber das Geschehen.  

 

Ein weiteres Hemmnis f¿r den therapeutischen Pro-

zess bei Traumaopfern kann darin liegen, dass sie 

aus ¿beraus verstªndlichen Gr¿nden zºgern, ihre 

Verletzlichkeit zuzulassen, zu sp¿ren oder gar zu 

zeigen. Zu groÇ scheint (neben der ¦berflutung da-

mit) die Gefahr, dadurch erneut einen ¦bergiff auf 

sich zu ziehen ï was eventuell in der Realtiªt in 

Form von Retraumatisierung ja tatsªchlich gesche-

hen ist. Typischerweise wird daher die Verletzlich-

keit abgewehrt mit einem betont forschen, ja ag-

gressiven Auftreten. Umgekehrt kann aber auch ei-

ne zur Schau getragene Zartheit und Verletzlichkeit 

der Abwehr von mºrderischer Wut und Racheimpul-

sen dienen, die durch Traumatisierung ebenfalls 

provo-ziert wurden. Hier ist eine genaue Differential-

diagnose vonnºten; als Antidot stehen die trauma-

spezifischen Techniken der Limitierung entweder 

der ¥ffnung/Verletzlichkeit oder der mºrderischen 

Wut zur Verf¿gung  - nicht zu vergessen unter sorg-

fªltiger Einbeziehung des Piloten und klaren Kon-

trakten, und unter Validierung der gesunden Fªhig-

keit zur Selbstverteidigung. 

 

b) Schwierigkeiten, das Trauma ñloszulassenò 

Ein scheinbar paradoxes Phªnomen bei traumati-

sierten Patienten ist, dass es den Klienten in der 

Strukturarbeit manchmal schwer fªllt, von ihrer ne-

gativen Geschichte abzulassen. Bei den Grundbe-

d¿rfnissen ist es extrem selten, dass jemand den 
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¦bergang zum Antidot nicht mitgehen kann oder 

will, dass es f¿r ihn besser gewesen wªre, wenn 

seine Bed¿rfnisse zumindest ausreichend erf¿llt 

worden wªren. Bei Trauma kommt es hingegen vor, 

dass die Klienten den Schritt nicht bereitwillig mit-

vollziehen, wie es gewesen wªre, wenn sie den 

¦bergriffen nicht ausgesetzt gewesen wªren. Zum 

Teil ist dies insofern nachzuvollziehen, als die feh-

ende Erfahrung und therapeutische Inszenierung 

von wirksamem Schutz nur dann inszeniert und 

ñgetestetò werden kann, wenn wir auch die Be-

drohung, gegen die dieser Schutz notwendig gewe-

sen wªren, darstellen. Dennoch scheint es vielen 

Klienten schwer zu fallen, ein Antidot ganz ohne 

diese Bedrohung zu akzeptieren. Was kann dieses 

Phªnomen erklªren? 

 

Ein fr¿her von Al hªufiger benutzter Begriff in die-

sem Zusammenhang ist der des ñpain eatersò. Hªu-

fig machte er ein Wortspiel mit dem franzºsischen 

Wort pain = Brot und dem englischen pain = 

Schmerz, indem er den Satz formulierte ñPain is the 

bread of lifeò; Schmerz ist das Brot des Lebens. Ge-

legentlich bot er sogar ein Antidot an, wo Ideale El-

tern sagten: ñIch hªtte meine F¿rsorge, meine Zu-

wendung, meine Zªrtlichkeit ausreichend mit ein 

bisschen Schmerz gew¿rzt, dass sie f¿r dich ver-

traut und verdaulich gewesen wªrenò - seit der Ein-

f¿hrung der Arbeit mit Lºchern im Rollengef¿ge ha-

be ich diese Intervention allerdings nicht mehr bei 

Al gesehen. Dennoch meine ich, dass dieser Ge-

dankengang auch heute noch Pesso-Therapeut-

Innen bekannt sein soll: dass das Trauma gelegent-

lich vom Opfer wie eine ñperverseò Art von Befriedi-

gung erlebt wird. Vielleicht kann man sich das mit 

der metaphorischen  hnlichkeit in der Polaritªt von 

ñInputò erklªren: Wenn es sonst nichts gibt, was 

mich nªhrt, ausf¿llt, was ich in mich aufnehmen 

kann, dann kann ich ersatzweise zumindest den 

Missbrauch aufnehmen; besser etwas Unverdauli-

ches als gar nichts. Eine weniger primªrpro-

zesshafte und f¿r verhaltenstherapeutisch denken-

de Therapeuten leichter nachzuvollziehende Erklª-

rung wªre die der negativen Aufmerksamkeit: Wenn 

es Zuwendung nicht in positiver Form 

(Anerkennung, Hilfe, Gemeinsamkeit, Freude) gibt, 

ist eine negative Form der Zuwendung (schimpfen, 

strafen) immer noch besser als gar keine. Die Ver-

stªrkungswirkung der Zuwendung als solcher ist 

grºÇer als die Bestrafungswirkung ihrer negativen 

Qualitªt.  

 

F¿r den Strukturprozess bedeutet dies, dass ein 

Antidot ohne die Traumatisierung nur dann an-

nehmbar wird, wenn wir reichlich Augenmerk darauf 

richten, dass nicht nur der ¦bergriff ausgeblieben 

wªre, sondern dass zusªtzlich bzw. primªr dazu die 

Grundbed¿rfnisse (Platz, Validierung, Nahrung...) in 

gesunder Weise befriedigt worden wªren. Frei nach 

dem verhaltenstherapeutischen Grundsatz: ñSªge 

deinem Klienten nicht den Ast ab, auf dem er sitzt, 

bevor du ihm nicht eine Leiter hingestellt hast.ò 

 

In der Pesso-Therapie wie in anderen Methoden 

schwierig zu handhaben, ist ein spezielles Phªno-

men des Widerstandes bei traumatisierten Men-

schen: dass sie nªmlich gelegentlich ihren Wert, ja 

ihre Identitªt um das Trauma herum zu definieren 

begonnen haben und sich schwer damit tun, diesen 

Kern ihres Selbstbildes aufzugeben. Bei Inszest-

opfern kann dieses Phªnomen schon in der Ur-

sprungsfamilie eingesetzt haben. Nicht selten hatte 

das Opfer unter den Kindern oder in der gesamten 

Familie eine Sonderstellung als ñPrinzessinò, von 

den Geschwistern um bestimmte Privilegien benei-

det, oder f¿hlte sich als Retterin der kleineren 

Schwestern oder gar der Mutter und bezog daraus 

so etwas wie Bedeutung und Selbstwertgef¿hl. 

Aber auch bei anderen extrem traumatischen Erfah-

rungen kann ein Gef¿hl der Besonderheit entste-

hen, so etwas durchgemacht und ¿berlebt zu ha-

ben, das einen vereinzelt, aber auch heraushebt 

aus der Masse. Man mag das als eine verdeckte 

Form von sekundªrem Gewinn ansehen, vermutlich 

eine sehr viel hªufigere als ein direkt gesuchter se-

kundªrer Gewinn des Mitleids, auf das man als Op-

fer Anspruch erheben kann (meist ist die Scham 

stªrker). Jedenfalls bringt dieses Phªnomen eine 

ganz spezielle Klippe im therapeutischen Prozess 

mit sich: F¿r die Klientin f¿hlt sich das Antidot 

(Schutz vor ¦bergriff, undurchlªssige Grenze um 

die erotische Paarbeziehung der Eltern) auch wie 

ein Verlust an, der im Extremfall so etwas wie ein 

existenzielles Vakuum hinterlªsst: Was hªtte mir 

stattdessen Wert, Bedeutung, Existenzberechtigung 

gegeben?  

 

Je nach der Persºnlichkeit der Klientin und der Art 

der therapeutischen Beziehung wird man individuel-

le Lºsungen f¿r diesen heiklen ¦bergang finden 

m¿ssen, sei es unter Berufung auf den grundlegen-

den Kontrakt f¿r die Struktur, sei es durch Erklªrung 

und Motivation auf theoretischem Hintergrund, sei 

es durch ein wenig Humor und Provokation (die au-

genzwinkernde Frage: ñSollen wir die Grenze viel-

leicht doch wieder ein kleines bisschen durchlªssig 
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machen, die Schutzfigur wieder entrollen?ò erhªlt ja 

dann doch ziemlich zuverlªssig ein entr¿stetes 

ñNein!ò zur Antwort). Auf welchem Weg auch immer, 

es wird  nºtig sein, das Antidot auch um andere Ele-

mente zu erweitern, wie die f¿nfte Entwicklungsauf-

gabe (seine Berufung finden, die eigene Einzigartig-

keit verwirklichen) unterst¿tzt worden wªre. 

 

b) Negative Rekonstruktion 

Bei jeder therapeutischen Arbeit gibt es eine Ge-

fahr, auf die die Therapeutin immer ein Auge haben 

muss und auf die hin sie sªmtliche Vorschlªge und 

W¿nsche der Klientin hin ¿berpr¿fen muss und 

ihnen nicht einfach unkritisch folgen kann: Es ge-

schieht immer wieder, dass in die Konstruktion des 

Antidots unwillk¿rlich eine Wiederholung der ur-

spr¿nglichen schªdlichen historischen Erfahrung 

hineingewoben wird.  

 

Bei Traumaopfern muss man ganz besonders ein 

Auge darauf haben, dass in der therapeutischen 

Beziehung keine Reinszenierung des Kontrollver-

lusts stattfindet. Die Therapeutin muss also z.B. be-

sonders darauf achten, sich nicht in Gegen¿bertra-

gung auf die Verletzlichkeit der Klientin zu einer 

Haltung ¿bergroÇer, die F¿hrung und Kontrolle 

¿bernehmender ñF¿rsorglichkeitò verf¿hren zu las-

sen, die ungewollt die Pilotin der Klientin schwªcht. 

Darum liste ich die negative Rekonstruktion unter 

dieser ¦berschrift auf. Aber auch bei Limitierungs-

strukturen kann es geschehen, dass die Klientin 

den Kontrakt mit den Rollenspielern nicht einhªlt 

und auf einmal doch die Limitierung aufbricht, oder 

dass sie sich f¿r ihre Aggression selbst bestraft, in-

dem sie sich selbst bei ihrem Kºrpereinsatz weh tut. 

In einer Antidotszene mit nur einem Elternteil kann 

sich eine Rekonstruktion einer magischen Ehe mit 

dem entsprechenden Realen Elternteil verbergen, in 

der Platzierung der Idealen Eltern kann ungewollt 

deren Distanz zueinander oder deren Schwªche in 

einer zu niedrigen Positionierung reinszeniert wer-

den. Auch bei den Sªtzen der Idealen Eltern ist im-

mer wieder eine Korrektur durch die Therapeutin 

nºtig: Statt des Vorschlags der Klientin, der Ideale 

Vater mºge sagen ñIch hªtte Dich nicht so arg ver-

pr¿geltò - was ja offen lªsst, dass er sie eventuell 

doch, wenn auch nicht so arg misshandelt hªtte ï 

wird die Therapeutin immer korrigieren und sagen 

lassen ñIch hªtte Dich ¿berhaupt nicht, niemals ver-

pr¿gelt.ò 

 

Wie kann es zu solchen negativen Reinszenierun-

gen kommen? Eine ganz einfache Erklªrung wªre 

eine Art ñBetriebsblindheitò: Es fªllt schwer, bzw. 

man kommt ¿berhaupt nicht auf die Idee, dass es 

¿ber das Vertraute hinaus andere Mºglichkeiten 

geben kºnnte, dass die Welt nicht nur ein bisschen 

besser sondern tatsªchlich grundsªtzlich ganz an-

ders hªtte sein kºnnen. Daf¿r ist manchmal ganz 

einfach ein Impuls von auÇen unverzichtbar.  

 

Es gibt aber noch ein weiteres Phªnomen, was 

mich zum letzten Abschnitt der Wiederstands-

phªnomene (tier 3: Lºcher im Rollengef¿ge der Fa-

milie ï Holes in Roles) bringt: In einer negativen Re-

konstruktion kann sich auch ein unbewusster Pro-

zess verbergen, der unterbindet, das Dinge zu ei-

nem Abschluss, zur Befriedigung des ñclick of clo-

sureò kommen. Manchen Menschen darf es einfach 

nicht wirklich gut gehen, die Therapie darf nicht 

wirklich Erfolg haben. 

 

3. Auf dem Hintergrund von Holes in Roles 

 

Ich hoffe, dass aus dem bisher Dargestellten gen¿-

gend deutlich geworden ist, dass der Satz ñWenn 

Widerstand auftritt, sollte man zur Ebene 3: Lºcher 

im Rollengef¿ge der Familie wechselnò zu allgemein 

gefasst ist. Wir haben gesehen, dass es zahreiche 

verschiedene Formen von Widerstand gibt, die je-

weils unterschiedliche Reaktionen erfordern, von 

einer Selbstkorrektur der Therapeutin ¿ber eine Ex-

ploration mit Hilfe von Stimmen bis hin zur Erneue-

rung des Kontrakts oder spezifischen diagnosti-

schen ¦berlegungen und fallspezifischen Interven-

tionen. 

 

Die Art Widerstand, die wir mit Hilfe der Filme zur 

Heilung von Lºchern im Rollengef¿ge bearbeiten, 

ist eine ganz spezifische: wenn trotz zuvor vor-

handener Empfªnglichkeit/Sehnsucht und trotz des 

passenden Angebots eines dazu stimmigen Anti-

dots dieses nicht angenommen oder geglaubt wer-

den kann. Wir setzen also voraus, dass die Angebo-

te der Therapeutin an sich stimmen, dass sie keinen 
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der aufgezªhlten Fehler gemacht ï oder unkorrigiert 

stehen gelassen ï hat, dass die Idealen Figuren 

richtig gewªhlt, dosiert, eingef¿hrt, platziert etc. 

sind, und dennoch nicht wirken oder dass ihre Wirk-

samkeit in dem Moment verfliegt, wo der Klient sei-

ne Bed¿rfnisse erf¿llt bekommen w¿rde.  

 

Eine genaue Erklªrung der zugrundeliegenden The-

orie und der Vorgehensweise findet sich in mehre-

ren bereits auf deutsch verf¿gbaren Artikeln (s. An-

hang). Sie seien hier daher nur in K¿rze dargestellt.  

 

Im Gegensatz zur Schicht 1 (Defizite: Zu wenig Not-

wendiges konnte aufgenommen werden) und 

Schicht 2 (Trauma: Zu viel Unerw¿nschtes/

Unkontrolliertes musste aufgenommen werden) ï 

beides Formen von nicht passendem Input ï geht 

es hier genetisch um eine autobiographische Erin-

nerung an nicht passendem Output: Zu viel musste 

zu fr¿h gegeben werden. Wenn das Kind real oder 

in Form von Geschichten zu fr¿h mit zu viel Bed¿rf-

tigkeit konfrontiert wird, verschiebt sich sein seeli-

sches System weg vom eigentlich entwick-

ungsangemessenen Nehmen (Befriedigung der 

Grundbed¿rfnisse, Erf¿llung der Entwicklungsaufga-

ben) hin zum Geben, f¿r andere sorgen, f¿r andere 

da sein. In den letzten Jahren bescheibt Al dies mit 

der Metapher des Messias-Gens: In uns allen ist als 

Grundbed¿rfnis das nach Gerechtigkeit angelegt, 

und wenn Ungerechtigkeit besteht, mobilisiert dies 

unbewusst die Motivation und den Drang, Gerech-

tigkeit herzustellen, und in unseren Phantasien hier-

zu sind wir selbst die ñHeldenò im unbewusst kon-

struierten Rettungsdrama. Dies bedingt eine spezifi-

sche Form von Omnipotenz: Ich bin der Einzige, der 

versorgt, es gibt niemand anderes, ich bin der einzig 

Gebende, d.h. f¿r mich gibt es nichts zu nehmen. 

Etwas zu bekommen f¿hlt sich dem-zufolge unmºg-

lich und verboten an, ja insgesamt besteht eine 

Hemmung, Dinge rund zu machen, zur Komplettie-

rung, zum befriedigenden Abschluss kommen zu 

lassen. 

 

Diese Form von Widerstand taucht daher spezifisch 

dann auf, wenn das Lºsungsbild der Struktur oder 

ein wichtiges Element davon sich abzuzeichnen be- 

ginnnt, und sehr hªufig kºnnen wir als Therapeuten 

zuvor an den Kºrperreaktionen auch bereits ab-

lesen, dass das vorgeschlagene Antidot an sich 

stimmen w¿rde; wir sehen Sehnsucht, Empfªnglich-

keit, ein unwillk¿rliches nonverbales Ja zu den an-

gebotenen Idealen Figuren, kein Anzeichen von 

Problemen in der therapeutischen Beziehung, Dis-

soziation oder anderen oben aufgelisteten Klippen. 

Die Hemmnis tritt sozusagen ohne allzuviel Vorwar-

nung auf (abesehen von spezifischen Symptomen, 

die einen diagnostisch an Holes in Roles denken 

lassen), beim ñLandeanflugò zum befriedigenden 

Schlussbild der Strukturarbeit. 

 

Hier gibt es keinerlei schnellen und momentanen 

ñTrickò, der dieses Problem umschiffen kºnnte, kei-

ne auf diesen Moment bezogene Korrektur, weil es 

ja eigentlich an dieser ñBaustelleò der Struktur selbst 

nichts zu korrigieren gªbe. Es bleibt nur der 

ñUmwegò ¿ber die Filme, also die Konstruktion von 

Gegenbildern zu den urspr¿nglichen unbewussten 

Filmen, in denen der Klient der Retter war. Wir m¿s-

sen also erfragen, mit welchen bed¿rftigen Perso-

nen, welchen Ungerechtigkeiten er in seiner Ge-

schichte konfrontiert waren. Das kommt einem zu-

nªchst vor wie ein abrupter Bruch in der Thematik 

der Struktur, muss auch von der Therapeutin aktiv 

eingebracht werden und ergibt sich meist nicht von 

selbst, indem man dem Prozess des Klienten folgt. 

Dennoch bin ich immer wieder ¿berrascht, wie be-

reitwillig und hoch motiviert Klienten diesem The-

menwechsel folgen, wie viel Fahrt der eben noch in 

Stagnation zu scheinende Prozess wieder auf-

nimmt. Anscheinend hat dieser Wechsel der Ebe-

nen f¿r die Klienten selbst eine hohe Plausibi-litªt, 

und sie arbeiten meist mit groÇem Eifer daran mit, 

positive korrigierende Filme f¿r die nun neu explo-

rierten Situationen zu schaffen, in denen zur richti-

gen Zeit die richtige Person f¿r diese Bed¿rfnisse 

gesorgt hªtte ï und nicht unser Klient.  

 

Nur wenn auf diese Weise der Sog der nicht ausge-

f¿llten Funktionen und Verantwortung aufgehoben 

ist, wird der Prozess ñGeben statt Nehmenò umge-

kehrt, die Empfªnglichkeit des Klienten ºffnet sich. 

Nun kºnnen wir meist ohne weiteres die urspr¿ngli-

che Struktur an der Stelle wieder aufnehmen, wo er 

zuvor das f¿r ihn konstruierte Antidot nicht anneh-

men konnte. Erstaunlich ist die hªufige  
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Beobachtung, dass im Anschluss an die Filme 

kaum jemals irgendwelche inhaltlichen oder cho-

reographischen Korrekturen an den zuvor un-

glaubhaften Idealen Figuren oder ein erneuter 

Wechsel auf die Kontraktebene notwendig wªre. 

Die Filme haben die Empfªnglichkeit geºffnet, das 

innere Verbot aufgehoben, dass es der Klientin 

nicht gut gehen d¿rfe oder dass sie Dinge nicht zum 

guten, befriedigenden Abschluss (ñclick of closureò) 

f¿hren d¿rfe. Diese Art Widerstand wird in der Tat 

durch die passenden Filme vollstªndig aufgelºst 

und das Antidot kann wirksam werden, oft in zuvor 

nicht zu ahnender Tiefe und Intensitªt.  

 

 

Literatur:  

Fischer-Bartelmann, B. u. Roth-Bilz, A.: Holes in Roles: Lºcher im Rol-

lengef¿ge der Familie - Die Mehrgenerationenperspektive im inner-

psychischen System. In: Pesso-Bulletin 2004;11: 3-9; 

Fischer-Bartelmann, B.: Folgenschwere Familiengenerationen. Albert 

Pessoôs Konzept der ñHoles in Rolesò. In: Sulz,S.K.D. (Hrsg.), Wer hilft 

Paaren und Familien aus ihrer Not? M¿nchen: CIP-Medien 2009: 

89-119;  

Pesso, A. (2008 m): Wie Lºcher im Rollengef¿ge in der Vergangenheit 

mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit aufgef¿llt werden kºnnen. In: 

Pesso, A., Perquin, L., (Hrsg., Deutsche Redaktion: Sulz, S., Fischer-

Bartelmann, B.) (2008 m): Die B¿hnen des Bewusstseins. Oder: Wer-

den wer wir wirklich sind. M¿nchen: CIP-Medien 2008: 207-249 

 

 

 

 Ă  

Almuth Roth-Bilz 

Gestern und heute - die Pesso-Therapie unter dem Aspekt 

von Gedªchtnis und Wahrnehmung 

Wer von den ªlteren Kolleginnen und Kollegen in j¿ngster Zeit einen ĂOffenen Workshopñ 

mit Al Pesso besucht hat, wird sich vielleicht fragen, ob dies noch  die Methode ist, die er  

dermaleinst erlernt hat. Ebenso wird sich ein Teilnehmer eines jetzigen Trainings, der viel-

leicht einen Strukturenworkshop bei einem ªlteren Pesso-Kollegen besucht, fragen, ob 

dieser werte Kollege denn ¿berhaupt Pessoarbeit beherrscht. Jeder der beiden wird sich 

mºglicherweise fragen, ob er im Ăverkehrten Filmñ gelandet ist. Dieser Frage nachzuge-

hen ist Anliegen meines folgenden Artikels. Es soll versucht werden, die Grundannahmen 

und Grundwirkmechanismen der Methode noch einmal deutlich zu machen, um auf dieser 

Basis des tieferen Verstehens der biologisch gegebenen Mechanismen die verschiedenen 

Arbeitstechniken als verschiedene Wege - mºglicherweise sogar goldenere Wege - nach 

Rom verstehen zu kºnnen. Die Grundwirkmechanismen Wahrnehmung und Gedªchtnis 

sollen deshalb ausf¿hrlicher  dargestellt werden. Verªndert in der Arbeitsweise haben 

sich verschiedene Techniken, die Grundannahmen und die Grundmechanismen zur Hei-

lung sind die gleichen, fr¿her wie heute. 

 

1. Die anfªnglichen Beobachtungen 

 

Albert Pesso war Tªnzer, spªter Tanzausbilder und 

Choreograph in New York. Bei der Tanzausbildung, 

die er zusammen mit seiner Frau Diane Boyden-

Pesso leitete, waren sie beeindruckt von der Be-

obachtung, dass manche Tªnzer bestimmte Ge- 

 

 

 

f¿hlsaudr¿cke nicht tanzen konnten. Erst wenn ein 

anderer Tªnzer die entsprechende Kºrper-Antwort 

tanzte, war  ihnen  der zuvor nicht ausf¿hrbare Kºr- 

perausdruck mºglich. Manche brachen in Trªnen 

aus und schienen durch die Antwort einer anderen  

Person auf ihren Ausdruck eine tiefe Befriedigung 

zu erfahren.- Es schien, als habe der Kºrper ein an-

geborenes Wissen um die richtige Antwort auf seine 

Bewegung.  



P E S S O BULLETIN 16 / April 2012  10 

Almuth ROTH-BILZ   Aspekte der Pesso-Therapie Gestern und Heute  

2. Wahrnehmung und Gedªchtnis  

Zentraler Gedanke der Pesso-Therapie ist, dass 

unsere Wahrnehmung gesteuert ist durch unser 

Gedªchtnis. 

 

Wir nehmen die Wirklichkeit nie wahr, wie sie ist. 

Wir nehmen wahr mit unserem Ămindós 

eyeñ (Pesso), unserem Ăgeistigen  Augeñ, und zwar 

das, was auf unserem Ăinneren Bildschirmñ er-

scheint. Und dies ist gespeist durch das, was unser 

Gedªchtnis an fr¿heren Erfahrungen bereithªlt. 

Diese kºrperbezogenen Erfahrungen sind die 

Quelle unseres expliziten und impliziten Gedªcht-

nisses und gleichzeitig ein Chronik davon, wie wir 

bislang in dieser Welt gelebt haben.- Sie sind die 

Basis unserer Gedanken und ¦berzeugungen, wie 

in dieser Welt zu leben istñ (Al Pesso, 2001) 

 

Nun sprechen wir zwar von dem Gedªchtnis. Un-

ser Gedªchtnis ist aber kein einheitliches Organ.        

¦blicherweise wird unterschieden: 

 

Dieser Zusammenhang zwischen Wahrnehmung     

und Gedªchtnis wird durch die Hirnforschung bestª- 

tigt: ĂWie sich mit bildgebenden Verfahren zeigen  

lªsst, édienen dieselben Hirnareale sowohl der  

Speicherung eines Gedªchtnisinhaltes als auch zur  

Verarbeitung sensorischer Informationen. Wahrneh- 

mung und Gedªchtnis sind also in der neuronalen  

Architektur eng miteinander verbunden. Wir spei- 

chern, was wir wahrnehmen, und wir nehmen wahr, 

was wir speichern. 

 

Zudem projizieren wir bei jeder Wahrnehmung Er- 

wartungen und Hypothesen, die auf fr¿heren Erfah- 

rungen basieren, auf die AuÇenweltñ (Joachim Fus- 

ter, Im Netzwerk der Erinnerung, 2002).  

Wªhrend wir aufwachsen, lehren uns die Erfahrun- 

gen, die wir in unserem Kºrper bei der Begegnung  

mit dem ĂRest der Weltñ, unserer Umwelt, machen,  

wie wir in dieser Welt zurechtkommen kºnnen. Ă 

 

 

Explizites Gedªchtnis 

¶ Wissen von Fakten 

¶ bewusst abrufbare Erinnerungen an emotional 

und als bedeutsam erlebte Ereignisse 

¶ Bedeutsame, als ĂMeilensteineñ  erlebte Mo-

mente 

¶ gefªhrliche Situationen  

¶ Episoden, die groÇes Vergn¿gen bereiten 

¶ Erkenntnisse dar¿ber, wie die Welt ist 

       CƻǊǘǎΦ 

      ǳƴǘŜƴ 
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Implizites Gedªchtnis 

- unbewusst (automatisch) abrufbares Gedªcht- 

  nis von Bewegungs-/Verhaltensmustern, Rad- 

  fahren, Skilaufen, ¥ffnen einer T¿re etc. 

- unbewusste emotionale  Erinnerungen, aufbe- 

  wahrt in Reaktionsmustern, Bewegungsim- 

  pulsen etc.                                                      

 

 

 

Dazu folgendes Schema aus: Spektrum der Wissenschaft, Spezial ĂGedªchtnisñ 2002 
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Heute ist klar, dass viele verschiedene Formen von 

nicht deklarativem (impliziten) Gedªchtnis existie-

ren. Dazu zªhlen beispielsweise das motorische 

(prozedurale) und das emotionale Gedªchtnis sowie 

die Speicher f¿r Gewohnheiten und Fertigkeiten. 

Diese Archive enthalten unsere Vorlieben, Neigun-

gen,  ngste, motorische Fertigkeiten und unsere 

typischen Reaktionsmuster ï mithin einen Teil unse-

rer Persºnlichkeit, der uns zwar bewusst sein kann, 

den wir aber ¿ber unser Bewusstsein kaum steuern 

kºnnen. (Annette Bolz, 2002)  Und, so ist zu ergªn-

zen, den wir auch mit unserem Bewusstsein alleine 

nicht ºffnen kºnnen. Im impliziten Gedªchtnis liegen 

die hauptsªchlichen verhaltenssteuernden, emotio-

nalen  Mechanismen und sie sind unserem direkten, 

bewussten Zugriff nicht verf¿gbar.  

 

 

3. Evolutionªres oder Ăgenetischesñ 

    Gedªchtnis  
 

F¿r die Pesso-Therapie entscheidend ist ein Ge-

dªchtnis, das wir in dem ĂOrganigramm des Ge-

dªchtnissesñ vergeblich suchen. Jeder Verhaltens-

biologe weiÇ, dass es ein solches Gedªchtnis gibt. 

Sollten wir es in das Schema einordnen, w¿rden wir 

es unter das Ăimplizite Gedªchtnisñ subsumieren.  

 

Woher wissen wir, was wir brauchen? Woher wissen 

wir, daÇ wir in der Kindheit eine Schulter zum Anleh-

nen gebraucht hªtten? Wir sind doch im Leben - 

fr¿h selbststªndig geworden - bislang auch ohne 

Unterst¿tzung von auÇen klargekommen. 

Hierf¿r gibt es offensichtlich ein tiefes Wissen, ein 

Gedªchtnis, das nicht durch ªuÇere Ereignisse er-

lernt wurde. Dieses Wissen ¿ber das, was wir brau-

chen, hat sich im Laufe der Jahrmillionen wªhren-

den Evolution geformt, es ist uns in unseren Genen 

mitgegeben und uns allen gemeinsam. Wir kommen 

auf die Welt mit einem Wissen dar¿ber, was wir von 

unseren Eltern und unserer Umwelt brauchen, um 

uns optimal entwickeln zu kºnnen. 

 

Die Klienten in der Therapiearbeit Ăwissenñ genau, 

was sie brauchen und die Pesso-Arbeit ermºglicht 

es, an dieses Wissen zur Heilung zu gelangen.  

Hier liegt der Schl¿ssel zur Heilung. 

 

 

4. Antidote und neues, synthetisches  

    Gedªchtnis 
 

Wir erinnern uns: Wir nehmen die Wirklichkeit nie 

wahr, wie sie ist, sondern sehen sie mit unserem  

Ăgeistigen Augeñ, das durch unser Gedªchtnis defi-

niert ist. Ziel der Therapiearbeit ist es, ein Ăneues 

Gedªchtnisñ zu etablieren. Dies geschieht im ĂAnti-

doteñ.  

 

Wird die Gegenwart getr¿bt durch Erinnerungen an 

nicht befriedigende Kindheitserlebnisse und deren 

Schmerzen, dann, ñé so war die SchluÇfolgerung, 

zu der meine Frau und ich vor langer Zeit gelangt 

sind, m¿ssen wir synthetische Erinnerungen kon-

struieren und daf¿r eine B¿hne schaffen ï eine Art 

Zeitmaschine ï auf der man in der Zeit zur¿ckgehen  

und noch einmal diese kindlichen Bed¿rfnisse sp¿-

ren kann, die die ganze Zeit irgendwo lauern und 

sich andauernd im Hier und Jetzt Ausdruck ver-

schaffen. Aber anstatt zu versuchen, sie in der Ge-

genwart zu befriedigen, kºnnten wir daf¿r sorgen, 

dass sie im Rollenspiel von denjenigen Figuren be-

friedigt w¿rden, die in der jeweiligen Entwicklungs-

stufe in der angemessenen Verwandtschaftsbezie-

hung zum Klienten gestanden hªtten. In einem Fall, 

wo ein Mangel an Erfahrung von Platz war, kºnnte 

man dieses fehlende Gef¿hl f¿r seinen Platz nun 

erleben und das nicht mit einer beliebigen Person, 

sondern mit einer ĂIdealen Mutterñ, wie wir sie nen-

nen. Das ist also unsere Antwort: die Konstruktion 

einer neuen, synthetischen Erinnerung. Wenn wir 

davon ausgehen, daÇ die Erinnerungen unser ge-

genwªrtiges BewuÇtsein bestimmen und steuern 

und wenn die alte (reale) Erinnerung alles ist, was 

wir haben, dann finden wir Wege, ihr neue Erinne-

rungen zur Seite zu stellen.ñ (Pesso 2008, S.52) 

 

Pesso spricht hier, 2008, noch von der Ărealenñ Erin-

nerung. Diese wurde u.a. angeregt durch das Auf-

stellen von Rollenspielern in der Rolle der jeweiligen 

realen Personen, wodurch die Erinnerungen des 

expliziten Gedªchtnisses an das Verhalten dieser 

realen Personen wachgerufen und aus der Umkeh- 
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rung des traumatisierenden oder versagenden Ver-

haltens wurde der Antidote gebildet.  

Gleichzeitig kann dadurch aber auch  - und das ist 

u.a. ein Grund f¿r die neuere Arbeit von Pesso - 

durch das Wachrufen der Erinnerungen an die rea-

len Ereignisse eine Retraumatisierung stattfinden. 

 

 

5. Der Zugriff auf das genetische Ge- 

    dªchtnis durch Kºrperarbeit 

 

Neben der Umkehrung des traumatisierenden Ver-

haltens der realen Bezugspersonen erfolgte in der 

Ăklassischenñ Form der Pesso-Therapie (zur neuen 

Entwicklung vergleiche Punkt 6) der Zugriff auf das 

Ăgenetische Gedªchtnisñ durch Kºrperinterventio-

nen. 

 

In der Arbeit mit der Ăhºchsten Energieñ, in der Ar-

beit mit energetisch aufgeladenen Kºrperzustªnden 

nach der klassischen Formel: ĂEnergie-Aktion-Inter-

aktion-Bedeutungñ werden Kºrperimpulse oder 

Selbst-Selbst-Interaktionen mit Rollenspielern in Ak-

tion gebracht und dadurch dem Bewusstsein und 

der damit verbundenen Bedeutung zugªnglich. Der 

Kºrper hat ein implizites Wissen um die passgenaue 

Antwort. Oft wird in einem solchen Moment dem 

Protagonisten schmerzlich bewuÇt, wie sehr ihm 

genau Ădasñ ein Leben lang gefehlt hat. Oft sind die 

Leute ber¿hrt, brechen in Trªnen aus, die damit kor-

respondierenden Lebensereignisse und Defizite 

werden erinnert. Der Kºrper ĂwuÇteñ mit seinem ge-

netischen Gedªchtnis, was gefehlt hatte. Wir erin-

nern uns an die urspr¿ngliche Grundbeobachtung 

der Pessos als Tanzausbilder in New York. 

 

Die Akkomodation durch einen Rollenspieler dient in 

der Therapie somit zum einen der ĂDiagnostikñ ï 

worum geht es, was ist die Bedeutung, was das 

ĂThemañ? ï und zum anderen  kann sie, in einer 

Struktur oft in mehreren Schritten, ein Vorbote des 

ĂAntidoteñ, der neuen, heilenden Erfahrung sein.  

Die Interaktionen, die ein Leben lang nicht stattge-

funden haben und schmerzlich vermisst wurden, um 

die wir mit unserem Ăgenetischenñ Gedªchtnis     

schon immer gewuÇt haben, werden jetzt erfahren 

als eine kºrperliche, tief befriedigende Antwort, ge-

geben von Rollenspielern in der Rolle von ĂIdealen  

Elternñ. 

 

6. Die neue Entwicklung der Methode: 

    ĂPrinzipienñ, ĂPlatzhalterñ  und  

    ĂBookmarksñ  
 

Die heutige Struktur-Arbeit von Pesso scheint, wenn 

man sie von auÇen beobachtet, kaum noch  hnlich-

keit mit der fr¿her oft dramatischen Kºrperarbeit zu 

haben. Mehr und mehr spielt sie sich in der Vorstel-

lung ab, ein Vergleich mit der Homºopathie drªngt 

sich auf. Arbeit in Hochpotenz. 

Die Neuerungen sollen im Folgenden listenartig auf-

gef¿hrt werden, ohne den Anspruch einer umfas-

senden Darstellung. 

  

1. Die Struktur-Arbeit findet mehr und mehr in der 

Vorstellung statt, im Ămindós eyeñ und im Ămindós 

bodyñ, weniger in der realen kºrperlichen Interakti-

on. Reale kºrperliche Interaktion finden wir fast 

nur noch in der Antidote-Szene. 

 

 

2. Der Vorhang zur ĂB¿hne der historischen Szeneñ 

wird nicht mehr geºffnet. Dies wird erreicht zum  

einen durch die neue Technik des ĂPlatzhaltersñ.  

Statt der realen historischen Figur wird, sobald  

eine reale Person sprachlich benannt wird, ein 

ĂPlatzhalterñ f¿r diese Person in den Raum geholt. 

 Ein ĂPlatzhalterñ ist definiert als Ăalles, was mit die-

ser Person zusammenhªngtñ, also das Abstraktum 

dieser Person. So werden das ĂErscheinenñ dieser 

Person und damit das Wiedererinnern an all die da-

mit verbundenen traumatischen Erfahrungen ver-

mieden. 

 

3. Eine weitere Vermeidung des Eintauchens und  

damit Widererinnerns negativer alter Erfahrungen 

liegt in der neueren Technik der ĂBookmarksñ und 

des  raschen ĂReversalsñ. Sobald in einer Struktur 

ein Detail einer realen Bezugsperson erinnert und 

berichtet wird, wird es Ăumgedrehtñ und als ĂBook-

markñ festgehalten. Und aus all diesen ĂBookmarksñ 
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wird schlussendlich  die Ăideale Personñ konstru-

iert. So ist kein Raum zum Eintauchen in die rea-

le Geschichte, zum Ausmalen des Bedrohlichen 

und damit zur Retraumatisierung. 

 

 

4. Eine weitere, elegante neue Technik ist die 

Arbeit mit den ĂPrinzipienñ, die in Form von klei-

nen Objekten verdinglicht werden. Der Gedanke, 

dass jemand etwas, was er fr¿h erlebt hat, in 

einer anderen Person wieder erlebt, oder was er 

vermisst hat, an einem anderen Ort sucht und in 

der Projektion dort auch findet, das ist nicht neu. 

Neu ist die Technik, das ĂPrinzipñ durch kleine 

Objekte darzustellen, die dann real rªumlich be-

wegt werden. Ist eine Person in der Gegenwart 

bedrohlich, so wird das ĂBedrohlicheñ als 

ĂPrinzipñ benannt, ein Objekt in die Rolle dieses 

ĂPrinzipsñ gewªhlt, auf die Gegenwartsperson 

(den Platzhalter) gelegt und spªter, im geeigne-

ten  Moment, real rªumlich auf die Person der 

Vergangenheit ¿bertragen. ĂDort gehºrt es hinñ. 

Das erleichtert und schafft kognitive Klarheit. 

 

 

5. Ein vor allem wesentlicher Aspekt der 

ĂPrinzipienñ ist der, dass man Ausschau hªlt, wo 

sich das genetisch Ersehnte zeigt. In einer Per-

son, einem Objekt, einem Abstraktum?  Auch 

hier wird es dort, wo es sich zeigt, als ĂPrinzipñ 

benannt, verdinglicht und spªter, in einem pas-

senden Moment, an den Ărichtigen Ortñ, die 

ĂIdealen Elternñ, ¿bertragen.  

Ein Vergleich zur Homºopathie drªngt sich auf: 

mit den ĂPrinzipienñ arbeitet man nicht mehr mit 

dem realen Stoff, dem realen Verhalten von Be-

zugspersonen, sondern in Reinform mit der 

ĂQualitªtñ, der ĂPotenz. 

 

 

Wie man mit diesen neuen Techniken arbeitet, 

dies darzustellen war hier weder Ziel noch 

Raum. Wichtig war mir die theoretische Darstel-

lung der Grundprinzipien, so dass eine Einord-

nung der neuen Techniken in das GroÇe und 

Ganze mºglich ist.  

 

 

7. Vergleich und  Bewertung 

 

Gab es fr¿her den Zugang zum genetischen Ge-

dªchtnis ¿ber die Kºrperarbeit und das Extrapo-

lieren des Vermissten aus der Ăhistorischen Sze-

neñ, also aus realen kºrperlichen Interaktionen 

und Inszenierungen, so findet die Arbeit heute 

sehr viel mehr in der Vorstellung statt. Der Zu-

gang zum genetischen Gedªchtnis wird ¿ber die 

ĂBookmarksñ und die ĂPrinzipienñ erreicht, durch 

die es einen direkten Weg zum genetischen Ge-

dªchtnis gibt. 

 

Das Vermeiden der Ăhistorischen Szeneñ und da-

mit das Vermeiden einer Retraumatisierung er-

scheint einleuchtend. Aber auf die Kºrperarbeit 

nach der Formel: ĂEnergie ï Aktion ï Interaktion 

ï Bedeutungñ  mºchte ich nicht verzichten. Hat 

man das System verstanden, gibt es auch kei-

nen Grund dazu. Die Heilung kommt nach wie 

vor ¿ber die lange sehns¿chtig gew¿nschte Be-

friedigung der genetischen Bed¿rfnisse im Anti-

dote, eingespeichert in ein neues, synthetisches 

Gedªchtnis. 

 

Das Grundkonzept der Pesso-Arbeit hat sich 

nicht verªndert: das Etablieren eines neuen Ge-

dªchtnisses durch eine passgenaue, dem gene-

tischen Bed¿rfnis entsprechende Antwort durch 

Ăideale Personenñ, um zu werden, Ăwer wir wirk-

lich sindñ,  gl¿cklich zu sein, in einer nicht perfek-

ten Welt. 

 

Literatur: 

Bolz, Annette: ĂWozu man ein unbewuÇtes Gedªchtnis brauchtñ in: 
Spektrum der Wissenschaft SPEZIAL, Gedªchtnis, 2002; Deneke, 
Friedrich-Wilhelm: ĂPsychische Struktur und Gehirnñ, Schattauer 
1999; Fuster, Joaquin: ĂIm Netzwerk der Erinnerungñ, in: Spektrum 
der Wissenschaft SPEZIAL, Gedªchtnis, 2002;Jaffart, Robert:ĂDas 
facettenreiche Gedªchnisñ, in : Spektrum der Wissenschaft SPEZI-
AL, Gedªchtnis, 2002; Pesso, Albert: ĂErinnerung und BewuÇtsein. 
Was sich vor dem geistigen Auge und  im Ăgeistigen Kºrperñ ab-
spieltñ. In: Pesso Bulletin Nr.5, Oktober 2001; Pesso, Albert: 
ĂErinnerung und BewuÇtsein. Was sich vor dem geistigen Auge 
und  im Ăgeistigen Kºrperñ abspieltñ (gleicher Titel  wie 2001, Inhal-
te deutlich verªndert). In: Pesso Bulletin Nr.9, Oktober 2003; Pes-
so, Albert: ĂWerden, wer wir wirklich sindñ, in: Pesso Bulletin Nr.10, 
Fr¿hjahr 2004; Pesso, Albert: ñDas Heilungskonzept in der Pesso-
Psychotherapieñ, in: Pesso Bulletin Nr.10, Fr¿hjahr 2004; Pesso, 
Albert und Perquin, Lowijs: ĂDie B¿hnen des BewuÇtseins , Oder: 
Werden, wer wir wirklich sindñ, CIP Medien 2008;Schacter, Daniel: 
ĂWir sind Erinnerung, Gedªchtnis und Persºnlichkeitñ, Rowohlt 
2001;Solms, Mark und Turnbull, Olive, ĂDas Gehirn und die inne-
re Welt. Neurowissenschaft und Psychoanalyseñ, Walter 2002. 

 

 

 

 

 



P E S S O BULLETIN 16 / April 2012  15 

Aus dem Vorstand  Neue Mitglieder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. rer. soc. Meks Regina Mattes, Dipl.-Psych., Psychologische Psychotherapeutin 

Homepage: http://www.meksmattes.de 

Email: meks.mattes[at]googlemail.com 

geb. 1957, aufgewachsen in Singen am Hohentwiel. 

Seit 1989 lebe ich in T¿bingen, bin getrennt und habe einen Sohn (14 Jahre) 

Nach dem Abitur Ausbildung zur staatlich gepr¿ften Programmiererin, anschlieÇend 3 Jahre bei SIE-
MENS in M¿nchen tªtig. 

1981 Studium der Psychologie in Trier und Konstanz 

1989 zunªchst an der Psychiatrisch Uni-Klinik in einem Forschungsprojekt ¿ber das Lernverhalten de-
pressiver und psychotischer Patienten, danach am Institut f¿r medizinische Psychologie, Entwicklung ei-
ner Verhaltenstherapie f¿r Parkinson-Patienten. 

Von 1994 bis 2001 als Psychologische Psychotherapeutin in einer psychiatrischen Tagesklinik. 

Seit 2001: Niederlassung in eigener privater Praxis.  

Im Arztregister in Verhaltenstherapie eingetragen. 

Zusatzqualifikation f¿r Kinder- und Jugendliche (Verhaltenstherapie) 

Psychodrama-Therapeutin (Moreno Institut Stuttgart) 

Auf der Suche nach einer kºrperorientierten Therapiemethode stieÇ ich eher zufªllig auf Al Pesso. Beson-
ders beeindruckt hat mich die Wissenschaftlichkeit der Methode, das Vertrauen auf die Kompetenz der 
Klienten f¿r deren Heilung und die Klarheit des Vorgehens. Die 3-jªhrige Ausbildung in Freiburg schloss 
ich im April 2011 ab. 

2010 trat ich in die Pesso-Vereinigung (PVDS) ein und wurde 2011 zur Vorsitzenden vorgeschlagen. 

In meiner Praxis habe ich als Schwerpunkt Ess-Stºrungen. 

PBSP wende ich im Einzel an und biete eine Pesso-Gruppe an. 

In Supervision bin ich bei Almuth Roth-Bilz in der Gruppe. 

Ich geniesse die Arbeit im Vorstand trotz der vielen Aufgaben und mºchte mich bei allen f¿r die Unter-
st¿tzung und die herzliche Atmosphªre bedanken. 

Meks Mattes 

Meks Mattes, Prªsidentin, seit April 2011neu im Vorstand 



P E S S O BULLETIN 16 / April 2012  16 

Aus dem Vorstand  Neue Mitglieder  

 

 

 

 

Lis Weber 
Dipl. Sozialarbeiterin  
System.Therapeutin (DGSF)  
Pesso Therapeutin 
Email: lisweb[at]web.de 
 

Berufliche Erfahrungen: 
Beratungsarbeit in unterschiedlichen sozialen Arbeitsfeldern (Jugendamt, Klinik f¿r Tumorbiologie), Be 
gleitung Jugendlicher (Einzel- und Gruppenarbeit), Aufsuchende Familienberatung 
Und seit 2011 Pesso (PBSP) -Therapie-Gruppen 

Die 3-jªhrige Ausbildung zur Pessotherapeutin in Freiburg schloss ich im April 2011 ab. 

Bei der Pesso-Vereinigung (PVDS) habe ich im April 2011 das Amt der Schriftf¿hrerin ¿bernommen. 

Lis Weber, Schriftf¿hrerin, seit April 2011 neu im Vorstand 


