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konnten. Vorwort zur deutschen Ausgabe 

lm Mai 1987 lag eines Tages ein Paket aus Brasilien ftir mich auf dem 
Tisch, es enthielt das Manuskript ftir ein Buch. Der Verfasser John Keith 
Wood war mir bis dahin personlich unbekannt. Wohl wuJ3te ich, dal3 er 
Autor eines Artikels ist, in dem er fiber die »Communities for Leaming« 
berichtet, GroJ3gruppen-Workshops also ftir 40-800 Mitglieder. John 
Wood hatte meine Anschrift am Ende eines Beitrags fur eine amerikani
sche Fachzeitschrift gefunden, und er fragte an, ob ich ihm eine personli
che Stellungnahme zu seinem Mannskript zusenden konnte, was denn 
auch geschah. Vor einigen Wochen wurde ich aUfgefordert, die inzwi
schen hergestellte deutsche Obersetzung des Manuskripts vom Stand
punkt des Gruppentherapeuten her zu beurteilen bzw. zu verbessern und 
die Register anzufertigen. 

Zu den besonderen Vorztigen des Buches gehort, daJ3 Wood auf 69 Sei
ten seines Manuskripts den meines Wissens ersten ausfuhrliche11 Bericht 
uber den Ver/au/ eines so!chen Grojigruppen-Workshops bringt. Unab
hangig davon1 ob diese Veranstaltungen sich in Europa ausbreiten werden 
oder nicht: Uns liegt bier ein einzigartiger Bericht dartiber vor, wie sich ei
ne Gemeinschaft von einigen bunderc Menschen tiber eine Woche Jang in 
ihrer Arbeit so strukturiert, dal3 die weitaus meisten ftir ihre eigene Person 
und ihr Miteinander auf diesem Wege bedeutsame Erfahrungen machen. 
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Wie in einem solchen »Staat im k.1einen« mit seinem Auf und Ab und in 
seinen Kiisen Menschen von heute z. B. Entscheidungen treffen und wie 
man einzelne, die besondere Hilfe brauchen und die eigentlich »hinder
lich« sind, nicht fallen tal3t, miil3te bereits als ModeU Soziologen und sol
che, die sich mit der Wissenschaft von der Polis beschaftigen, interessie
ren, mindestens ebenso auch alle, die irgendwie fiiI eine grol3ere Einheit 
von Mensch en Verantwortung tragen, nicbt zuletzt auch Lehrer, die in den 
Fachern Gcscbichte und Gemeinschaftskunde unterrichten. 

In diesem Berichl wird deutlich. dal3 die eigentlich menschliche Demo
kratie nicht durch plumpe Abstimmungen oder auch solcbe Wahlen her
gestellt bzw. erhalten wird, deren Ergebnisse haufig durch Tricks und 
Gaunerstticke zustandekommen, sondern aufgrund bestimmter kon
struktiver menschlicher Haltungen, die eingeiibt werden mtissen. 

Wie in anderen Aspekten, geht hier John Wood erheblich Ober seinen 
Lelu-er Carl Rogers binaus. Soweit ich beurteilen kaon, betrachtet Rogers 
als Ziel der Selbstaktualisierung eines Menschen zu einseitig die Autono
mie cler Personlichkcit, gemal3 seiner eigenen Gescbichte durcbaus ver
standlich und nati.lrlkh auch legjtim. Wood dagegen arbeitet in seinem 
Buch heraus: D.ie »bessere Demokratie« besteht aus Menschen, die sich 
darum mtihen, ihre Autonomie mit der Haltung der »Humility« zu ver
binden. Der letztere Terminus ist schwer zu tibersetzen. Er meint die Hal
tung des Menschen, der im Spiegel bestimmter Erfahrungen seine Gren
zen wabrnimmt und anerkennt, ja, der sich auch selber Grenzen selzt und 
hier und da, ohne dartiber »Sauer« zu werden, in Freiheit auf die Durch
setzung dcr eigencn Mcinung verzicbtet, nicbt ohne sie vorher artikuliert 
zu haben, io sionvollem Gehorsam also gegenilber seiner Gemeinscbaft, 
die ihm Hcimat isl. 

Viele Menschen heute ahnen, dal3 unsere GeseUschaft sich am Rande 
grOJ3ter Bedrohungen bewegt; manchmal scheioen einfache Leute den 
Hauptgrund hierftir nennen zu konnen: Dberall stol3en wir auf tiberzoge
ne AnsprUche, natUrlich fast immer an die anderen oder eben an »die Ge
sellschaft«. Es sollte ein Hochzicl jcder Erziehung von heute sein, deo 
Menschen zu helfen, dal3 sie sich in Freiheit selber sinnvolle Grenzen set
zen. Jn die Therapie z. B. kommt zunehmend eine neue Klientel, Men
schen, die kein Verhaltnis zu ihren Grenzen gefunden haben oder finden 
konnten; sehr haufig sind es Emporkonu.nl.ll:ige, meistens strebsame und 
gescheite Menschen in ftihrcndeo Stellungen. Sie sind nicht Neurotiker, 
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leben aber neurosenahe, fast erdrUckt von altem, was sie sich aufgeladen 
haben oder baben auOaden !assen. lhie Kontakte, die sie vielleicht noch 
gerade ein weuig tragen, sind meist dabei, zu zerbrechen. Oft raffen sich 
manche von ibnen deshalb zu einer Thcrapie auf, weil ihr Organismus ei
nen sich abzeichnenden seelischeo Zusammenbrucb bereits vorher gebie- · 
terisch anmeldet. 

Aus den zahlreichen Stellen dieses Buches, auf die man in einem Vor
wort hinweisen konnte, scheint mir filr die Therapeuten der Abschnitt 
»the neglected Client« besouders beacblenswert. John Wood, der von al
len personlichen Mitaibeitern wobl am langsten mit Carl Rogers zusam
men war, weist bier auf eine eigentlich unverstandliche Erscheinung hin: 
Die therapeutische Richtung, die sich klienten-zentriert nennt, sieht iiber 
Jahrzehnte - natiiilicb ohne dieses zu wollen - den Vorgang der Thera
pie vollig einseitig vom Therapeuten her. »Wenn der Therapeut dieses 
od:r jenes Verhalten gewahrt I weniger gewahrt I nicht gewabrt, ist beim 
Khenten (lm allgemeinen) dieses oder jenes Verhalten zu erwarten I Weni
ger zu erwarten I nicht zu etwarten«: Geml:if3 dieser durchgehenden Hy
pothese verfuhr man bisher in der ausgedehnten Forschung zu dem 
klienten-zentrierten Therapiekonzept. WoJJcn wir dem gerecht werden, 
was der Name sagt, werden wir gar nicht umhinkommen, uns in der _Pra
xis und Tbeorie und Forschun,g dem zuzuwenden, was in der Therapie 
beim Klienten geschieht, und zwar so, daf3 dabei der Klient als eigenes 
Aktzentrum betrachtet wird. In der Therapie der Kleingruppe z. B., wenn 
sie klienten-zentriert durcbgeftihrt wird, la13t sich standig beobachten, 
dal3 in der Regel gaI nicht der Therapeut die ftir den therapeutischen Fort
schritt eines bestimmten Klienten signifikante Person ist, sondern ein 
Mitklient, oder Mitklienten im Wecbsel sind diese signifikante Person, 
manchmal nach einiger Zeit sogar auch Menschen aul3erhalb der Gruppe. 
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Bei der Beschaftigung mit seinem Buch freute micb besonders, wie 
John Wood einerseits Carl Rogers in allem, was er ihm verdankt, verbun
den bleibt, wie er aber auch, gemaJl seinen eigenen Erfabrungen, ent
scblossen und kOhn auf Fakten hinweist, die eine Entwicklung zu Neuem 
anzeigen. 

Frau Rita Berens, Paderborn-Elsen, danke ich fur ihre Hilfe bei der 
Durchsicht des Textes. 

Arnold Mente 
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»Liebe, Schonheit und Freiheit. Das ist am wichtigsten im Leben. Der 
Rest sind Pflicht oder Umstande.« 

Rachel Lea Rosenberg, 1931-1987 

In Erinnerung an die freie, friscbe, neugierige Brise, die die Blumen 
streichelte und das saubergeschnittene Gras zerzauste, als die ersten Worte 
an ihrem Grab gesprochen wurden. 
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Vorwort 

Uma pessoa sonhando e apenes um sonho; duas, jd e realidade.* 

Gespriihte Aufschrift an einer Mauer in der Coronel Silva Teles-StraJJe 
in Campinas, Brasilien. 

Man hat keine lnctividualitat, a ul3er in einer Gruppe. Brgabe sich ctiese 
etwas paradoxe Behauptung nicht aus der Definition von Inctividualitat, 
aus Erfahrungen in Arbeitsteams, Studentengruppen, Stadtraten, Fach
konferenzen, Schoffengerichten, Parlamentsgremien und spontaner Zu
sammenarbeit, ausgelost durch Gemeinsarnkeiten im Handeln oder Den
ken, so wiirde sie immer noch einen Grol3teil der Moglichkeiten des Incti
viduums umschreiben. Yorn Einzelnen kann man sagen, da/3 er sich seine 
eigene Welt erschafft , aber er wird zweifellos auch von den Gruppen er
schaffen, denen er angehort. 

Die kritischen Probleme, denen die Menschheit heute konfrontiert ist 
- die Verseuchung der Luft und des Wassers, die Gefahr der Vernichtung 

• Ein lrliumender Mensch ist 11ur ein naurn; zwei sind bereils cine Realitat. 
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durch Atomwaffen, H unger und ansteckende Krankheiten - sind Proble
me, die aus unzahligen koordinierten und unkoordinierten individuellen 
H andlungen resultieren. Die Einzelnen sind, so bochentwickelt, intelli
gent und flihig sie auch sein mogen, nicht imstande gewesen (und werdeo 
es vielleicht nie sein), viele der komplizierten Muster erfolgreich zu steu
ern, die sich aus ihren scbeinbar getrennten Handlungen ergeben. In ei
nem Bericht des Club of Rome (1979) stellten uns Botkin, Elmandjra und 
Malitza vor die radikale Alternative: })Zur gleichen Zeit, da uus eine Ara 
wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts ein beispielloses 
Mall an Wissen und Macht beschert hat .. , stehen wir in Bereichen wie 
Energie, Bevolkerungskontrolle und Ernahrung unerwartet vor einem un
geheuren Wust von Problemen. Ein noch nie dagewesenes Mall an 
menschlicher Erftillung und die endgtiltige Katastrophe- beides ist mog
lich . Was tatsachlich geschehen wird, hangt jedoch von einem anderen 
wichtigen - ja entscheidenden - Faktor ab : der menschlichen lntelli
genz und der F~higkeit, danacb zu handeln« (S. 1). 

Jonas Salk (1983) hat die Auffassung vertreten, die Herausforderung 
filr die Menschheit »als einen Organismus« bestehe darin, sich an die 
KomplexiUlt ibrer eigenen Evolution anzupassen. >>Soziometabiologie« 
ist die Bezeichnuog, die er fiir den Forschungsbereich gewahlt hat, der 
sich mit der Kultur und dem »kollektiven Bewufltsein« befaflt, die die 
komplexesten Produkte des evolutionaren Prozesses repr~sentiereo. Ob
wohl man sagen kOnnte, daJ3 sich das vorliegende Buch Uber Oruppen mit 
diesem Gebiet befallt, beschrankt es sich auf einen sehr begrenzten Aus
schnitt. Eine Frage, der bier nachgegangen wird, lautet: »Konnen infor
rnierte, verantwortungsvoUe Individuen angesichts dieser komplexen mo
dernen Welt trotz ihrerUnterschiede in »weisen« und ergiebigen Gruppen 
zu ihrem eigenen Nutzen und zum Besten der Menschheit konzertiert han
deln?« Dies ist in der Tut eine Herausforderung, wenn man sich die 
schlecbten Ergebnisse vor Augen halt, die durch kollektives Handeln hau
fig erzielt wurden: Kriege, Rassismus, Unterdri.ickung, Bntfremdung, 
Umweltscb!ideo und menschliches Blend. Ware es wtinschenswert, ist es 
moglich, wie Rene Dubos (1981) meinte, »<las Aquivalent der Einigkeit je
ner Stammesgemeinschaften zu schaffen, die zu Beginn des Abenteuers 
Menschheit existierten~ und gleichzeitig jene individuelle Verschiedenar
t igkeit zu kultivieren, die ftir die weitere Entwicklung der Zivilisation so 
wesentlich ist?« (S. 251) 
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Fur rnicb wtirde das nicht bedeuten, dal3 wir wieder »Wilde« werden, 
unseren Horizont einschranken oder erwarten sollten, keine Probleme 
mehr zu haben. Der wesentliche Aspekt dieser »Stammeseinbeit« ist die 
Einigkeit: daB sich dieEinzelnen ihrer Auswirkung auf das Ganze und ih
rer Verantwortung diesem gegenOber bewullt sind. Der wesentliche 
Aspekt unserer Gesellschaft ist die individuelle VielfaJt. Wahrscheinlich 
brauchen wir beides. 

Wahrend die allgemeine Lage der Menschheit duster erscheint, geben 
uns manche Erfahrungen mit Gruppen kleine Beispiele, die einen Opti
mismus zumindest moglich erscheinen !assen. Zuma! in den Erfahrungen 
der Psychotherapie zeigte sich, dal3 Einzelne ihre Werte und ihr Selbstkon
zept neu und anders formuUeren unrt ihre Lebensperspektiven erweitern 
konnen. In kleinen Gruppen konnen tie sich auch der Konsequenzen ihrer 
Handlungen bewu/3t werden und ihre Beziehungen zu anderen verbessern. 
In gro!3eren Gruppen auJ3erhalb des Kontextes der Psychotherapie erwies 
sich, dafl die Teilnehmer auch die Muster des Gruppenverhaltens durch
schauen lernen konnen und dall es ihnen manchmal gelingt, Vielfalt zu 
fordern und gleichzeitjg in ergiebiger Eintrachl miteinander zu koope
rieren. 

Ohne einem durchgangigen Schema zu folgen, setzen sicb alle drei Teile 
dieses Buches rnit denselben Faktort>n auseinander, die in erfolgreicher 
Psychotherapie und durch Lernerfahrungeo in der Zweiergruppe, der 
Kleingn.tppe und dem Groflgruppen-Workshop eine Rolle zu spielen 
scheinen. Diese Faktoren sind der Therapeut (Facilitator, Gruppenleiter), 
der Kliem {das Oruppenrnitglied, der Teilnehmer), ihre personlicbe Bezie
hung, die Kultur und das Setting (der Rahmen) der Gruppenzusammen
kunft. Die ersten Abschnitte des Bucl1es sind besser Oberschaubar; die 
spateren spiegeln entsprechend der KompJexjUU ihres Gegenstandes die 
vielfaltigen Fai;etten des Phlioomens . statt sie auf ein klar umrissenes 
Konzept zu reduzieren. 

Obwohl wir bereits eine Menge Ob.!r Psychotherapie wissen, sind wir 
uns Ober das Phanomen wirksamer Therapie immer noch nicht hinrei
chend im klaren. Zu wenig ist Ober Oruppen bekannt, um mehr aufzuzei
gen als einen roten Faden »mensch lichen Verstehens und Handelns«, der 
von personenbezogenen Ansatzen Ober die klientenzentrierte Therapie 
(Zweiergruppen), zu Kleingruppeu uncl GroJlgruppen-Workshops fi.lhrt. 
Verstandnis kann Verbesserungen in beiden Richtungen nach sich ziehen: 
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Erkenntnisse aus der Einzeltherapie konnen (in anderer Form) auf grof3e 
Gruppen angewandt werden, Erkenntnisse aus grof3en Gruppen umge
kebrt auf die Einzeltherapie. 

Mein Anspruch hier ist es nich .. , einen grundlegenden Thxt tiber dieses 
Thema zu prasentieren. Carl Roeers bat ausftihrlich iiber die Grundfra
gen dieses Themas gescbrieben und eine Fiille von Beispielen persOnlicher 
Beobachtungen der Prozesse und Ergebnisse veroffentHcht. Icb setze vor
aus, daB der Leser mit den Schriften von Rogers vertraut ist oder mit 
Gruppenveraostaltungen der bescbriebenen Art Erfahrung bat. Meine 
Absicht ist es auch nicht, fur ein personenzentriertes Herangehen an die 
Gruppenarbeit a ls eigene Methode oder therapeutisches Wirkungsfeld 
einzutreten. Ich hoffe vielmebr, d:ill das vonmir vorgestellte Material dem 
Oedeihen versUindiger und fruchtbarer Gruppen dienlich ist, unter wel
chem Banner cliese auch segeln mogen. 
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Einfiihrung 

Gruppen fiir Psychotbcrapic und zum Lernen . 
Helfen ist nicht moglich ohnc »Gruppe« . 

Ein Mensch ist noch kein Mensch.* 

Der Mensch ist ein soz ·al Leb · . b d .1 es ewesen. W1r smd aufs engste miteinander 
ver .un en, nicht nur durch die Bande der Verwandtschaft oder unseren 
Uiglichen Umgang, sondern auch insofern, als sich die blolle Anwesenheit 
an:er;; auf uns~re Ge?anken, Gefilhle, die Muskelspannung, die galvani
~ce e autreaktion, d1~ Atmung und die Herzfrequenz auswirkt. Diese 
h 01ba~btung hat Kanuya (1981), einen Forscber der physiologischen Psy

c b o og1e, zu ?er Ben,ierkung veranlallt: »Das autonome Nervensystem ist 
e ensosehr eme soziale Struktur wie eine vegetative«. 

pe ::~~i:~::sen gelteo als so sozial -sic verbringen fast ihr gesamtes Leben in einer Gru _ 

kein Schimpan;~<~~:~e~:';:;~,:;,r :.e~;.rkung hcrausgefordert fUhlte: »Eio Schimpanse ~t 
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Zweifellos hat es niemals eine Zeit gegeben, in der iodividuelle psychi
sche Storungen nicht in einer Gruppensituation eintraten und geheilt 
wurden. Heute werden viele Anslitze ausprobiert, um Leiden zu lindern, 
die auf die Psyche oder das Nervensystem zuruckgefi.ihrt werden. Zu die
sen Anslitzen zahlt die Gruppenpsychotherapie. 

Wenn sich die Mitglieder einer Encounter-Gruppe oder einer therapeu
tischen Gruppe zwanglos miteinander unterhalten, etwa in einer Kaffee
pause, wendet sich das Gesprlich haufig Theorien dartiber zu, was in der 
Gruppe ablauft. Wenn ein mlinnliches Gruppenmitglied eben eine Aus
einandersetzung mit dem Leiter hatte, dann liu6ert vielleicbt j emand die 
Vermutung, die Interaktion sei, ))ein Machtkampf um die Vorherrschaft 
Uber die Herde« gewesen. Ein anderer meint vielleicht, indem er das Bild 
einer FamiJie gebraucht, da6 der Gruppenteilnehmer »gegen die Autoritat 
des Vaters rebelliert« habe. Ein Dritter wirft womoglich ein, das Gerangel 
zwischen den Teilnehmern sei ein Zeichen von »GeschwisterrivaliUit«. 
Manche vergleichen die Oruppensitzungen mit dem Theater, andere mit 
einem >>Lemlaborn. Den einen ist die Gruppe wichtig, um herauszufin
den, was andere uber sie denken, den anderen, um ihre ))Sozialen Mas
ken« abzulegen. Trotz geringer Ausbildung in Psychologie bringen Grup
penmitglieder ErkHirungen vor, in denen von ))emotionaler Untersttit
zung«, ))Abhangigkeit«, »Widerstand«, ))Gruppendruck« und anderen 
Begriffen die Rede ist. Oelegentlicb spricht jemand Uber die Gruppe, als 
habe sie ein Eigenleben, als sei sie ein )>Et was«, das beseelt sei und das Le
ben seiner Mitglieder beeinflusse. 

Obwohl sich wenige Teilnehmer <lessen bewul3t sind, umfassen ihre bei
laufigen Diskussionen die Geschicbte der Gruppentherapie in diesem 
Jahrbundert. Dieses Kapitel wird diese kurze Geschichte der Gruppenthe
rapie umreiBen. 

Als erste Gruppenpsychotherapie in Nordamerika werden im aJlgemei
nen die »Klassen« angesehen, die 1905 von dem anglikanischen Geistli
cben Dr. Elwood Worcester und dem Internisten Dr. Joseph Henry Pratt 
mit Tuberkulosepatienten in Boston abgehaJten wurden. Isolierung, Pes
simismus, Depression, Verzweiflung und andere psychische Folgen ihrer 
Krankheit wurdeo <lurch die emotionale Untersttitzung und den Trost so
wie durch die Herausforderung gelindert, einer stabilen Oruppe von Men
schen mit ahnlichen Problemen anzugehoren. 

Worcester schllderte die Einstellung der GruppenJeiter zu ihrer innova-
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tiven Tatigkeit: >>Da wir kein neues Dogma zu etablieren versucben und 
unsere Motive vollig uneigenniitzig sind, besteht unser einziger Wunsch 
darin, jedem Patienten die besten Lebens-und Heilungschancen zu eroff
nen~ die unsere MiUel zulassen« (Pinney 1978, S. 111). Der heutige Grup
pentherapieleiter wilrde seinen Gruppen keineswegs schaden, wenn er sich 
diese Haltung zu eigen macbte. 

In Wien fiihrteSigmund Freud zur selben Zeit den Vorsitz bei seiner be
rUbmten Arbeitsgruppe, der Psychologischen Mittwoch-GeseUschaft. 
Sandor Ferenczi, AJfred Adler, Otto Rank und andere, die sich spiiter ei
nen Namen als Psycbologen machen sollten, uthlten zu den Mitgliedern · 
dieser Gruppe. Sie setzten sich mit den Theorien Freuds auseinander, in
dem sie sich Ober ihre Gedanken, Gefilhle, Phantasien und personlichen 
Erlebnisse austauschten. Zweifellos beteiligte sich der Gruppenleiter, so 
wie es auch heute noch Uhlich ist, an diesem Vorgang. 

Obwohl diese Oruppe nicht therapeutischen Zwecken diente11> und es 
dabei einigermal3en formlich zuging, glich auch sie in gewisser Weise einer 
therapeutischen Gruppe. Da das Interesse an der eigenen Person so zwin
gend war, drifteten die ZusammenkUnfte zum Beispiel biiufig von Falle
rl>rterungen und der AnaJyse von Patienten zur Selbstanalyse von Orup
penmitgliedern ab. Die Mitglieder der Gesellschaft entgingen auch nicht 
der verbreiteten Versuchung, ihren Erfahrungen eine religiOse Bedeutung 
zu verleihen : Graf verglich Freud mit Moses im Kreise seiner Anhanger. 
Thusch bezeichnet die Psychoanalyse als »wissenschaftliche Religion«. 
Welche positiven ResuJtate Angehorige dieses Kreises auch davongetragen 
haben mogen, der Gruppe selbst gelang es nie, verschiedene verwickelte 
Probleme erfolgreich zu !Osen. Da sich bier geistig aktive Intel
lektuelle zusammenfanden, von denen jeder seine eigenen Ideen und Theo
rien auf einem gemeinsamen lnteressengebiet formulierte, trug die Rivali
tlU hinsichtlich des geistigeo Eigentums schliel3licb zum Zerfall der Grup
pe bei. Zu dieser Reaktion auf den »geistigen Kommunismus«, wie es ein 
Mitglied nannte, kamen andere Reibungen zwischen den Tuilnehmem, 
und in der Endphase der Gruppe wurde auch Freuds F!ihrungsrolle in 
Frage gestellt. Wie so hiiufig war die Umgestaltuog der Oruppe in eine 
breitere, institutionalisierte Form die LOsung fi.ir ihr UnvermOgen, mit 
Peindseligkeit, Rivalitat und den anderen Gefi.ihlen fertigzuwerden, die 
die Atmosphare vergiftet halten (Kanzer, 1983). 

Viele Oruppen schJagen sich mit denselben Problemen herum wie 
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Freuds Arbeitskreis. Dail es der Oruppe nicht gelang, die verschiedenen 
Konilikte zwischen ihren Mitgliedern zu lOsen, konnte <lurch ihre man
gelnde Oruppenerfahrung und ihre Vernachliissigung der personlicben 
Beziehungen sowie die Uberma6ige Betonung innerpsychischer Vorgiinge 
erklart werden. Freilich sollte man, wie jeder UniversiUUsprofessor weill, 
der an Ausschul3sitzungen mit Koilegen teilnimmt, auch die Ncigung zum 
Eigensinn nicht unterschatzen, der die Produktivitat eincr Oruppe unter
grabt. Logan Pearsall Smith (1934) brachte das Pr-oblem in einem seiner 
witzigen Aphorismen folgendermal3en auf den Punkt: »Das Merkwiirdi
ge am Universum ist, dafi, obwohl wir standig verschiedener Meinung 
sind, jeder Einzelne von uns imrner recht hat«. 

Ebenfalls in Wien fiihrte Jacob Moreno, der Begrilncler des Psycho
drama-Ansatzes, bereits 1910 Oruppentherapie in einem Bi.ihnen-Setting 
durch. Moreno ermutigte zum Ausagieren von Problemsituationen, um 
den Teilnehmern das BewuBtsein filr ihre Konflikte und ihre Einsicht in 
mogHche LOsungen zu steigem. Durch die aktive Tuilnahme anderer 
Oruppenmitglieder an dem »Drama« wurden auch deren Probleme er
hellt. Moreno filbrte die Bezeichnungen Oruppentherapie und Orup
penpsychotberapie ein. Viele Techniken und Konzepte der Gruppenthera
pie gehen auf ihn zuriick. Tatsachlich behauptet er, die moderne Grup
penpsychotherapie habe im »sexuellen Ghetto Wiens« in einem nahirli
cben Rahmen begonnen (Moreno, 1966), In den Vereinigten Staaten be
gann L. Cody Marsh, ein Geistlicher der Episkopalkirche, der spater in 
die Psychiatrie ging, 1919 psychiatrische Anstaltspatienten in einem 
Gruppensetting zu behandeln. Zur Einbeziehung der Patienten benutzte 
er Methoclen wie erbauende Vortrlige, Musik, Kunst und Tunz. Er bildete 
auch Diskussionsgruppen unter den Arzten, Schwestern, Sozialarbeitero 
und dem ubrigen Krankenhauspersonal, das sich um die Patienten kiim
merte, und schuf auf diese Weise eine Form van »lherapeutischer Ge
meinschaft«. Marsh erkannte, da13 jede Interaktion des Patienten rnit sei
ner Umgebung einen Einflul3 hat und als Tei) der Behandlung angesehen 
werden mul3. Br pflegte zu sagen: »Durch ihre Mitmenschen sind sie 
krank geworden; clurch die Mitmenschen sollen sie geheilt werden«. 

Etwa zur gleichen Zeit arbeitete E. W. Lazell mit institutionaJisierten 
schizophrenen Patienten in Gruppen. Als Bestandteil der Gruppenbe
handlung wurden die Paticnten Uber den Stand des theoretischen Wissens 
bezliglicb ihrer St()rung infonniert. Lazell meinte, dafi das Bekanntwer-
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den der Patienten miteinander in der Oruppe positive Veranderungen her
beiftihre. 

[m Jahr 1918 griindete Alfred Adler, Freuds Patient, Kollege und Haupt
rivale um die FUhrung der Psychologischen Mittwoch-Gesellschaft, heil
padagogische Beratungsstellen ftir Kinder, in denen viel mit Gruppenthe
rapie gearbeitet wurde. ObwohJ Adler eine Art Einzeltherapie im Grup
penrahmen betrieb (Quasi-Demonstrationen, bei denen jungere Thera
peuten und andere Patienten zusahen), hob er den Wert der sozialen 
Oleichstellung in der Gruppe und die positive Wirkung gegenseitiger Er
mutigung und UnterstUtzung zwischen den Oruppenmitgliedern hervor. 

Einige Jahre spater nahm ein anderer Arzt, "frigant Burrow, viele mo
derne Oruppenentwicklungen vorweg, indem er Oruppentherapie auf 
nicht-institutionalisierte Patienten anwandte - normale Menschen mit 
den ilblichen Lebensproblemen. Burrow, der von Carl 0. Jung in Zilrich 
analysiert wurde, wandte die Psychoanalyse auch in der Gruppe an. Der 
Begriff Gruppenanalyse stammt von ihm. Er ermutigte die Gruppenmit
glieder auch, ihre Gefilble und Oedanken offen und ehrlicb zu aul3ern. 
Burrow meinte, psychologiscbe Einsicbt werde am ehesten <lurch die Uber
einslimmende Wahrnebmung jedes Mitglieds <lurch die Gruppe gewon
nen. Ironischerweise fUhrte seine Begeisterung filr die Gruppenbehand
Jung 1933 zu seinem Ausschlull aus der Amerikanischen Psychoanalyti
scben Vereinigung, der Organisation, die er gegriindet hatte. Daran Ja/3t 
sich vielleicht der Grad an Protektionismus fOr das Konzept des starkeo 
Individuums ablesen. Oal3 uneingeweihte Patienten zu ihrer gegenseitigen 
Heilung beitragen kOnnten, filgt sich nicht in das Bild des allmachtigen 
Therapeuten, der eben dank der Starke seines Charakters und der Anwen
dung einer ri~htigen Theorie oboe fremde Hilfe Heilungeo vollbringt. 

In den zwanziger Jahreo grlindete Burrow Lifewyn - eine Gruppe von 
etwa zwanzig Mitarbeitern, Studenten und Patienten, die in einem Som
merlager in1 Adirondack-Gebirge im Nordosten der Vereinigten Staaten 
zusammenlebten und -arbeiteten. Er achtete dabei speziell auf die Inter
aktionen zwischen den Mitgliedern der Gemeinscbaft, insbesondere auf 
die Fassaden, die Menschen in ibren sozialcn und beruflichen Rollen zur 
Schau tragen. 

Louis Wender setzte in den dreiBiger Jahren Freuds Auffassung, daB 
die Gruppe eine »FamiJie« darstelle, in die Praxis um: der Therapeut als 
Elternfigur, die Gruppenrnitglieder als Geschwister. Die Reaktionen der 
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Patienten aufeinander und auf den Therapeuten wurden nach diesem 
Schema interpretiert. Wender wandte seine Methoden auf psychotische 
Krankenhauspatienten an, wobei er ftir eine Einzelbehandlung kombi
niert mit den wochentlichen gruppentherapeutischen Sitzungen eintrat. 
Da er sich der Rolle des Umfelds bei psychischen Storungen bewuBt war, 
bezog er die Familienmitglieder in ambulante Patientengruppen mit ein. 

Zur gleichen Zeit filhrte Paul Schilder am Bellevue Hospital in New 
York Gruppentherapie nach denselben Prinzipien durch. Br war auch ein 
Pionier der Gruppenl.herapie mit Strafgefangenen. Die Patienten lernen, 
wie Schilder bemerkte, dal3 die Gedanken und Gefii.hle, von denen sie 
glauben, sie beschrankten sich auf sie und isoUerten sie von der Gesell
schaft, in Wirklichkeit von anderen geteilt werden. 

Ebenfalls in den vierziger Jahren entwickelte Kun Lewin eine Methode 
der Gruppenarbeit, die von einem radikal anderen GesichtspunJ...'1 aus
ging: Die Gruppe ist keine blol3e Ansammlung von Individuen, sondern 
eine eigenstandige 0IOJ3e mit Eigenscbaften, die sicb von jenen ihrer Mit
glieder unterscheiden konnen. Lewin benutzte als erster den Begriff Gntp
pendynamik filr das Studium der Gruppeneigenschaften. Jndividuelles 
Bewul3tsein und Verbalten miil3ten nach seiner Auffassung im Zusam
menhang mit dem soziaJen Umfeld gesehen werden, in das der Einzelne 
eingebettet ist. Der Begriff Gruppendruck wurde ebenfalls von Lewin zur 
Beschreibung des Einflusses gepragt, den die Gruppe auf die Veriinderung 
des Verhaltens eines Mitglieds ausllbt. Die Mitglieder beeioflussen natOr
lich ihrerseits das Verhalten und den Charakter der Gruppe als eines 
Ganzen. 

Die Gruppenpsychotherapie war bis zu diesem Zeitpunkt tiberwiegend 
eine medizinische Behandlungsform: Personen, die an einer Krankbeit 
litten, wurden von einem Arzt behandelt, und Gruppentherapie war eine 
Behandlungsoption, die der Arzt vorschlagen konnte. Hans Strupp (1983) 
weist darauf hin, dal3 das medizinische Modell nacb wie vor in der Psy
cbotherapie Gilltigkeit habe, nicht our aufgrm1d der aus der Medizin 
Ubernommenen FachausdrOcke wie »Patient«, ))Therapeut«, )>Diagnose« 
und »Atiologie«, sondern weil die Psycbotherapie unbestreitbar mensch
liches Leiden zu lindern sucht. Deonoch hat die Psychotherapie nach 
Strupps Ansicht groBere Ahnlichkeit mit einern Erziehungsprozel3, wobei 
er an Freuds Charakterisierung der Therapie als »Umerziehung« erin
nert. Die National Training Laboratories, die 1947 in Einklang mit Lewins 
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Vorstellungen gegriindet wurden, wichen denn auch vorn medizinischen 
Modell ab und stellten die Kleingruppenarbeit verstarkt unter den erzie~ 
herischen Aspekt. Freiwillige (nicht Prttienten) bildeten T-Gruppen (T filr 
']faining), urn sowohl ihre Filhrungsqualitiiten zu entwickeln, als auch 
Gruppeneffizienz beim ProbJemlosen und bei kooperativen Aufgaben zu 
erlernen. Gruppen mit dem Ziel personlichen Wachsens und Encounter
Gruppen dehnten in den sechziger Jahren dieses erzieherische Konzept 
nicht bloO auf Fiihrungskrafte der Wirtschaft und der Hochschulen aus, 
sondern auch auf gewobnliche Burger, die ihre personlic~en Beziehungen 
und ibre Lebensqualitii.t zu verbessern wunschten. 

Wilfred Bion entwickelte in den sechziger Jahren in England eineTheo
rie der Gruppendynarnik, die auf den psychischen Vorglingen der Gruppe 
als eines Ganzen beruhte. Bion formulierte drei Aspekte des Verhaltens 
der Gruppenmitglieder, die sich unabhangig voneinander vollziehen und 
etwa folgenderma13en gekennzeichnet werden konnen: Die Gruppenmit
glieder suchen nach einem Fiihrer, dfr sie sttitzt und schiitzt (Abbangig
keit). Sobald sie erkennen, daB kein solcher Erloser vorhanden ist, suchen 
sie Er!Osung oder Ablenkung bei anderen Gruppenmitgliedern (Paarbil
dung). Wenn sie merken, dal3 niemand die unmogliche Rolle ausfUllen 
kann, die siesich vorstellen, werden sie wtitend und enWluscht und fangen 
untereinander Streit an oder verlasse1. die Gruppe (Kampf oder Flucht). 
Individuen, die die Verantwortung flir ihre Entscheidungen und Hand
lungen Obernehmen, kennzeichnen eine reife Stufe der Gruppenaktivitat. 

S. H. Foulkes, der die analytische Gruppenpsychotherapie entwickelte, 
versuchte, die frilheren Erfahrungen der Patienten mit den hier und jetzt 
stattfindenden Vorglingen in der Gruppe zu verflechten. Foulkes maB der 
Beziehung zwischen den Gruppenrnitgliedern und zu der Gruppe als the
rapeutiscber Instanz Bedeutung bei. Er verglich den Gruppentherapeuten 
mjt einem Dirigenten, der nicht den Ton angibt, sondem der Melodie zu 
folgen sucht, die die Gruppe spielen will (Grotjahn, 1978). 

Obwohl personen- oder klientenzentrierte Therapiegruppen von seinen 
Kollegen (Peres, 1947; Gordon, 1951) in den vierziger Jahren entwickelt 
worden waren und Carl Rogers eine Menge Gruppenerfahrung gesammelt 
batte, begano Rogers erst in den sechziger Jahren, sich ernsthaft mit 
Gruppen zu befassen <2> . 

Rogers' ursprOngJiches Interesse gait damals den Encounter-Gruppen. 
Er aoalysierte den Gruppeoprozel3, wobei er sich der Methode der Pro-
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zellbeschreibungen bediente, die in der personenzentrierten Therapie an
gewandt wird. Er definierte aucb die Rolle des Gruppenleiters, den er als 
»facilitator«, (wortlicb Forderer) bezeichnete, und betonte das »Klima 
psychiscber Geborgenheit, in dem es allmahlich moglich wird, sich frei zu 
bewegen und die Differenzen zu verrnindern«. 

Rogers zufolge tragt der Leiter zum Entstehen dieses Klimas haupt
sachlich <lurch die »dem Leiter eigenen Haltungen« - Echtheit, Wert
schatzung oder Annehmen und Empathie oder Einftihlung - bei. Ob
wohl er in der Praxis auf die »Weisheit der Gruppe« vertrautc und dfose 
manchmal bloB bewundern konnte, benannte er Ober diese fOrdernden Ei
genschaften hinaus keine Gruppenfaktoren, die ein gtinstiges »psychi
sches Klima« erzeugen . 

Seine Arbeit bewies jedoch, daJ3 seitens des Gruppenleiters sehr wenig 
an Steuerung oder Techni k notig ist, um signifikante therapeutische Fort
schritte sowohl in der Funktionsfahigkeit der Gruppe als auch beim ein
zelnen Mitglied zu erzielen. Verschmitzt bemerkte Rogers: »Kilnstliche 
Techniken gehen mir wirklich gegen den Steich .... Bei seltenen Anlas
sen, wenn ich frustriert war oder wenn eine Gruppe ein zu festes Plateau 
erreicht zu haben schien, vers11chte ich, gewisse Techniken anzuwenden, 
aber das funktioniert selten. Der Grund dafiir ist wahrscheinlicb, daJ3 ich 
selbst im Gruode nicht an ihren Nutzen glaube« (1970, S. 56). 

Obwohl er die Rolle des Gruppenleiters unterstricb, fOrderte Roger:s 
auch die egalitare Einstellung, die sch on 1952 durch diesen Grundsatz des 
New Yorker lrstituts for Oesta:t-Therapie vorweggenommen wurde: »Die 
Oruppentherapie ist als eine Workshop-Situation konzipiert, in der jeder 
Teilnehmer sowohl Patient als auch Therapeut ist«. 

In den siebziger Jahren setzte skh der Begriff personenzentriert gegen
Uber klientenzentriert in den Sr.briften von Roger:s durch. Der Begriff soll
te die Einstellung des Therapeuten zur Person widerspiegeln. ,Der Thera
peut hat es weder mit einem Patienten zu tun, der krank ist, noch mit ei
nem Klienten, der sein Kunde ist; der Therapeut konzentriert seine 
Aufmerksamkeit weder in erster Linie auf eine Theorie noch auf sich 
selbst, sondern auf den anderen als vollstandige Person. 

1968 begann das La Jolla Program, ein lnstitut des Center for Studies 
of the Person in Kalifornien, mit der Ausbildung von Grnppenleitern (Ro
gers, 1970). Dieses Programm zeichnete sicb durch kurze Plenarsitzungen 
aus, bei denen ftinfzig bis hundert Personen interagierten wie in den klei-
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nen Encounter-Gruppen. Diese Zusammenkilnfte zeigten, was auch 
schon bei anderen Anlassen klar geworden war, daB auch eine grolle 
Gruppe ein versUindlkhes und manchma.I gehaltvolles Oespri:lch ftihren 
kann. 1973 gingen Rogers und andere Kollegen von diesem kontrollierten 
Format ab und initiierten eine neue Form der personenzentrierten Grup
penarbeit: Mehr als hundert Personen lebten etwa zwej Wocben Jang in ei
nem gruppengesteuerten Workshop, einer Lerngemeinschaft, zusammen; 
ihre einz.ige geplante Tatigkeit bestand oeben den Mahlzeiten darin, eine 
grolle Versammlung abzuhalten, in der alle Plane und Eotscheidungen ge
meinsam gemacht und getroffen wurden. Das ursprtingliche Ziel der Or
ganisatoren war, gemeinsam mit alien Thilnehmern die Hypothesen der 
personenzentr:ierten Therapie in einem komplexen sozialen Rabmen zu te
sten. Bald wurde jedocb klar, daJ3 die eigentliche Aufgabe dieser Gruppen 
darin bestand zu lemen, »wie sich der I die Einzelne an Ort und Stelle so 
verhalten kann, da13 die persOnlichen Handlungen - und insbesondere 
das personliche Wachstum - gefordert werden und dem Wohl der 
Menschheit nicht entgegenwirken, sondern tatsachlich zu diesem beitra
gen«. Es wurden bedeutsame Lernfortschritte in bezug auf Selbstverwal
tung, die LOsung komplexer Probleme, die im Kollektiv entstand~n. hin
sichtlich der Beilegung beilder Wertkonflikte, der Steigerung der indivi
duellen Selbstachtung und anderer Aspekte des »personlichen Wachs
tums« gemacht. Solche gro13en Gruppen-Workshops wur:den in Nord
und SUdamerika, in Asien und Europa abgehalten (Rogers, 1977; Wood, 
1984). 

Ein ganz anderes Herangehen an Gruppen hat sich in jungster Zeit ent
wickelt. Es wird hier deshalb erwabnt, da Gruppenansatze zur Obernah
me vieler Thchniken neigen, einschliel3lich solcher aus Systemen mit ent
gegeogesetzten Philosophien. Aspekte der erwahnten Ansatze jedoch 
konnen aucb in jeder der anderen auftreteo. Der verhaltensther:apeutiscbe 
Ansatz unterscbeidet sich von den meisten anderen Konzeptionen durch 
seine Sichtweise der psychischen Storungen. Nicht aufgrund von Konflik
ten, Hemrnungen, Widerstanden oder psychologischen Barrieren leiden 
manche Menschen, meint Arnold Lazarus (1982). »Viele Menscben leiden 
emotional«, erklart er, »weil ihre Lerngeschichte sie nicht mit den nOtigen 
Bewliltigungskompetenzen ausgestattet hat« (S. 214). 

Der Verhaltenstherapeut erkennt den Wert gegenseitiger Untersttitzung 
und Ermutigung an, welche die Gruppe bietet. Sheldon Rose (1983) fiigt 
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hinzu, » ... ein spezifisches Kennzeicben der (Verhaltens)therapie in 
Gruppen ist die Gelegenbeit zur Verstlirkung durch die tibrigen Mitglie
der. Jeder Tuilnehmer hat die Chance, die Fahigkeit zu erlernen oder zu 
verbessern, anderen in sozial interaktiven Situationen Belohnuogen zu 
vermitteln« (S. 102). Verhaltenstherapeutische Methoden !assen sich im 
Gruppensetting offenbar am ehesten auf Gruppen anwenden, die das 
Rauchen aufgeben wollen, denen es an Selbstsicherheit fehlt, die sexuelle 
oder Ellprobleme haben, unter Phobien leiden und so weiter. Model/er
nen, Probehandeln, Coaching (Lemen mit direkter 0-berwachung) und 
Feedback (Rtickmeldungen) sind Begriffe, die zur Beschreibuog von 
Gruppeninteraktionen verwendet werden. 

Obwohl die Ahnlichkeiten zwischen den Therapiegruppen oft viel gr0-
13er als die Unterschiede sind, erhalt man den Eindruck einer grenzenlo
sen Vielfalt. Eine aktuelle Liste der verwirrenden Vielzahl von Bezeich
nungen, mit denen die verschiedenen Ansatze charakterisiert werden, 
wtirde folgende Begriffe einschliellen: Gruppenpsychoanalyse, Psycho
drama, analytische Gruppenpsychotherapie, existentielle Gruppenthera
pie, Transaktionsanalyse in der Gruppe, Encounter-Gruppe, T-Gruppe, 
Selbsthilfegruppe, EST-Gruppe, Sensitivitatsgruppe, Sensory-Awareness 
(sinnliche Erlebnisflihigkeit)-Gruppe, Synanon-Gruppe, Rolfing-Gruppe, 
nonverbale Gruppe, Kunsttberapiegruppe, Tanztherapiegruppe, Kreativi
tlitsgruppe, Gestalt-Therapiegruppe, personenzentrierte Therapiegruppe, 
familientherapeutische Gruppe, Realitatstherapie in der Gruppe, ratio
nal-emotive Gruppentherapie, Gruppenverhaltenstherapie, multimodale 
Gruppentherapie, Lebenskompetenz (Life-Skills).:frainingsgruppen, Psy
cho-Erziebungs-Gruppen. 
Es ist schwierig zu sagen, was Gruppenpsychotherapie ist und was nicht: 
tells, weil es keine allgemein akzeptierte Definition gibt und teils, weil sich 
auch »nichttherapeutische« Oruppen rnit den »therapeutischen« bis zu 
einem gewissen Grad tiberschneiden und ahnliche Resultate erzieJen. 

Kaplan und Sadock (1983) definieren Gruppenpsycl1otherapie als »eine 
Behandlungsform fUr ProbJeme, die im emotionalen Bereich vermutet 
werden und bei der ein besonders ausgebiJdeter Leiter bewuBt eine profes
sionelle Beziehung mit einer in ihrer GroBe beschrlinkten Gruppe von Pa
tienten zu dem Zweck herstellt, ihre Interaktion als ein Mittel zur Beseiti
gung, Modiflzienmg oder VerzOgerung bestehender Symptome zu benut
zen, gestOrte Verhaltensmuster abzuschwachen oder umzukehren, und 
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positives Personlichkeitswachstum und Entwick.Jung bei den Teilnehmern 
zu fOrdern, die eigens zu diesem Zweck ausgewlihlt wurden« (S. 351). 

Diese Definition paBt durchaus auf Gruppen von »Patienten«, die zur 
»Behandlung<( von »gestorten Verhaltensmustem« gebildet werden. Man 
kOnnte dies wahrscheinlich als einen medizinischen Ansatz bezeichnen. 
Verhaltenstherapie konnte man, weil sie bei der Aufstellung und Erpro
bung von Hypothesen wissenschaftlichen Regeln gehorcht, einen wissen
schaftlichen Ansatz nennen. Beide Anslitze haben ihre Vorztige. Proble
matisch sind sie nur, wenn sie in sich nicht schlilssig sind. Laing (1972) er
innert uns zum Beispiel daran, da/3 es unverantwortlich sei, eine 
Behandlung mit einem medizinischen Ansatz ohne eine Diagnose zu ver
suchen. Beim erzieherischen Ansat.z, der auch eine therapeutische Wir
kung austibt, aber in erster Linie dem Erlernen erfolgreicher Verhaltens
muster und Dingen wie der Klarung von Wertvorstellungen und dem per
sonlichen Wachstum dienen soll, steht dagegen die Beziehung, nicht die 
Diagnose im Mittelpunkt. Die Gruppenleiter »intervenieren deshalb und 
verlindero die Situation, sowie sie sich in diese hineinbegeben<< (Laing, S. 
40). Die Definition von Kaplan und Sadock versucht, auch den erzieheri
schen Ansatz einzubeziehen. Gesundbeter und Glaubensheiler, die sich 
religioser oder ilbernattirlicher Theorien bedieneo, wtirden eine weitere 
Kategorie bilden. 

Es scheint, als enthielte jede mem:chliche Gemeinschaft, die sicb zu 
kooperativen Zwecken konstituiert hat, einschliel3lich der Wissenscbaft, 
der Medizin und des BiJdungswesens, religiose Ambitionen und Prakti
ken. Solche Gemeinschaften schiltzen nicht nur ihre Lehren vor der Ver
wlisserung durch Nichcfachleute und versuchen, die Anhanger anderer 
»Konfessionen« zu bekehren, sie bedienen sicb auch religioser Rituale 
und Konzepte (von Labortieren heil3t es beispielsweise, dal3 sie fiir die 
Wissenschaft »geopfert(< wtirden). Wissenschaftliche Anstitze zieheo auch 
Nutzen aus nichtspezifischen Faktoren, die bei religiosen Anslitzen eine Rol
le spielen (zum Beispiel aus der Placebowirkung). Religiose Anslitze beout
zen auf der anderen Seite Methoden der Verstiirkung und andere Techniken 
aus der Welt der Wissenschaft. Im allgemeinen bedient sich jede Partei der 
erfolgreichen Methoden und Konzepte der anderen, solange dies nicht einen 
peinlichen Konffil.-t mit ihren eigenen Dogmen offenbart. 

Schliel3lich garantiert der wissenschaftliche Ansatz weder, dal3 sich der 
ihn Austibende der Wahrheit verpflichtet ftihlt, noch daB er sein Wissen in 

33 



integrer Weise nutzt (Wissenschaft wurde von der Inquisition praktiziert 
und wird heute vom KGB und der CIA angewandt). Ebensowenig gewahr
leistet ein religiOser Ansatz, daB der Heiler von untadeligem Cbarakter 
ist. Neben reinen Scharlatanen zogern viele religiose Gruppeo oicht, bei 
der Verfolguog ihrer Ziele Unterdriickung und psychologische Konlrolle 
anzuwenden. 

Gibb, Platts und Miller (1951) vertreten die Auffassung, da6 der Bcgriff 
Gruppenpsyclzotherapie zur Bezeichnung »des Prozesses dienen sollLe, 
bei dem ein professioneller Therapeut eine Gruppe leitet, deren unmittel
bares und primares Ziel das tberapeutiscbe Wohl der Gruppe ist«, wah
rend der Begriff Gruppentherapie »Personlich.keitsverlinderungen be
zeichnen sollte, die ein Nebcnprodukt urspriinglicberer Gruppenaktivita
ten sind, wclche zu nichttherapeutischen Zwecken veranstaltet wcrden«. 

Heute werden diese Begriffe synonym verwendet, und der Unterschied 
zwischen therapeutischen und anderen Gruppen (wie Encounter- und T
Gruppen, Selbstsicherheitstraining etc.) bleibt unklar. Es istjedem Grup
penleiter bzw. den einzelnen Gruppenteilnehmern iiberlassen, ihr Tun in
nerhalb der Grenzen des gesellschaftlichen Umfelds und seiner Ethik 
selbst zu definieren. In Kalifornien ist diese Frage zum Beispiel gesetzlich 
geregelt: Gruppenpsycllollzerapie ist ein Verfahren, das von einem staat
lich anerkannten Psychologen oder P sychiater geleitet werden muB. 
Gruppen, die von Personen ohne behordlicbe ZuJassung geleitet werden, 
dilrfen nicht als Therapie bzw. Psychotlzerapie bezeichnet werden. 

Diese Definition eignet sich nati.irlich nicht filr die Erorterung der ak
tuellen Gruppenpraxis. Da die personenzentrierten Gruppen sowohl zu 
psychotherapeutischen Zwecken als auch zu »urspriinglicheren Gruppen
aktivitaten«, ja sogar auch zu traditionellen erzieherischen Zwecken zu
sammenkommen, wird sich dieses Buch auf die Prinzipien dieses Ansat
zes konzentrieren und nicht versuchen, den unterschiedlichsten Anwen
dungsmoglichkeiten cine Definition aufzuzwingen. 

Zusammenfassung 

Bin historischer Oberblick i.iber die Gruppenpsychotherapie fOrdert die 
meisten Orundsatze der heutigen Gruppenpraxis zutage. Gruppenthera
peutische Ansatze haben den Wunsch miteinander gemein, Leiden zu lin-

34 

------ ---

dern und die Qualitat des menschlichen Lebens zu verbessern. Die Grup
pe ist beeinflu13t von den bioJogiscben Voraussetzungen, dem Seelenleben 
und dem Verhalten ibrer Mitglieder und wirkt sich umgekehrt auf diese 
aus. Sie ist die gegenwartige Umwelt, in die sich die Einzelnen einbringen 
mtissen, und verkorpert hls solche alte und neue kulturelle Werte die die 
Teilnehmer verandem und die von ihnen verl:lndert werden. Von d;m offe
nen und ehrlichen Austausch von Gedanken, Gefiihlen, Phantasien und 
persOnlichen Erfahrungen durch Gruppenmitglieder (und gelegentlich 
durch den Therapeuten) wird nach wi~ vor angenommen, daB er zu gro13e
rer Selbst-BewuJ3theit und Einsicht in die Wsung von Schwierigkeiten 
fillue. Diese Bewu13tbeit kann sich einstellen, indem man sich und seine 
personlichen Schwierigkeiten unmittelbar durcb verbale Reflexionen, 
Dramatisierung mit anderen, unter Verwendung von Musik, Tanz oder 
anderen Medien erfahrt, aber auch durch die Art und Weise, wie die ande
ren Teilnehmer den Protagonisten uncl seine Schwierigkeiten (Gruppen
Feedback) in der direkten lnteraktion mit ihm erleben. Die Mitglieder der 
Gruppen steigern ibre Selbst-Bewu/3tbeit, auch wenn sich das Interesse 
der Gruppe gerade nicht auf sie konzentriert, durch ihre Tuilnahme, sic 
tragen aber aucb zur Forderung cler Atmosphlire der Gruppe bei. 

Einfach zu entdecken, da6 man selbst nicht so anders als die anderen 
ist, wie man glaubte - da13 sich andere cbenso nach unverdientem Luxus 
sehnen, eine Schwache fiir irgendein selbstzerstorerisches Laster haben, 
hafierftillte Gedanken und unaussprechliche GefliWe selbst gegentiber 
den Menschen hegen, die ihnen am nachsten stehen, es satt haben, lie
benswtirdig zu sein und sich manchmal hose verhalten woUen - isl einer 
der unmittelbaren Nutzeffekte der Gruppe. Umgekehrl beraubt die Grup
pe ihre Mitglieder nicht ihrer einzigartigen »positiven« Eigenschaften. 
Durch emotionale Unterstiitzung, 'Jfost und Ermutigung fordert sic die 
Starken und bewundernswerten Eigenschaften des Einzelnen zutage und 
erhoht seine Selbstachtung. Der Gruppenteilnehmer ragt somit nicht Hin
ger aufgrund eines bestimmten emotionalen Problems aus der Gesell
scbaft heraus, sondern dank der besonderen Starken. die sie oder er 
besitzt. 

Religiose Geftihle, Angriffe auf den Leiter, Feindseligkeit, Rivalitat, 
Liebe, Paarbildung, Verlassen der Gruppe, a ll dies sind verbreitete Vor
kommnisse. Reife Funktionsfahigkeit in der Gruppe zeichnet Individuen 
aus, die dje Verantwortung fiir ihre Entscheidungen und H andlungen 
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iibernehmen und lernen konnen, personliche Differenzen zu bereinigen 
und ihre eigenen Bedtirfnisse zu befriedigen. Eine Schar von Personen 
mobilisiert, von Leidensdruck getrieben, ihre Heilungskrlifte, die ftir den 
Gruppenleiter und dievon ihm angewandten Methoden unerreichbar sein 
mogen. Die auf3eren UmsUinde, das Ambiente, die Verfahrensweise, der 
Therapeut, die Zusammensetzung der Mitglieder - all dies ist wichtig, 
damit die Gruppe produktiv arbeiten kann. 

Die Gruppe, insbesondere die Grof3gruppe, kann erfolgreich t::itig sein 
(und studiert werden) vom Standpunkt einer Ansammlung von Indivi
duen und als ein relativ eigenstandiges Gebilde. Grof3gruppen bieten die 
Moglichkeit zu lernen, wie man lernen kann, die Probleme zu losen, de
nen sie konfrontiert sind, die Wertkonflikte beizulegen, sich selbst zu ver
walten sowie ihren einzelnen Mitgliedern therapiefOrdernde UmsUinde zu 
bieten. <3> 
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Anmerkungen 

Cll Kanzer (1983) bezeichnet diese Gruppe in seinem historischen Uberblick als 
erstes schriftlich Uberliefertes Beispiel einer analytischen Gruppentherapie. 

<2> Bei Raskin (1986) findet sich ein Uberblick iiber die Anfangsphase der klienten
zentrierten Therapie. 

<3> Weitere Informationen Uber gruppentherapeutische Anstttze sowie eine voll
stttndigere und aufschlul3reiche historische Er6rterung bieten Gazda (1982) und 
Kaplan + Sadock (1983). 
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I 

Die Zweiergruppe .: 
Die therapeutische Beziehung 

Der Mensch wird am Du zum !ch.* 
Martin Buber 

Allein in den Vereinigten Staaten sind scMtzungsweise 160.000 profes
sionelle Psychotherapeuten tatig. Es wird angenomrnen, daf3 sicb 30 Pro
zent der amerikanischen Bevolkerung im Laufe ihres Lebens um die eine 
oder andere Art von psychologischer Beratung bemtiht baben. <•> Obwohl 
die Forschung bis zum heutigen Tug das Riitsel noch nicbt gelost bat, was 
eine erfolgreiche Psychotherapie ausmacbt, und die Debatten Ober ihre 
Effektivitat andauern, kommt eine sorgfaltige Auswertung von 475 psy
chotherapeutischen Effizienzuntersuchungen von Smith, Glass und Mil
ler {1980) zu dem Schlu13 : »Psycbotherapie hat eine gtinstige Wirkung 
und zwar durchgehend und auf viele verschiedene Arten. Ihr Nutzen ist 
rnit anderen kostspieligen und anspruchsvollen Maf3nahmen wie Schul
bildung und Medizin vergleichbar. Die Heilerfolge der Psychotherapie 
sind nicht dauerhaft, aber das trifft ftir die meisten Dinge im Leben 
zu.<«2> 

Jeder erfolgreiche Psychotherapeut tiberprtift den Wert von Therapie 
durch klinische Praxis. Nur durch unmittelbar:e Erfahrung lernt man mit 

• (1979, s. 32) 
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der Zeit, wie eine wirksame Therapie erzielt wird. In dieser Weise ent
wickelten aucb Carl Rogers und seine MitarbeiterC3> die personenzentrier
te Therapie. 

Die Mitte der dreil3iger Jahre markierte einen historischen Wendepunkt 
fi.ir den jungen Psychologen am Institut fiir Kinderforschung der Gesell
schaft for die Verbtitung von Grausamkeit gegenuber :Kindern der Stadt 
Rochester. Rogers beriet damals die Mutter eines ernstlich verhaltensge
stOrten Jungen und versuchte, ihr das Muster ihrer frUhen Ablehnung des 
Kindes begreiflich zu machen. In einem Gesprach nach detn anderen in
terpretierte er unter geschickter Anwendung seines >>eklektischen Freu
dianismus« subtiJ und geduldig das Verhalten der Mutter. Da es ihm abso
lut nicht gelingen wollte, sie zu der entsprechenden Einsicht zu bringen, 
gab sich der Doktor schlie!3lich geschlagen. 

Schon im Weggehen, zogerte die Mutter an der Tiir, wandte sich um 
und fragte Rogers: »Nehmen Sie eigentlich auch Erwachsene zur Bera
tung an?« Als Rogers bejahte, antwortete sie: »Nun, dann mochte ich 
auch Hilfe«. 

Sie kehrte zu ibrem Sitz zuruck, der seit den i.iberflussigen lnterpretatio
nen noch warm war, und schuttete Rogers ihr H erz aus: Es war eine Ge
schichte voll Verzweiflung, Geflihlen des Versagens und der Verwirrung. 

»Es hat mich umgehauen«, bekennt Rogers {1972) freimutig. »Was sie 
mir erzahlte, hatte keine Ahnlichkeit mit der Geschichte, die ich mir sau
berlich zurechtgelegt hatte. Ich wu!3te kaum, was ich tun sollte, aber vor 
allem horte ich zu. Am E nde, nach vielen weiteren Gesprachen, besserte 
sich nicht nur i~e eheliche Beziehung, auch das Problemverhalten ihres 
Sohnes verschwand, als sie ein echterer und freierer Mensch wurde . ... 
Dies war eine bedeutsame Lernerfahrung fiir mich. Statt sie zu ftihren, 
hatte ich mich von !hr fiihren !assen. Ich hatte einfach zugehort, statt sie 
zu einer diagnostischen Erkenntnis zu drangen, zu der ich bereits gelangt 
warn (S. 8). <4> 

Eindrucksvolle und unerwartete Erfahrungen wie diese, nicht sorgfaltig 
konzipierte Plane wandelten Rogers' Auffassung von Psychotherapie und 
legten den Keim zur personenzentrierten Therapie. Anhand der konkreten 
therapeutischen Praxis lernten die Gesprachspsycbotherapeuten, wie sie 
sich spater auf deutsch nannten, die Sensitivitat zu scharfen, mit der sie 
iluen Patienten zuhorten. Unter den Symptomen, Verhaltensmustern, 
Empfindungen, Gefiihlen, Motiven, Wilnschen und Wahrnehmungen ge-
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lang es ihnen, einePerson aufzuspi.iren, einen Menschen, der in all seiner 
Komplexitat die Fahigkeit zur Selbstheilung mobilisieren kann und zu ei
ner gro13eren Bewu!3theit gelangt. 

Diese nati.irliche Thndenz des Menschen zur Selbstheilung und zum 
Wachstum wurde als Aktualisierungstendenz bezeichnet und bildete die 
Grundlage der Arbeit des personenzentrierten Therapeuten. Sie wird de
finiert als die }>inharente Tendenz des Organismus, alle seine Fahigkeiten 
in einer Weise zu entwickeln, die geeignet ist, den Organismus zu erhalten 
bzw. zu fOrdern« (Rogers, 1959). c.s) 

Es ist der Organismus als Ganzes, der diese Tendenz aufweist, die sich in 
vielen Formen au!3em kann. Fur den einen kann sich diese »Forderung des 
Organismus« darin zeigen, dal3 er eine Beziehung ver11.ndert, den Partner.oder 
den Beruf wechselt; bei einem anderen mag es darum gehen, sich in seiner ge
genwartigen Lebensweise starker zu engagieren. FUr die eine Person mag es 
wichtig sein, barter flir eine materielle Besserstellung oder vermehrte Verant
wortung Zll arbeiten; ein anderer wird vielleicht seine Verpflichtungen redu
zieren und seine Anstrengungen drosseln, sich mit geringeren Einkiinften zu
friedengeben und wenigerkostspielige Interessen pflegen. Der eine mag aus
drucksfahiger und farbiger werden, die andere empfaaglicher und stiller. 

Unter glinstigen Bedingungen kann man sich auf die evolutionare Weis
heit aller Lebewesen stlitzen, um die Fahigkeiten eines Menschen so zu 
entwickeln, daB sie ihm als lndividuum und als Mitglied der measchli
chen Gesellschaft in konstruktiver und kreativer Weise dienen. 

D ie Theorie der personenzentrierten Therapie 

Der Tug, den Rogers als Geburtstag der personenzentrierten Tberapie 
ansieht, ist der 11. Dezember 1940. In einem Vo11rag an der Universitat 
von Minnesota stellte er an diesem Tag einen radikal anderen therapeuti
schen Ansatz vor, indem er versuchsweise Neuere Konzepte in der Psy
chotherapie skizzierte, die sich »Viel starker auf das individuelle Streben 
nach Wachstum, Gesundheit und Anpassung« stlitzen. Die Therapie 
stellt sich damit die Aufgabe, den Klienten* in einer Weise »zu befreien, 

* Die Bezeichnungen »Klient« und »Patient« werden hier synonym verwendeL 
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da13 er zu normaJem Wachstum und zur Entwicklung fl:l.hig wird«. Dieser 
neueAnsalz, so ktindigte Roger; an, »legt groJ3ereo Wert ... auf den Oe
filhlsaspekt der Situation als auf die intellektuellen Aspekte«. Er betone 
auch »die unmhtelbare Situation« starker als »die Vergangenheit des Ein
zelnen« und hebe »die therapeutische Beziehuog selbst als Wachstumser
fahrung« hervor (Rogers, 1974, S. 8). 

In den folgenden zwanzig Entwicklungsjahren unternahm die Oe
sprachspsychotherapie (OPT} alle Anstrengungen, um ilue Orunclsatze 
auf eine wissenscbaftliche Basis zu stellen. Durch empirische Untersu
chungen wurden die Voraussetzungen zur Verwirklicbung der Ambitio
nen dieser »neueren Therapie« in Theorie und Praxis gewissenhaft for
muliert. Zurn spateren Erfolg di~ser Theorie mogen ihre Einfachheit, ihre 
einleuchtenden Hypothesen, die Untcrsti.itzung <lurch die Forschung und 
ihre uberzeugende Prasentation beigetragen haben, die ihr auf den Oebie
ten wie der Sozialarbeit, der Seelsorge, in den Selbsthilfebewegungen und 
im Bildungswesen Uber die Klinische Psychologie hinaus Oeltung ver
schaffteo. 

Obwohl Erklarungen der OPT in vecschiedenen vereinfachten Fonnen 
in der Fach- und Laienpresse erschienen sind und in zahllosen Lehrbil
chern verbreitet wurden, stellt die luzideste und praziseste theoretische 
Zusarmnenfassung nach wie vor jener Beitrag dar, der Ende der ftinfziger 
Jahre filr die Untersuchung der American Psychological Association Uber 
den Stand und die Entwicklung der Psychologie in den Vereinigten Staa
ten verfaBt wurde. Dieser Aufsatz erschien unter dem Titel »A Theory of 
Therapy, Personality, and Interpersonal Relationshlps as developed in the 
Client-Centered Framework« (Rogers, 1959). 

Die Theorie JaJ3t sich kurz folgendermaJ3en zusammenfassen. Der 
Klient erscbeint in einem unruhigen Zustand der Inkongruenz: einer Dis
krepanz zwischeu seinem Selbst, so wie er oder sie es wahrnimmt, und 
dem tatsachlichen Erleben des Oesamtorganismus (all dem, was sich in ei
nem besUmmten Augenblick im Organismus abspielt und dem BewuBt
sein potentiell zuganglich ist). Das Selbst oder Selbstkonzept wird defi
niert als die »organisierte, konsistente, vorgestellte Gestalt, bestehend aus 
Wahrnehmungen der Merkmale des ' Ich' und Wahrnehmungen der Be
ziehung des 'lch' zu anderen und zu verschiedenen Aspekten des Lebens 
sowie der Werte, die diesen Wahrnehmungen beigemessen werden« (Ro
gers, 1959, S. 200). 
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Der Vorgang, durch den sich eine Person dieser Inkongruenz bewu/3t 
wird, und aucb <las Mittel, <lurch das diese Oiskrepanz reduziert wird 
wurde schliel3lich als_ Erleben (experiencing) bezeichnet (Oendlin, 1978; 
Oendlin et al., 1968; Oendlin, 1961. <6J 

Erleben wir definierl als ein korperlich empfundener Vorgang konkre
ter, aktueller Geschehnisse, auf die sich die Person immer direkt beziehen 
kann. Wenn man z. B. einem verwirrten Zuhorer das eben Oesagte in an
deren Worten vermitte1n mochte, muf3 man auf die empfundene Bedeu
tung nach innen horchen, die Oendlin als unmittelbaren Bezugspunkt be
z~ichnet. Man kann zu unterscbiedlichen Worten gelangen, die sich mit 
d1esem unmittelbaren Bezugsobjekt verknUpfen und aus denen man eine 
neue Aussage formulieren kann. Dieses Achten auf einen unmittelbaren 
sich verscbiebenden Bezugspunkt bezeichnet Oendlin als Fokussieren~ 
Auf diese Weise kann eine Person ihr Erleben, das im Wissen Worten und 
Begriffen tiberlegen ist und eine Richtschnur zur Begriffsbildung dar
stellt, entdecken und harmonisch damit leben. Erleben kann schweigend 
geschehen, in einer Begegnung mit einer anderen Person oder bei der In
teraktion mit einem Therapeuten. 

E in Studium des Erlebens des Klienten im Verlauf seiner Therapie er
gab nicht our Hinweise auf die Voraussetzungen fur eine wirksame Thera
pie, es Jieferte auch einen MaJ3stab zur Bewertung des in der Therapie er
zielten Fortschritts. Eine Proze./3skala wurde entwickelt (Rogers & Rablen, 
1958), die es ermoglichte, die Fortschritte des Klienten in einer Richtung 
zu ermitteln, die von Fremdbestimmung (»sollte«), dem Wunsch anderen 
zu gefallen und nur die Bedtirfnisse anderer zu befriedigen, hin zu Selbst
bestirnmung und Komplexit.at des Klienten, zu Offenheit filr Erfahrungen 
und Vertrauen und, in der Theorie, zu groJ3erer Akzeptanz anderer 
filhrten. 

Die OPT-Forscher konzentrierten ihre Studien darauf, was der Thera
peut tun konne, um diesen therapeutischen Prozel3 zu fordern. Durch das 
Studium des Tonfalls, des verbalen Verhaltens, der KOrperhaltung und 
Gestik gelang es den Forschern festzustellen, wann der Therapeut den 
Klienten genau w1d sensibel verstand. Die Forscher bewerteten aber auch 
die Wa.rme und Bedingungslosigkeit der positiven Wertschatzung, die 
dem K11enten entgegengebracht wurde, und das Ausma13, in dem sicb das 
innere Erleben des Tberapeuten mit seinem auJ3eren Verhalten deckte. Die 
Wahrnehmungen des Klien ten von diesen E igenschaften des Tberapeuten 
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wurden auch durch dessen eigene Angaben verifiziert. Die Forschungser
gebnisse deuteten darauf hin, daf3 diese drei Faktoren - Empathic oder 
Einfilblung, Wertschiitzung oder bedingungsfreies, positives Akzeptieren 
und Kongruenz oder Echtheit - beim Therapeuten vorhanden waren und 
vom Klienten wah1·genommen wurden, wenn die Therapie erfolgreich 
war. Kurz vor Beginn der sechziger Jahre wurde die Theorie der OPT auf 
folgenden Nenner gebracht, auf den man sich verlief3: Die angeborenen 
HeilungsjlJhigkeiten und die Selbstverwirklichungstendenz (Aktualisie
rungstendenz) werden in einer zwischenmensch/ichen Beziehung freige
setzt, in der der Therapeut in der Beziehung kongruent (echt) isl, eine be
dingungslose positive Wertschlftzung gegeniiber dem Klienten empflndet 
und zu einem einfah/samen Versttindnis des inneren Bezugsrahmens des 
Klien ten fahig isl, und in der der Klient - der sich wniichst in einem Zu
sland der Inkongruenz befindet, verletzbar oder angsterfiillt isl - die be
dingungslose positive Wertschiitz-;ung des Therapeuten fiir ihn und sein 
einfuhlsames Versttindnis zumindesr in minima/em Maj)e wahrnimmt 
(Rogers, 1959, S. 213). 

Forschungsstudien der Einzeltherapie bekraftigten wiederholt diese 
Theorie, ohne sie allerdings beweisen zu kOnnen (Rogers el al., 1967; 
Thusch, 1978). E ine neun Jahre spater vorgenommene Nachuntersuchung 
schizophrener Klienten, iiber die Truax und Mitchell (1971) berichteten, 
zeigte zum Beispiel, daf3 jene Patienten, deren Therapeuten hohe Werte in 
bezug auf Verstandnis, Warme und Bchtheit erzielt hatten, viel Hinger oh
ne stationare psychiatrische Behandlung auskamen als jene, deren Thera
peuten bei diesen lndizes schlecht abschnitten. Die parallelisierte Ver
gleichsgruppe lag in ihren Ergebnissen zwischen diesen bdden Extrem
werten, was darauf hindeutet, daf3 Patienten, deren therapeutische 
Beziehung wenig Ein fOhlung, Warme und Echtheit entbalt, mOglicher
weise ohne jegliche Therapie besser dran gewesen w!iren (S. 328-329). Bei 
ihrer Skhtung des veroffentlichten Beweismaterials ·in bezug auf die 
Wirksamkeit von Psychotherapie gelangten Truax und Mitchell nicht zu 
dem SchluB, dall die Therapieim Schnitt erfolgreicb gewesen sei. Sie fol
gerten jedoch, daf3 der Therapeut, welcher Schule er auch angehoren 
moge, Wirkung erzielt, sofern er einfiihlsam und echt ist und sich eines 
Urteils uber seinen Klienten enth1Ut. 
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Der gegenwartige Stand : Notweindig, aber nicht ausreichend? 

Die oben referierten Voraussetzungen der personenzentrierten Thera
pie sincl als notwendig und ausreichend erkH.lrt worden (Rogers, 1957). 
Selten wird die Notwendigkeit dieser Bedingungen in Frage gestellt. Tat
sachlich wird die Fahigkeit zur Einfiihlung, Akzeptanz und Echtheit in 
unterschiedlichem Ausmaf3 als grundlegend fiir die meisten Psychothera
peuten (einschlief31ich Verhaltenstherapeuten und Psychoanalytiker) an
gesehen. 

Es ist jedoch b is her noch nicht Uberzeugend nachgewiesen warden, daf3 
ein erfolgreiches Ergebnis des therapeutischen Prozesses garantiert ist, so
fem diese Voraussetzungen erfiillt sind. Wissenschaftler, die sich mit der 
Wirkungsforschung sowohl der Therapeuten- als auch der Klieotenvaria
blen befa13t haben, kamen zu dem Sch lu/3, dal3 die in der personenzen
trierten Therapie vom T herapeuten geforderten Voraussetzungen a ls sol
che nicht ausreichen, um ein positives Ergebnis zu gewahrleisten (Parloff, 
et al., 1978; Garfield, 1971). Bei seiner Analyse der Forschungsstudien der 
Jetzten fO n fundzwanzig Jahre seit der offiziellen Formulierung der perso
nenzentrierten Therapie konnte Watson (1984) keine einzige Untersu
chung finden, die die H ypothesen angemessen Uberprtifte. Die GU!tigkeit 
der Theorie ist somit durch die wissenschaftliche Forschung noch nicht 
nachgewiesen. 

Nicht nur die Porschung mul3 erst noch das Ausreichen der in dieser 
Theorie enthaltenen Bedingungen fiir eine erfolgreiche Therapie nachwei
sen, auch die klinische Praxis der Psychotherapie (von der die Theorie 
weitgehend abgeleitet wurde) deutet darauf hin, dal3 viele Psychothera
peuten nicht an sie glauben. 

ln einer von der American Psychological Association in Auftrag gege
benen Befragung der praktizierenden Psychotherapeuten in den Vereinig
ten Staaten berichteten Norcross uod Wogan (1983) da/3 es »Sehr wenige 
Anh:lnger« der personenzentrierten Therapie (OPT nach Rogers) gebe. 
Mehr als 30 Prozent der Sparte 29 (Psychotherapie) und mehr a ls 40 Pro
zent der Sparte 32 (humanistische Psychologie) bekannten sich zu einer 
eklektischen Orientierung, womil sich diese Kategorie als die gro8te er
wies. <7) 

Aul3erdem erklarten viele Anh~nger der OPT einschlief31ich einiger von 
Rogers' engsten Mitarbeitern: »lch halte diese Voraussetzungen fUr not-
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wendig, aber nicht ausreichend«. So wenden sie psychoanalytische Deu
tungen, Hypnose und Gestalt-Obungen an, arbeiten mit Tugtraumtechnik 
(katathymes Bilderleben), geben Hausaufgaben, benutzen Doppelbin
dungs-Aussagen und analysieren Traume - im allgemeinen in Einklang 
mit den neuesten technischen Trends - in dem Bestreben, die LUcken in 
Rogers' Ansatz auszufilllen. 

Selbst unter ihren BegrUndern wird die GPT als ein Ausgangspunkt be
tracbtet, von dem der Tberapeut zu ergiebigeren Methoden vorstollt. Eu
gene Geodlin ist ein typisches Beispiel dieser Haltung: »Was ich i.iberwie
gend tue«, erklart er, »ist, im Stil der GPT zuzuh6ren. Aber dabei versu
che ich immer, der Ant wort auf die Frage naherzukommen: Was ist dieses 
innerliche Nichtwollen, das der Klient ausdrlickt? Was haben wir noch 
nicht geh6rt? Kannst du das unmittelbar spilren? ... Ich reagiere eine 
Weile personenzentriert, wenn ich merke, dal3 der KLient bereit ist, mir ei
ne ganze Geschicbte zu erzablen ... dann unterbreche ich ihn ... und sa
ge ... 'Seien wir jetzt einmal still und versucben zu spilren, was innerlich 
los ist '.« Gendlin benutzt eine Technik, die er als Fokussieren bezeichnet, 
um den KJienten dahin zu bringen, »das Ganze zu spUren«, und ihm zu 
helfen, »die Rander wahrzunehmen, die noch unklar sind« (Monteiro dos 
Santos, 1985). 

Es konnte also sein, dall die Theorie der personenzentrierten Therapie, 
weil sie nicht entsprechend revidiert bzw. durch relevante Forschungen ge
klart wurde, zu stagnieren begonnen hat. Ich bin nicht daran interessiert, 
eine erschlaffende Theorie bloO mit neuer Vitalitat aufzupumpen. Aber 
ich interessiere micb filr die Grundfrage, die die personenzentrierte T be
rapie immer zu beantworten versuchte : »Wie kommt eine wirksame The
rapie zustande?« Aus den Beitragen der personenzentrierten Therapie ist 
bereits eine Menge Uber den Therapeuten bekannt, aber wenig Uber den 
Klienten und den eigentlichen Vollzug seiner therapeutischen Beziehun
gen, und noch weniger Ober die Rolle von Kultur bzw. Gesellschaft und 
die Einflilsse des auOeren Rah:nens und deren Auswirkungen auf eine ef
fektive Psychotberapie. Ohne weitere Erforschung des Phtinomens der 
wirksamen Therapie ist bier nicht viel mehr moglich, als diese Faktoren 
und ihre Beziehung zu wirksamer Therapie eingehender zu beleuchten . 
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Der Tberapeut und seine Methode 

Es spricht fiir die Psychotherapeuten, dal3 sie standig bereit sind ihren 
Ansatz z u revidieren, in dem Bestreben, ibren Beitrag (das, was ;ie tun 
oder nicht tun) im Sinne einer erfolgreichen Psychotherapie zu verbes~ 
ser~. Tberapeuten erfinden, modifizieren und integrieren standig ver
schiedenste neue Tuchniken in die therapeutische Praxis. Zu Beginn dieses 
Jahrzehnts waren mehr als 250 dokumentierte psychotherapeutische 
Techniken bekannt (Herink, 1980). <B> 

In ihrem Uberblick Uber den psycbotherapeutischen Erkenntnisstand 
behaupten Bergin und Lambert (1978), dall etwa zwei Drittel der neuroti
schen Patienten in ambulanter Behandlung, welcher Spielart auch immer 
eine merkliche Besserung aufweisen. Viele Tuchniken scheinen zu funk~ 
ti_onieren. O~wohl also viele Menschen aus der Psychotherapie Nutzen 
ziehen, hat s1ch der Zustand mancher offenbar durch die Behandlung ver
schlechtert (Bergin, 1967). Obwohl Therapeuten grol3en Wert auf ihre 
Techniken legen und den therapeutischen Erfolg oder Millerfolg auf die 
Anwendun~ best_immter Methoden zurtickfilhren (Hadley + Strupp, 
1976), hat s1ch keme Methode als heilkraftig erwiesen, und manche konn
ten sogar schadlich sein. 

'frotz untadeliger Anwendung werden mancbe Techniken, die ihren An
bangern Grund gaben, an sie zu glauben, spiller von anderen als ineffek
tiv bewertet. Aullerdem beweist die Thtsache, dal3 sich eine Behandlung ei
ne Zeitlang eines guten Rufs erfreute, nicht , dal3 ihr Effekt auf die theore
tische ErkJarung zurilckzufilhren ist, die von ihren Anbangern abgegeben 
wird. Man sollte nicbt vergessen, da13 zum BeispieJ Mesmers Tuchniken 
von der franzOsischen Regierungskommission nicht deshalb abgelehnt 
wu rden, weil sie unwirksam waren, sondern weil die Erklarungen Mes
mers, wie sein Verfahren wirkte, nicbt verifiziert werden konnten. 

In der Geschicbte »erfolgreichern mediziniscber Behandlungen sto13t 
man auf renomrnierte und angesehene Arzte, die voll Selbstvertrauen un
ter anderem Krokodilkot, Froschsperma, EunuchenfeU, zerquetschte Flie
gen, Pastillen aus getrockneten Vipern, Pelze, Federn, Haare, menschli
cben Schwei/3, 01 aus Ameisen, menschliches uod tierisches Blut und Ex
kremente und Moos verschrieben, das vom Schadel des Opfers einer Ge
walttat gekratzt wurde (Shapiro, 1971). 

In nicht allzu ferner Zeit waren Eintauchen in kaltes Wasser, Auspeit-
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schen, Desorjemierung der Patiencen, indem man sie in alle Richtungen 
scbwang, Elektroschocks und Du rcbtrennung der Stirnlappen des Ge
hirns mit einem Eispickel beliebte und »wirksame« Bebandlungsformen 
fii r psychische StOrungen. 

Der an flingliche Erfolg (oder Glaube an den Erfolg) vieler dieser B~ 
handlungen hing zweifellos von komplexen Faktoren ab, die in alien Psy
chotherapien eine Rolle spielen. Es geht mir nkht darum, frOhere Metho
den oder Theorien zu verurteilen; ich mochte Jecliglich darauf hinweisen, 
da/3 der Erfolg, der ihr beschieden ist, und der Glau be des Anwenders an 
seine eigene Metbode nicht ootwendigerweise bedeuten, dafl die akzep
tierte Interpretation des Phanomens objektiv richtig ist. Was den Vorteil 
dieser Umstande betrifft, so bemerkte William James (1948): »Die Wis
senschaft ware noch lange nicht so fortgeschritten, wie sie ist, wenn das 
leidenschaftliche Verlangen Einzelner, ihre eigenen Oberzeugungen be
statigt zu bekommen, aus dem Spiel geblieben wlire .. . « (S. 102). 

Da13 Psychotherapeuten ihre Tucbniken verteidigen, filr sie werben und 
dazu neigen, ihre eigenen fragwilrdigen Methoden anderen als liberlegen 
anzusehen, kann auf brennenden Ehrgeiz oder Selbsttauschung dieser 
Therapeuten zuruckzuftihren sein, es kann aber auch mit deren Erfolg zu 
tun haben . Die folgende Geschichte ist ein gutes Beispiel flir letztere MOg
lichkeit. fm J ah re 1930 veroffentlichte Franz Boas die Autobiographie von 
Quesalid , einem Kwakiutl-Indianer aus der Gegend von Vancouver in Ka
nada. Quesalid, ein Skeptiker, der die Tricks des Schamanismus studieren 
und entlarven wollte, wurde von einem Schamanen aufgenommen und in 
seine Methoden eingeweiht. Quesalid lernte die heiligen Gesange, Metho
den, um Erbrechen auszu!Osen, und den Einsatz von Spitzeln, um Jnfor
mationen Uber die Krankheiten verschiedener Leute zu erhalten. Vor al
lem vervollkommnete er sicb in folgender Tuchnjk: der Schamane verbirgt 
ein paar Flaumfedern im Mund und, nachdem er in seine Zunge gebissen 
hat, damit sie blutet, saugt er am K6rper des Patienten und spuckt 
schlieBlicb den »blutigen Wurm« als Beweis daflir aus, dal3 die Infektion 
beseitigt wurde. 

Bevor Quesalid seine Nachforschungen abgeschlossen hatte, wurde er 
an das Bett eines Kranken gerufen, der von ihm getraumt hatte. Niemand 
war schockierter als Quesalid, als die von ihm angewandte Behandlung 
wirkte. Doch er ftihrte die H eilung darauf zuriick, daJ3 der Patient »so fest 
an seinen Thaum von mirn geglaubt babe. 
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Quesalid war noch erstaunter, als er die Methoden von Schamanen der 
benachbarten Koskimo-lndianer kennenlernte, die sich gar nicht die Mu
he machten, blutige Federn als Beweis der ausgetriebenen Krankheit vor
zuzeigen, sondem blof3 etwas Speichel in ihren Handtellern vorwiesen. In 
Vorwegnahme der gegeowartigen Auseinaodersetzungen zwischen rivali
sierenden psychotherapeutischen Schulen, fragte sich Quesalid: »Worin 
besteht der Wert einer solchen Methode? Das kann keine echte Behand
Jung sein. Welche T heorie steht dahinter?« Spater behandelte Quesalid er
folgreich eine Frau, bei der die Methode der Koski.mos versagt hatte. 
Durch seine Methode gab er der Patientin etwas. Seine Rivalen behaupte
ten nur, die Krankheit beseitigt zu haben. Nicht nur das, seine Methode 
funktionierte. Danach entlarvte er alle Scharlatane und ihre »falschen 
Methoden«, entwickelte Stolz auf seine Leistungen und verteidigte seine 
Heilmethoden unbeirrbar gegen alle konkurrierenden Verfahren (nach 
Levi-Strauss, 1967). 

Auch die personenzentrierte Therap:e bezog Kraft aus ihren Leistungen 
und filhrte einen Grof3tei1 ihres Brfolges auf ihre Methoden zurilck. Ro
gers war so tiberzeugt, daf3 sein Ansatz etwas Besonderes sei, daf3 er, als 
ibm ein Student, Fred Fiedler, ein Forschungsprojekt vorschlug, welches 
zeigen konnte, da/3 erfolgreiche Theraµeuten verschiedener Schulen in ih
rer therapeutischen Praxis mehr Abnlichkeit miteinander Mitten als mit 
weniger erfolgreichen Praktikem ihrer eigenen Schule, diesem zur Ant
wort gab, »er Wi.irde dieser Untersuchung keinen ·a1auben schenken, 
selbst wenn sie das Resultat zeitige, das ich voraussagte« (Kirschenbaum, 
1979, s. 204). 

Fiedlers Untersuchung (1950) ergab tatsachlich, daf3 die therapeutische 
Praxis weit bekannter Therapeuten der psychoanalytischen, personenzen
trierten und Adlerschen Schule grof3ere Ahnlichkeit miteinander hatte als 
mit derjenigen von Novizen ihrer eigenen Fachrichtung. Das Eingreifen 
oder Nichteingreifen des Therapeuten, seine Aktivitat oder Passivitat, 
verhinderte nicht die Entstehung einer gu ten therapeutischen Beziehung, 
in der die Experten unter anderem sensibel flir die Gefiihle des Klienten 
blieben, wabrend der Nichtexperte eher dazu neigte, sich seinen eigenen 
Anliegen zuzuwenden. Die versierterer. Therapeuten begriffen besser, was 
der Klient mitzuteilen versuchte und welche Bedeutung dies fi.ir ihn hatte. 
Die Fiedler-Studie bestatigte zwar nicht Rogers' Oberzeugungen, stiltzte 
aber letztlich doch seine Tbeorie. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, da/3 
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die spezielle Technik und Ausbildung des Therapeulen fiir seinen Erfolg 
in der Psychotherapie nicht wesentlich zu sein scheinen, sondern daB er
folgreiche Therapeuten an einer gemeinsamen therapeutischen Basis teil
zuhaben scheinen, die es rnit sich bringt, daB sie den KJienten verstehen. 

Obwohl sich kein Ansatz den anderen als ilberlegen erwiesen hat, 
scheint Psychotherapie imr:ier noch wirksamer zu sein, als gar nichts zu 
tun. In einer Studie, die die psychoanalytische Therapie mit der Verhal
tenstherapie verglich, stellten beispielsweise Sloane und Mitarbeiter 
(1975) fest, daB drei Patientengruppen , von denen die eine psychoanaly
tisch behandelt wurde und die andere verhaltenstherapeutisch, wlihrend 
die dritte aus Patienten be:.tand, die lediglich auf eine Warteliste gesetzt 
wurden, a lle »eine signifikante Besserung ihrer angefi.lhrten Symptome 
aufwiesen« . Es bestand kein erheblicher Unterscrued im G rad der Besse
rung zwischen der psychoanalytischen und der verhaltenstberapeutischen 
Gruppe. Beide behandelten Gruppen wiesen jedocb signifikant grojlere« 
Fortschritte auf a ls die Wartelistegruppe. 

Interessanl ist die Feststellung, daB zwischen den erfolgreicheren Pa
tienten und ihren Therapeuten eine gewisse Kompatibilitat bestand. ln 
der psychoanalytischen Therapie waren die Patienten, die grol3ere For~
schritte machten, ihren ThP.rapeuten sympathischer. Sie glichen den i.ibb
chen Patienten des Therapt!uten mehr und wurden als »fi.ir die Behand
lung geeignet« angeseben. 1n der Verhaltenstherapie batten clie Patienten, 
die sich besserten, Therapeuten, die ))Sich in ihrer Gegenwart wohlfi.lblten 
und sie interessant fanden«. Obwohl das Verhalten der Therapeuten in der 
psychoanalytischen und der verhaltenstherapeutischen Beha~d~ung. gan.z 
verscrueden war (so waren die Verhaltenstherapeuten zum Beisp1el v1el d1-
rekliver und redeten mehr), »bewerteten die erfolgreichen Klien ten in bei
den Therapien die personliche lnteraktion mit dem Therapeuten als das 
wichtigste E lement ihrer BehandJung«. . 

In ihrer beachteten Dbersicht kommeo auch Smith, Glass & MiJler 
(1980) zu dem Schlul3: »Verscruedene Formen von Psychotherapie (verbal 
oder verhaltensbezogen, psychodynamisch, personeo-zentriert o.der sy
stematische Desensibilisierung) bewirken keine Besserung versch1edener 

Art oder unterschiedlicheo Grades«. 
Auch eine Studie von Gomes-Schwartz (1978) bestatigt die Hypothese, 

daB die Tecbnik des Therapeuten nicht der wesentliche Faktor fi.ir d~s Er
gebnis der Therapie sei. Filnfunddreil3ig leicht bis ma3ig gestOrte 1unge 

50 

Manner wurden auf einer rotierenden Basis drei Gruppen von Therapeu
ten zugeteilt. Zehn Patienten hatten es mit P sychiatern zu tun, die im 
Schnitt mehr a ls dreiundzwanzig Jabre Erfabrung in analytischer Thera
pie aufwiesen; zehn weitere wurden von Psychologen mit durchschnittlich 
fUnfzehn Jabren E rfahrung in erlebensorientierter (von Rogers beeinflu13-
ter) Psychotherapie behandelt; und filnfzebn wurden Universitatsprofes
soren zugeteilt, die vor durchschnittlich siebzehn Jahren promoviert bat
ten und den Ruf genossen , daJ3 man mit ihnen gut tiber Probleme reden 
konne, die aber keine Ausbildung in Psychotherapie batten. Die Pcofesso
ren gehorten den Fachbereichen Mathematik, Englisch, Geschichte und 
Philosoprue der Universitat an. 

Die therapeutiscben Verfahrensweisen unterschieden sich betrachtlich 
voneinander. Die Therapeuten verbrachten mehr Zeit als die UniversiUits
professoren mit der Erforschung der psychodynarniscben Wurzeln der 
Probleme ihrer Patienten. Die Professoren und die erlebensorientierten 
Therapeuten waren warmer und personlicber in ibren Beziehungen zu den 
Patienten a ls die analytiscben Therapeuten, aber die Ergebnisse waren in 
jeder Gruppe dieselben. Die SchJuBfolgerung lautete: »UngeschuJte Pro
fessoren bewirkten als Therapeuten im aUgemeinen ebensoviel Besserung 
wie erfahrene Psychologen und P sychiater. Darilber runaus hingen die Va
riablen, die die zuverlassigste Voraussage Uber Fortscbritte gestatteten, 
nicht mil therapeutischen Techniken zusammen, sondem mit der positi
ven Einstellung des Patienten zu seinem Tberapeuten und dem Engage
ment, mit dem er oder sie sich um Veranderung bemilhten« . Die Einstel
lungen des Klienten sowie seine Beziehung zum Therapeuten spielen in er
folgreicher Psychotherapie ebenso eine Rolle. 

Zur Zeit der Niederschrift dieses Kapitels schliel3en clie National Insti
tutes of Mental Health cine secbsjahrige Untersuchung von 240 Patienten 
und 28 Thei:apeuten in drei geograpruschen Regionen der Vereinigten 
Staaten ab, in der die Wirksamkeit von zwei Formen einer kurzen Psy
cbotherapie mit einer Chemotherapie (bei der das Antidepressivum Irni
prarnin verwendet wurde) bei der Behandlung von Depression verglichen 
wurde. Die vorlaufigen Berichte deuten darauf hin, daB die zwei Psycho
therapien, die kognitive Verhaltenstherapie (die sich darauf konzentriert, 
Patieoten zu helfen, unrealistisch negative Ansichten und verzerrte Denk
muster zu revidiei:en) wie die »Beziehungstherapie« (die den Patienten 
aufbaut und ibm hilft, seine Beziehungeo zu verbessern) und die medika-
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menrose Behandlung alle gJeich gut funktionierten; nach der Testperiode 
von secbszehn Wocben waren die Symptome ernster Depression bei mehr 
als der Hiil fte der Patienten verschwunden. 

Bedeutet dies, dall es keine Rolle spielt, was getan wird? Nein. In der 
NIMH-Studie wies eine Kontrollgruppe, die Plazebos und verbale Unter
sttitzung und Ermutigung erhielt, einen Rilckgang der ernsten Symptome 
nur bei 29 Prozent der Patienten auf. Dies entspricht dem erwarteten Pla
zeboeffekt. Es ist vielleicht bilfreich zu wissen, inwiefern sich die verschie
denen Ansfitze - aus der Perspektive des Phl1nomens wirksamer Thera
pie geseben - einander annahern. So revidiert die »kognitive Tberapie« 
vielleicbt mangelhafte Denkmuster in einer therapeutischen Beziehung, 
wahrend die »Beziehungstberapie« mC>glicherweise eine warme und er
mutigende Beziehung bietet, in der fehlerhafte Denkmuster korrigiert 
werden konnen. 

Personlichkeit, Einstellungen und Uberzeugungen des Therapeuten 

Die Methoden des Therapeuten kC>nnen also zu einem Zeitpunkt und 
an einem Ort erfolgreich sein und Beifall finden und sich anderswo als un
wirksam erweisen oder sogar als Betrug verurteilt werden. Au13erdem 
konnen Therapeuten mit ganz unterschiedJichen Methoden Erfolg baben. 
Auch Persooen, die in der Anwendung einer anerkannten psychothera
peutischen Metbode ungeschult sind, kann es gelingen, eine therapeuti
sche Wirkung zu erzielen. Das deutet darauf hin, da13 Methoden zwar ih
ren Platz haben, aber da13 sie allein die Wirksamkeit nicht erklaren kC>n
nen und da/3 zu den anderen FaJ...'ioren, die moglicherweise beceiligt sind, 
die Einstellung des Klienten, die Beziehung zwischen Tberapeut und 
Klient und die Haltungen des Therapeuten zfilllen. Mil den Beitragen des 
Klienten und seiner Beziehung zum Therapeuten werde ich mich spater 
auseinandersetzen. 

In dem Bestreben, das Ergebnis von Psychotherapie mit Aspekten des 
Therapeuten in Beziehung zu setzen, wurden unzahlige Untersuchungen 
durchgeftihrt. Studiert hat man unter anderem die theoretische Orientie
rung des Therapeuten, seine Ausbildung, Erfahrung und soziale Kompe
tenz, seine Selbsterkenncnis und seine verbaJen Reaktionen , seine Inteo
tionen, sein Interesse an den Patienten und am Bebandlungsprozel3, seine 
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Brwartungen und sein Selbstvertrauen, seine Einstellungen und Gefilhle 
gegenOber den Patienten, seinen Sprachstil und seine PersC>nlichkeit, 
Oberzeugungen und Werte sowie sein Prestige, seine Rassen-, Geschlechts
und KJassenzugehorigkeit, sein Wissen, seine physischeAttraktivitat und 
seine Art, sich zu kleiden. <9> Bis heute haben alle Versuche, eine einzige, 
mit dem Therapeuten zusammenhangende Variable mit einem erfolgrei
chen Ergebnis der Psychotherapie in Verbindung zu bringen, nicbts ge
fruchtet. 

Wie bei jeder Unternehmung ist wahrscheinlich auch die Psychothera
pie davon abhangig, wie gut der Therapeut das anzuwenden versteht, was 
er gelernt hat. Aber sie dOrfte auch davon beeinflullt sein, wer der Thera
peut ist - seine Werte, Einstellungen, Oberzeugungen und audere per
sC>nliche Eigenschaften. Bei einer Untersuchung fOhrender Praktiker und 
Forscher in der Psychotherapie wurden zum Beispiel Pers6nlichkeitsman
gel des Therapeuten wie Feindseligkeit, Hang zur Ausbeutung, Mi/3-
brauch von Autoritat, tibermiilliges Bedilrfnis, Menschen zu verandern, 
samtlich von den Experten als Ursachen therapcutischer MiBerfolge in
kriminiert. Holle Angstwerte wurden ebenfalls mic Therapeuten in Ver
bindung gebracht, die Uber geringere Kompetenz verfilgen (Bandura, 
1956). Auf der anderen Seite lal3t eine Studie von Bergin und Solomon 
(1970) vermuten, da/3 Therapeuten, die relativ frei von Mi13behagen und 
selbstsicher im Umgang mit anderen sind , ihren Klienten grol3eres Ver
standnis entgegenbringen. Mehr Sicherheit und Vertrauen in bezug auf 
iluen therapeutischen Ansatz und grbl3ere Flexibilitat bei der Herstellung 
von Beziehungen entsprechend der Situation wurden ebenfalls als Quali
taten erfolgreicher Therapeuten angegeben (Baum et al., 1966). Bandura, 
Lipsher + Miller (1960) stellten fest, dall zum Beispiel die Einstellung des 
Therapeuten zur Aggression einen tiefreichenden Eintlull auf die Erfah
rungen des Klienten in der Therapie haben kann. Tberapeuten, die Ag
gression offen aul3ern, und ein geringes Bedilrfnis nach Zustimmung ha
ben, neigen diesen Forschungsergebnissen zufolge eher dazu, den Klien
ten zu AggressionsauJ3erungen zu ermutigen. Klienten und Therapeuten 
scheinen in dieser Hinsicht zu kooperieren. Die Klienten neigen eher da
zu, ihre Aggressionen zu verdrangen oder in andere Bahnen zu lenken, 
wenn der Therapeut dieses Theroa vermeidet. 

Ein Therapeut zu sein, setzt voraus, dall man seine eigene Personlich
keit im Griff hat. Das Ringen eines T herapeuten mit der Philosophie der 
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personenzentrierten Therapie und letztlich seinen eigenen Oberzeugun
gen und Werten, wl1hrend er sich in diesem Ansatz vervollkommnet, geht 
aus diesem personlichen Bericht hervor: »Die Technik«, schreibt Yoder, 
»scheint tauschend leicht zu erlemen. Dann beginnt man zu Oben. Bin 
faJsches Wort hier und da. Man spiegelt nicht genau das GeftihJ, sondern 
spiegelt stattdessen den InhaJt. Es ist schwierig, mit Fragen umzugehen. 
Man ist in Versuchung zu deuten. Nichts scheint so gravierend , daB man 
es nicht <lurch weitere Obung ausbtigeln konnte . ... Erst aUmahlich dam
mert es einem, dal3 die Technik, wenn sie recht hat, ein Geftibl der Wiirme 
voraussetzl. Man beginnt zu spi.iren, dal3 die Einstellung das Entscheiden
de ist. Jedes kleine Wort ist nicht so wichtig, wenn man die richtige akzep
tierende und nachsichtige EinsteUung zumKlienten hat .... Aber das sind 
immer noch diese schwiel,"igen Fragen des Klienten. Er weill einfach nicht, 
was der nclchste Schritt sein soll. Er bittet einen um eine Andeutung, ir
gendwelche MOglichkeiten; schlie.lllich wird von einem erwartet, et was zu 
wissen; wozu ist man sonst da? ... Dann beginnt man zu zweifeln. Die 
Technik ist gut, aber ... geht sie weit genug? Funktioniert sie wirklich bei 
den Klienten? 1st es richtig, jemanden im Zustand der Hilflosigkeit zu be
lassen, wenn man ihm den Ausweg zeigen konnte? .. . Denn bier wird et
was von einem gefordert, was keine andere· Person t un oder aufzeigen 
kann - und zwar, sich und seine Einstellungen zu anderen rigoros zu pri.i
fen. Glaubst du wirklich daran, dal3 alle Menschen Uber ein kreatives Po
tential verfilgen? DaB jede Person ein einzigartiges lndividuum ist und 
daB sie allein zu ihrer eigenen lndividualitat findeo kaon? Oder glaubst 
du im Grunde, daB manche Personen von 'negativem Wert' sind und dal3 
andere schwach sind und voo 'klilgeren', 'starkereo' Meoscben gefilhrt 
und unterrichtet werden mi.issen? Du beginnst zu begreifen, dal3 diese Be
ratungsmethode keine Beschrankung auf Teilbereiche zuHUlt. Sie ist mehr 
als bloBe Beratung, denn sie erfordert die erschopfendste, tiefgreifendste 
und umfassendste Koosistenz. In anderen Methoden kann man sich 
Werkzeuge schmieden und zur Hand nehmen, wenn man sie braucht. 
Aber wenn echte Wertschatzung und Permissivitat meine Werkzeuge sind, 
dann erfordert dies nichts weniger als die gauze, vollstandige Personlich
keit. Und selbsl zu wachsen, stellt die allergro.llten Anspri.iche an einen« 
(Kirschenbaum, 1979, S. 158-159). 

Arthur Combs (1986)1 ein anderer Mitbegri.inder der personenzentrier
ten Tberapie, ist davon iiberzeugt, dal3 die Scbltissigkeit des Oberzeu-

54 

~ungs~ystems des T11erapeuten ein wichtiger Faktor in der Psychotherapie 
ist. Seme Untersuchungen deuten darauf hio, da/3 sich gute Therapeuten 
von schlechten »signjfikan t durcb die Beschaffenheit ihrer Wahrneb
mungsorganisation und ihres Oberzeugungssystems unterscbeiden«. Er. 
bemerkt, da.13 man zum Beispiel nicht lerne, Klienten zu therapieren, son
d~rn dal3 man lerne, ein Tberapeut zu werden. Frank (1974) hat ebenfalls 
d1e »Yorstellungswell« des Therapeuten als durchgangigen Faktor in alien 
Psychotherapien bezeichnet. <10> 

Oendlin beschreibt, wie er den Olauben a n den konstruktiven Aspekt 
des Menschen erlebt - jenen Olauben, der die Grundlage der personen
zentrierten Therapie bildet: »Man verlii/3t sich auf etwas im Klienten das 
d~s e~gentlich Heilende ist, der ProzeB, die Veranderung, das Wacbsen, 
die B1Jdung von neuem Gewebe. Und lange Zeit hindurch sieht man das 
rucht, man verla13t sich blol3 darauf ... , dann kon1mt es« (Monteiro dos 
Santos, 1985). 

Spektakulare Belege aus Untersuchungen des Plazeboeffekts in der 
Medizin deuten darauf bin, da/3 dieses intensive lnteresse, das der Thera
peut seiner eigenen Entwicklung, seiner Arbeit und seinen Patienten ent
gegenbringt, auch ein wichtiger Aspekt der Wirksamkeit von Psychothe
rapie sein konnte. t11> 

Plazebopillen sind ihrer Definition nach unwirksam in bezug auf die 
Pharmakologieder Erkrankung. Mit Plazeboeffekt bezeichnetman dem
nach in der Medizin die Linderung von Symptomen bzw. die Heilung ei
ner Krankheit, die sich aus Ursachen ergibl, welche durch die biologi
schen Theorien, die man hinsichtlicb der Behandlung hat, nicht erkJarbar 
sind. Die Faktoren, die zur Besserung des Patienten <lurch den Einsatz 
von Plazebos beitragen, etwa Fakloren, die mit dem Arzt und seiner Be
ziehung zum Patienten zusammenbangen und die in der Medizin als un
wirksam gelten, konnen in der Psychotherapie als ursiichlich angesehen 
~erden. Tutsacblich konnte man die Verabreicbung von Plazebos sogar als 
eme Form von Psychotherapie anseben (Frank, 1973). Der Plazeboeffekt 
in der arztlichen Behandlung psychiscber sowie physischer StOrungen 
wird somit in diesen Fal len zu einer Bestatigung der Psychotherapie als 
Behandlungsfonn. 

Der Verdacht, da.13 die Person des Therapeuten eine wesentliche Rolle 
fi.ir die erfoJgreiche Therapie spieJt, wird in verbli.iffender Weise <lurch die 
Beobachtung bestatigt, dal3 Arzte bei der Verabreichung von Plazebos 
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hochst unterschiedliche Wirkungen erzielen. So erwies sich zum Beispiel 
einer voo vier Arzten, die Patienten mit ZwolffingerdarmgescbwUren un
wirksame Tabletten verschrieben, als dreimal erfolgreicher als die ilbrigen 
(Sarles, Camette + Sahel, 1977). Eine andere Untersuchung ergab, dal3 
die verlinderte Haltung eines Arztes.im Verlauf der Behandlung - an
fangs scheinbarer Enthusiasmus, spater Desinteresse - den anfanglichen 
Fortschritt hypertonischer Patienten bei der Senkung ihres Blutdrucks im 
Laufe der Behandlung mit einem Nieswurzpraparat umkehrte, das wenig 
von seiner erwarteten Wirksamkeit zeigte (Shapiro, Myers, Reiser, Ferris, 
1954). Einer der erstaunlichsten Berichte tiber den offenbaren Einflul3 der 
Erwartung (oder vielleicht des Glaubens) des Arztes an das Behandlungs
ergebnis wird durch den folgenden Fall veranschaulicht. Nachdem ein 
Ant die positive Wirkung eines neuen noch experimentellen Medika
ments auf die Asthmasymptome eines Patienten festgestellt hatte, erserzte 
er dieses durch ein Plazebo, in der Hoffnung, die Wirksarnkeit der Drage 
dadurch verifizieren zu konnen. Als der Patient Ober erneute Symptome 
klagte, erbat der Arzt von der Pharma-Firma eine weitere Lieferung des 
wirksarnen experimentellen Praparats. Man teilte ihm mit, daJ3 das expe
rimentelle Medikament de facto ein Plazebo gewesen war (Ornstein + So
bel, 1987) ! Die einzige offenkundige Variable, die mit der erfolgreichen 
Bebandlung zusammenhing, war, da13 der Arzt an die Wirksamkeit des 
neuen Medikaments glaubte. 

Die SubtiliUit der Wirkung des Arztes wird weiter durch die Erkeontnis 
veranschaulicht, daB die intuitive Annahme des Arztes, er verabreiche in 
einem Doppelblindversuch ein wirksames Medikament und keio Plazebo 
mit der Besserung des Patienten korrelierte. An diesem Versuch nahme~ 
311 cbronisch schizophrene Patienten teil, die Chlorpromazin, Promazin 
oder ein Plazebo erhielten. ObwohJ sich kein Zusammenhang zwischen 
der Besserung der Medikation ergab, und obwohl der Arzt nicht wul3te, 
welche Substanz er verabreichte, zeigte es sich, dal3 die Besserungsquote 
hoher war, wenn der Arzt vermutete, daJ3 der Patient ein aktives Medika
ment erhalte, als wenn er glaubte, dal3 er ein Plazebo bekam (Engelhardt 
+ Margolis, 1967). 
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Der veroachlassigte KJient 

Nicbt nur die Personlichkeit, die Einstellungen und Oberzeugungen, 
der Enthusiasmus und die Intuition des Therapeuten scheinen offensicht
Jich fiir einen erfolgreichen therapeu~ischeo Prozell von Belang zu sein, 
die gleichen Qualitaten des Klienten wirken sich ebenfalls auf das Ergeb
ois aus. In der Medizin wirkt vermutlicb die Hoffnung des Patienten bei
lend, wahrend eine Einstellung der Hilflosigkeit den Weg zu Krankheit 
und selbst zum Tod bahnen konnte (Seligman, 1975). In der Psychothera
pie werden erfolgreiche Ergebnisse begleitet von der positiven Einstellung 
des Patienten zum Therapeuten und dem Engagement, mit dem der Pa
tient an seiner Veranderung arbeitet (Gomes-Schwartz, 1978). 

Nicht zuletzt die Erwartungen des Patienten sind filr seine Reaktion auf 
die Behandlung bedeutsam. So wurden zum Beispiel bei Patienten aus ei
ner Kultur, die Wert auf Anstrengung, Konzennacion und Innovation 
legt, mehr medikamentenabh!!ngige Yer!inderungen durch zwei Plazebo
Kapseln' erzielt als durch eine (Blackwell, Bloomfield + Bunsber, 1972). 
Patienten, die in drei aufeinanderfolgeoden Zwei-Wochen-Perioden ver
schiedene Plazebos erhielten, bessert<"n sich bei dieser konzentrierten und 
abwechslungsreichen Behandlung mehr als solche, die im gleichen sechs
wochigen Zeitraum weniger Abwechslung erlebten und irnmer dasselbe 
Plazebo verabreicht erhielten (Shapiro, 1971). 

Oberraschenderweise beeinflussen sogar Aul3erlichkeiten wie die Pil
lenfarbe das korperliche Erleben des ?atienten, offenbar im Einklang mit 
einer unterschwelligen Erwartungsha!tung. So erhielten zum Beispiel 56 
Studenten einer medizioischen Fakultat in einer Demonstration Umschla
ge mit rosa oder blauen Kapseln, die keine pharmakologisch wirksamen 
Stoffe entbielten, iiber die aber gesagt wurde, dal3 sie beruhigende oder 
anregende Wirkung batten. Es traten dann bei den erwarteten 30 Prozent 
der Teilnebmer auf die Medikamente zurOckgefilhrte Veranderungen ein; 
dabei wurden die rosa Kapseln bliuJiger mit einer anregenden und die 
blauen Kapseln mit einer sedierenden Wirkung verkniipft (Blackwell, 
Bloomfield, Bunsher, 1972). 

In einer Untersuchung, bei der Plazebos anstelle von Schlaftabletten 
verwendet wurden, erwiesen sich blaue Thbletten bei Frauen als wirksa
mer, orange dagegen bei Mannern. Bei einem Tusc des Beruhigungsmittels 
Oxazepam liel3 sich die Angst wirksamer durch eine grtine Tablette als 
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durch eine rote oder gel be vermindern; Depression sprach am besten auf 
eine gelbe Thblette an (Shapiro, 1971). 

Die Erwartung des Patienten - oder vielleicht ist es besscr zu sagen, die 
Selbstheilungsfahigkeit des Patienten - kann einen sehr starken Einflul3 
auf sein E rleben ausUben. Eine an Obelkeit und Erbrechen leidende Pa
tientin erhielt zum Beispiel eine »neue und auflerst wirksame Wunderme
dizin«; sowoW ihre klinischer als auch ihre subjektiven Symptome gingen 
unmittelbar danach zuriick. Die »Wundermedizin«, die man ihr gegeo die 
Obelkeit verabreichte, war in Wirklichkeil ein bekanntes Praparat zur 
Auslosung von Erbrechen (Wolf, 1950)! Von Plazebos werden iibrigens 
auch die verschiedensten tox.ischen Nebenwirkungen berichtet (Beecher, 
1955). 

Eine pikante Beobachtung in der Psychotherapie zeigt sich auch in der 
Plazeboforschung: die korperlichen Anzeichen des Patienten und seine 
Annahmen stehen in Widerspruch zueinander. In einem Forschungspro
jekt von Park + Covi (1965) wurde fUnfzehn neu aufgenommenen neuro
tischen Patienten mitgeteilt, <laB sie eine Woche lang ein Plazebo erbalten 
wiirden und dafl danach eine weitere BehandJung erfolgen werde. »Diese 
Pillen ohne Medizin, nur aus Zucker«, sagte man ihneo, »haben anderen 
geholfen, und wir glauben, dal3 sie auch Ihnen heJfen werden«. Die Pa
tienten wurden angewiesen, d reimal taglich zu den Mahlzeiten eine Kapsel 
einzunehmen. Wie die Bewertungen durch Arzt und Patient anhand von 
vier verschiedenen Kriterien zeigten, besserte sich der Zustand aller fii nf
zehn Patienten, die an der Behandlung teilnahmen, betrachtlich. Es ist 
aufschlu13reich, wie dje Patienten ihre E rfahrung deuteten . 

Ein Patient war nach eine! dramatischen Besserung Uberzeugt: »Das 
war nicht Zucker, das war Medizinl« Ein anderer meinte: »Das sind keine 
Zuckerpillen, denn sie haben gewirkt!<( Die Sprache des KOrpers ist unwi
derlegbar. Auch die Autorit~t des Arztes ist nicht erschUttert, da sich ihr 
Zustand besserte; und nachdem sie sich nicht vorstellen konnen, Fort
schritte zu machen ohne M edizi n einzunehmen, kommen die Patienten ' . 
zu dem Schlul3, dal3 die Praparate vertauscht worden sein mi.issen. Da/3 ihr 
Organismus die Autorittit des Arztes untersti.llzt und am Heilungsproze/3 
mitgewirkt hat, reicht nicht aus, um ihre Uberzeugungen und Erwartun
gen zu widerlegen. GrundJegende Annahmen und Dberzeugungen mUs
sen sich also auch durch erfolgreiche Psychotherapie nicht unbedingt 
andern. 
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Eine andere Patientin, die i.iberzeugl war, dafl die Pillen keine Arznei 
enthielten, ignorierte die Feinheiten der medizinischen Theorie und 
wandte sich den erwarteten Resultaten zu. Sieging ohne Frage von An
fang an davon aus, dafl ihr die Pillen helfen wi.irden, ihr »seelisches 
Gleicbgewicht« wiederzufinden, was auch geschah. 

Andere Patienten integrieren undurchschaubare Zusammenhange of
fenbar, indem sie auf eine symbolische Ebene ausweichen oder ihnen ri
t~eUe Bedeutung verleihen. Der Erfolg kann davon abhangeo, wie nahe 
die Behandlung dem ri tuellen Arzt-und-Patient-Gefiihl kommt das fiir 
sie vorhanden sein mul3, um geheilt zu werden. Als sie die Pille~ erhielt, 
bemerkte eine Patientin: »Warum konnten die helfen? Weil es fur die 
Mens~hen, sooft sie eine Pille nehmen, ein Symbol ist, daB sich etwas 
oder Jemand um einen kOmmert und drei oder viermaJ am Tug an einen 
denkt?« 

Eine andere Patientin, die den Arzt als ermutigend empfand, kam 
ebenfalls zu dem Schlul3, daJ3 es eine »moralische U nterstOtzung« bedeu
tet, eine Pille »mit der richtigen Binstellung« zu nehmen. SchUel3lich 
meinte sie: »!ch glaube, ich hatte selbst viel damit zu tun, um ehrlich zu 
sein, durch Selbsterkenntnis: Indem ich mir klarmachte, dal3 ich rnich 
selbst unter Kontrolle halten mu/3te, um die richtige EinsteUung bei mir 
aufrechtzuerhaJten«. 

Eine andere sagte: »Sooft ich eine Pille nahm, dachte ich an meinen 
Arzt, und wie es mir geht. Es erinnert einen einfacb daran, dafl man ver
sucht, sich selbst zu verandern«. Diese Beispiele sind sehr aufsch1u13reich 
dafOr, wie I<.lienteo Behandlung erleben. 

Eine Patientin, die die Behandlung nicht abschlofl, schied wegen einer 
Krise mit ihrem Mann aus, der sich Ober sie lustig gemacht hatte, weil sie 
Geld filr »Zuckerpillen« ausgebe. Ihre Zielsymptome hatten sich ver
starkt. 

Versuche, die Personlichkeit zu definieren, die dazu neigt, auf den Pla
zeboeffekt anzusprechen, haben die Verwirrung nur noch vergr013ert. So 
ist es den Untersuchtmgen nicht gelungen, zum Beispiel Suggestibilitat, 
PersOnlichkeit, Alter oder Geschlecht der Patienten mit der Reaktion auf 
den Plazeboeffekt zu korrelieren. Nocb komplizierter wird die Angele
genheit dadurch, dal3 maocbe Patienten bei einem ersten Versuch nicnt re
agieren, wohl aber beim zweiten MaJ. Manche sprechen in einer Gruppe 
starker an aJs in der Einzelbehandlung (Knowles + Lucas, 1960). Es exi-
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stiert sogar ein Bericht Uber einen Patienten, der von PJazebotabletten ab
hangig wurde (Mintz, 1977) ! 

Die einzigen klaren Anzeichen filr einen moglichen Plazeboeffekt beim 
Patienten sind Angst, Erregung und Schmerzen; diesel.ben Indikatoren, 
die man in der Psycbotherapie festgestellt hat. Gallagher (1953) konsta
tierte beispielsweise, da/3 Patienten mit geringen Angstwerten nicht dazu 
neigen, sich auf den personenzentrierten Therapieprozel3 einzulassen und 
stattdessen ausscheiden. Daher die Hypothese von Angst beim Klienten 
in der Theorie der Gesprachspsychotherapie. 

Bin weiterer Anspruch der Theorie der personenzentrierten Therapie, 
dal3 >>der KJient zumindest in einem minimalen Ausmal3 wahrnimmt (dal3 
der Therapeut dem Klienten bedingungslose Wertschatzung entgegen
bringt und dal3 sich der Therapeut in den inneren Bezugsrahmen des 
Klienten einfiihlen kann)«, hat nicht so sehr ein Interesse an der Mitwir
kung des Klienten verraten, sondern wurde vielmehr als ein Signal gewer
tet, dal3 die Therapie »wirkt«. Dal3 der Klient die Einfilhlung und die be
dingungslose Wertschatzung des Therapeuten wahrnimmt, ist eine not
wendige Voraussetzung in der Theorie der Gesprachspsychotherapie. Auf 
welche Weise kann aber der KJient das Erleben des Therapeuten wahrneh
men? Mufi der Klient nicht Empatbie verstehen und empfinden konnen. 
um Empathie wahrzunehmen ?<12> Kann er sich in der Beziehung zum 
Therapeuten ebenfalls in diesen einftihlen? Die Praxis der personenzen
trierten Tberapie konzentriert sich auf den Klienten; die Theorie und For
schung hat sich in erster Linie mit dem Therapeuten beschaftigt. Der 
Klient wird verteidigt, als edel gepriesen und als ein Vorbild hingestellt; 
ironischerweise finden wir jedoch in der GPT-Forschung und -theorie sel
ten, dal3 der Klient als vollwertiger Partner betracbtet wird, und wir wis
sen wenig tiber seinen Bcitrag. 

Paradoxerweise hat die personenzentrierte Tberapie vie! dazu beigetra
gen, um den Status der Klienten in den Augen professioneller Helfer zu 
erhOhen. Zurn Tei! dank der VerOffentlichungen von Rogers werden die 
Patienten heute Ofter als Menschen mit Gefiihlen und lntelligenz respek
tiert, die eigene Ziele verfolgen und die Fahigkeit haben, Entscheidungen 
in bezug auf ihr Leben zu treffen. 

In einem Loblied auf die Interaktion zwischen Patient und Therapeut 
schreibt Rogers : »Der therapeutische ProzeJ3 .. . ist a ls synonym mit d~r 
gefilhlsmaBigen Beziehung zwischen Klient und Therapeut anzusehen. 
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Die Therapie besteht im Erleben des Selbst in verschiedenster Weise in ei
ner emotional bedeutungsvollen Beziehung zum Therapeuten. Den Wor
ten - sowohl des Klienten als auch des Beraters - wird minimale Bedeu
tung zugeschrieben, verglichen mit der gegenwartigen emotionalen Bezie
hung, die zwischen den beiden existiert« (Rogers, 1951, S. 172). 

Gleichzeitig ist die entschieden therapeutenzentrierte Voreingenom
menheit in der Konzeption dieser »bedeutungsvollen Beziehung« sowohl 
in der Forschung wie auch in der Theorie der personenzentrierten Thera
pie nicht zu tibersehen. Zu dieser Schlul3folgerung braucht man nicht al
lein aufgrund der offenkundig zentralen Rolle des Therapeuten im 
Ursache-und-Wirkung-Gefilge der Therapie selbsl zu kommen, sie geht 
auch aus der Forschung hervor. »Wir entdeckten, dal3 wir genau identifi
zieren konnten«, erklarte Rogers (1980) stolz, »welche Reaktion des The
rapeuten einen ergiebigen FluJ3 bedeutsamer Aul3erungen oberflachlich 
und unfruchtbar werden liel3« (S. 138). Die Perspektive dieser Forschung 
ist die folgende: »Der Therapeut bewirkt einen ergiebigen Flul3 bedeutsa
mer Aufierungen seitens des Klienten; schauen wir jetzt, wie er das 
macht«. Quinn (1953) unterstreicht die Voreingenommenheit dieser Per
spektive, wenn er die verblilffende Erkenntnis zum Besten gibt, der Grad 
an Empathle in einer personenzentrierten therapeutischen Beziehung 
konne zuverlassig allein aus den Au.Perungen des Therapeuten abgelesen 
werden, ohne dal3 man ilberhaupt die Aussagen des Klienten kenne. 

In einer erfolgreichen Therapie findet zweifellos ein komplexer Prozel3 
der Empathie statt. Barrett-Lennard (1981) hat Empathie als Ftinf-Pha
sen-Zyklus konzipiert: empathjsche Haltung, empathische Resonanz, ge
aul3erte Empathie, empfangene Empathie, Feedback (Ri.lckmeldung). 
Der Therapeut konzentriert sich somit, empfindet etwas, aullert diese Ge
ftihle I Gedanken, der Klient hat das Geftihl, verstanden zu werden, und 
zeigt dem Therapeuten durch seine Fortschritte in seinem Streben nach 
Selbsterkenntnis, dafl sie auf dem richtigen Weg sind. Wie kann man je
doch beurteilen, dal3 der Therapeut »die personliche Vorstellungswelt« 
des Klienten betreten hat und »vortibergehend im Leben des anderen Jebt 
und sich behutsam als ein selbstsicherer Begleiter des Klienten in dessen 
innerer Welt bewegt« (Rogers, 1980, S. 147), ohne auch nur in Betracht zu 
ziehen, was der K/ient sagt bzw. filhlt? Dberraschenderweise lieB diese 
verbltiffende Aul3erung weder die Forschungsmethodik fragwtirdig er
scheinen noch weckte sie Zweifel an der Bedeutung des Therapeuten; Ro-
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gers wertete Quinns Erkenntn.is vielmehr als Bestatigung flir die Auffas
sung, dall Empathie vom Therapeuten geboten wird und dall er filr die 
Empathic in der Beziehung verantwortlich ist (Rogers, 1980, S. 147). 

Obwohl das nicbts an dem therapeutenzeotrierten Denken geandert 
hat, das in den Erklarungen der personenzentrierten Tberapie vor
herrscht, wurden eioige wichtige Untersuchungen iiber den Beitrag des 
Klienten durchgefilhrt. Seeman (1954), ein Mitarbeiter von Rogers, fand 
heraus, dal3 der Erfolg in der Psychotherapie eng mit einer starken und 
wacbsenden gegenseitigen Sympathie zwischen Therapeut und Klient zu
sammenbangt. Stoler (1963) wies nach, dal3 die »Liebenswtirdigkeit« des 
Klienten mit dem Erfolg in der Therapie verknUpft ist. Auch Lipkin 
(1954) steUte fest, dal3 Klienten, die als sympathisch empfunden wurden, 
gro13ere Erfolge in der Therapie erzielten. <•.3> Diese Befunde wurden da
bingehend interpreLiert, dal3 sie die Notwendigkeit der ungeteilten Wert
schatzung seitens des T herapeuten bestatigten. Wenig Bedeutung wurde 
dagegen der Brkeontnis beigemessen, daJ3 gegenseitige Sympathie alle Be
ziehungen besser funktionieren laBt, nicht bloJ3 therapeutiscbe, und dal3 
der Klient zum therapeutischen Ergebnis ebensoviel beitragen konntc wie 
der Therapeut. 

Bestimmte Arlen von Klienten konnen zu bestimmten Zeiten bestimm
te tberapeutische Ansatze validieren. So deutet zum Beispiel die Wir
kungsforschung der personenzentrierten Therapie darauf bin, daJ3 Perso
nen, die die Therapie mit der Fahigkeit und Neigung beginnen, in ihrem 
lnnern nach der Ursache und der LOsung ihrer Probleme zu suchen, und 
die ein starkes Bedilrfnis haben, mit Menschen in Beziehung zu treten, die 
besten Cbanceo haben, Fortscbritte zu erzielen. Klienten, die »ilberma13ig 
beherrscht« sind und die Ursache und LOsung ihrer personlichen Proble
me aujJerhalb suchen, ziehen mit geringerer Wabrscbeinlichkeit Nutzen 
aus dieser Arl von Therapie (Kirtner + Cartwright, 1958). Tumlinson 
und Hart (1962) stellten ebenso wie frilbere Prozellstudien der personen
zentrierteo Therapie (z. B. Walker, Rablen + Rogers, 1960) fest, daJ3 Pa
tienten, die grOl3ere therapeutische Erfolge erzielen, die Therapie fast aus
nahmslos auf einer hOheren Stu fe psychologischer Funktionsflihigkeit be
ginnen als die weniger erfolgreichen. 

Aber die personenzentrierte Therapie ist genau so konzipiert: Meo
scben zu helfen, sich selbst zu helfen, indem sie in ihrem Inneren nach der 
LOsung filr ihre Probleme suchen. Sie legt auch Wert auf die Beziehung zu 
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anderen. Dies mag fil1· alle Therapieformen gelten, die in der Lehre Freuds 
wurze1n. Letztere verschmolz ja die Auffassungen von Charcot (dal3 sich 
die Lebensereignisse auf die PersOnlichkeit und die psychischen Probleme 
des Patienten auswirken) mit den Vorstellungen von William James (dal3 . 
die subjektive, persOnliche Welt des Patienlen von zentraJer Bedeutung 
filr seine psychische Gesundheit ist) zu einer Praxis, die cine tiefgehende 
und loyale Beziehung zum Patienten einschlol3 (Drinka, 1984). 

Manche Forschungsergebnisse, die die EinsteUung des Patienten mit ei
nem erfolgreichen Resultat verknilpften, sind schwierig zu interpretieren. 
Gomes-Schwartz (1978) gelangte zum Beispiel aufgrund ihrer Untersu
chung zu dem SchluJ3, daJ3 »die Beteiligung des Patieoten, abgesehen von 
den Einfllissen sowohl der Sondierungsprozesse als auch der vom Thera
peuten gebotenen Beziehung, einen duTchgehenden Zusammenhang mit 
dem Resultat aufwies<<. Aber da man bei erfolgreichen therapeutischen 
Fallen erwarten wilrde, die Patienten beteiligt und engagiert zu finden, 
fallt es schwer, den Verdacht zu vermeiden, dal3 dies nicht die Ursache 
erfolgreicher Therapie sein konnte, sondern die erfolgreiche Therapie 
selbst. 

Die klin.ischen Erfahrungen lassen an der Behauptung zweifeln, dal3 
der Klient wenig mit der Schaffung der Voraussetzungen fi.ir eine wirksa
me Therapie zu tun babe. So erklart zum Beispiel Barton (1971): »Der 
Klient ist keine leere Tufel, auf die der Tberapeut schreibt, sondern er wird 
vom Therapeuten unterschiedlicb angesprochen und spricht dadurch den 
Therapeuten seinerseits verschiedeo an. So kann ein bestimmter Klient 
beim Therapeuten ein (auch ftir ihn) iiberdurchschnittliches Mall an Sym
pathie, '.Zartlichkeil und entgegenkommeoder, warmer Aufmerksamkeit 
auslOsen; ein anderer Klient veranlallt denselben Therapeuten, vie! starker 
mit seiner kiibJen, objektiven, sachlichen Seite zu reagieren ... Die Unter
schiede, die man als eigentlich vom Therapeuten ausgehend gesehen hat
te, sind mit derselben Berechtigung auch auf den Klienten zurUckzu
fi.ihren«. 

MitcheU, Bozarth + Krauft (1977) haben in ihrem Oberblick Ober die 
Lage der Psychotherapie gezeigt, dal3 Empathic, Wertschatzung und 
Ecbtheit in viel komplexerer Weise mit dem therapeutischen Ergebnis ver
kniipft sind als bloBe Ursache und Wirkung, je nachdem, was der Thera
peut tut. 

DarUber hinaus widerspricht die Forschung auch dem therapeutenzen-
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trierten Standpunkt. Der Einflu/3 des Klienten scheint alles andere als un
bedeutend. Moos und Macintosh (1970) haben zum Beispiel mehrere 
Therapeuten bei der Arbeit mit denselben KJienten studiert und festge
stellt, da/3 die Empathie in gr0!3erem Ma/3 durch den Klien ten und die Si
tuation beeinflul3t wfrd als durch den T herapeuten. Nicht nur die EinfUh
lung, sondern auch die Bewertung der Prognose durch den Therapeuten, 
seine Fabigkeit zur Einsicht und seine Sympathie - all dies schwankte, 
wie sich herausstellte, je nachdem, wie der Therapeut die Motivation des 
Patienten fur die Therapie einschatzte (Wallach + Strupp, 1960). 

Aufgrund der Erkenntnisse, die sie aus ihrer sorgfliltigen Sichtung von 
Forschungsarbeiten gezogen haben, mahnen Smith, Glass + Miller 
(1980): »Die MOglichkeit sollte ernsthafter in Betracht gezogen werden, 
da/3 die Krafte, die den Klienten in der Psycbotherapie heilen und voran
bringen, im Klienten selbst zu finden sind und weniger im Therapeuten 
und dessen Handlungen . Was der Klient in die Psychotherapie einbringt 
- der Wille, ein Problem zu Iosen oder es Ioszuwerden, die Intelligenz, 
Folgen und Zusammenhange zu begreifen, die Kraft, sich Schwachen ein
zugestehen, die Bereitschaft, einem anderen Menschen zu vertrauen -
konnte fOr den Erfolg der Therapie von gro13erem Belang sein als die Fra
ge, ob diese zwanzig Stunden oder zehn dauert, ob andere Klienten im 
Raum sind oder nicht und ob der Therapeut Fritz Perls huldigt oder Jo
seph Wolpe« (S. 188). 

. Sogar in der Verhaltenstherapie haben Untersuchungen ergeben, da/3 
die Wahrnehmung der therapeutischen Beziehung durch den Klienten mit 
dessen Fortschritten zusammenMngt (Ford, 1978). Die Wechselseitigkeit 
dieser Beziebung bleibt den Patienten nicht verborgen. Der Anteil des 
Tberapeuten: In einer Studie Ober verhaltensorientierte Therapie berich
teten Ryan und Gizynski (1971), »die Patienten hatten den Eindruck . .. 
daB die universell hilfreichsten Elemente ihrer Erfahrungen das ruhige, 
wohlwolleode Zuh(}ren des Therapeuten, seine Untersttitzung und Besta
tigung, seine Ratschlage und sein 'Glauben an sie' seien«. Der Anteil des 
Patienten: Die Patienten sind sich auch ihres eigenen Beitrages bewuBt. 
Eine Frau in dieser Untersuchung war mit dem AbschluB ihrer Therapie 
zufrieden, meinte aber, sie sei »bereit, weiterzumachen, weil ich das Ge
ftihl habe, daB (die Therapeutin) gro13en Anteil an mir ninunt, und daB 
ich sie verletzen wtirde, wenn ich wegbliebe ... lch dachte, sie ware von 
mir enttauscht«. Eine andere Patientin »meinte, er (der Therapeut) brau-
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che das Gefiihl des Brfolgs«. Eine junge Frau tlberwand in derselben Stu
die ihre Phobie, um ihrem Therapeuten (den sie als ebenso warmherzig 
und sensibel empfand wie ihren Bruder) zu zeigen, »dal3 ich in Wirklich
keit eioe mutige Person bin«. Eine Fra'J in ihren Zwanzigern meinte, »ihre 
Therapeutin mittleren Alters sei jene Art von Mutter, filr die es sich loh
nen konote, brav zu sein«. 

Die Beziehung 

Der Wert der therapeutischen Beziehung fiir cine wirksame Therapie 
wurde in der Erorterung bereits mehrfach bertihrt. Viele betrachten Ro
gers' Hervorhebung der therapeutischen Beziehung als seine bedeutend
ste Leistung. »Rogers' grol3ter Beitr&g«, erklart einer seiner fahigsten 
Schiller, Farson (1974), »bestand nicht clarin, uns eine Technik zu vermit
teln, um Menschen zu reparieren, sondern darin, eine neue Form, eine 
neue Definition von Beziehung zu schaffen, in der sich Menschen voll
sUlndiger verwirklichen und ihren V/eg selbst bestimmen kOnnen«.<1•> 
Dennoch beruht Rogers' professionelle Sicht der therapeutischen Praxis 
nicht auf der Beziehung, sondern vielmebr auf dem Verfahren des Thera
peuten. Dies wird nirgends besser veranschaulicht als durch seine eigenen 
Worte: »In der personenzentrierten Therapie stehen wir vor der Aufgabe, 
Verhalten vorauszusagen und zu beeintlussen. AJs Therapeuten fohren 
wir bestimrnte einstellungsb~zogene Bedingungen ein, und der Klient hat 
relativ wenig Mitspracherecbt bei der Festlegung dieser Bedingungen ... « 
(Rogers, 1961 b, S. 449). 

Theorie und Praxis der Gesprachspsychotherapie sind somit wider
sprtichJich. Rogers triit fOr eine warme und bedeutungsvolle menschliche 
Beziehung ein (wenn auch besonderer Art), und er beteiJigt sich auch in 
der Praxis daran, soweit der KJient kooperiert und mitspielt. Auf der an
deren Seite ist er der Auffassung, da/3 die professionelle TlHigkeit, die er 
austibt, im wesentlichen vom Therapeuten ausgeht. Das Hauptziel der 
personenzentrierten Therapeuten bestand darin, das Notige zu tun, um 
den Klienten ihre Ziele verwirklichen zu helfen - grob gesprochen, eine 
positivere Einstellung zu sich selbst zu erreichen und im tliglichen Leben 
besser zurechtzukommen. Wenn sie mit ibren Bemtihungen Erfolg hatten, 
wollten Rogers und seine Kollegen wissen, »wie?«. Beobachtungen er-
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gaben bestimmte Einstellungen und Verhaltensweisen des Therapeuten, 
die den Erfolg zu begleiten schienen. Das subjektive Erleben des Tbera
peuteo wurde den Beschreibungen der Faktoren hinzugeftigt, die in er
folgreichen Fallen vorhanden waren. Aber all dies warf nur ein begrenztes 
Licht auf das Phtinomen der erfolgreichen Therapie. Wie sieht der Klfoot 
diese Beziehung? Wie tragt er dazu bei? Wie ist seine subjektive Welt Uber 
das Material hioaus, das er in den Therapiesitzungen prlisentjerte, be
schaffen? Macht er sich ebenfalls die Einstellung zu eigen, »sich um 
Verstaodnis zu bemilhen«? Empfiodet er Empathie, Echtheit, Wert
schlitzung? 

Selbst wenn all dies bekannt ware, vergr013ern subjektive Erklarungen 
des Verbaltens nicht notwendigerweise das Verstandnis des Phlinomens -
das seiner Natur nach das Verhalten und Bewul3tsein der Beteiligteo ver
andert, wenn auch vielleicht nicht ihr,subjektives Erleben. Das subjektive 
Erleben kann h6chst unterschiedlich sein. Sherif und Sherif (1969) vertre
ten zum Beispiel clie Auffassung, dal3 sich die Wahrnehmungen Binzelner 
durch die Wahrnehmungen anderer verandern und »in sozialen lnterak
tionen neue QualiHiten auftreten, die mit den Verhaltenseigenschaften des 
Individuums vor ihrer lnteraktion nicht identisch sind«. Diese Beobach
tung ist in der Tut so verbreitet, da/3 William James (1890) erklarte: »Ge
nau genommen bat ein Mensch soviele soziale Selbste, wie lndividuen 
vorhanden sind, die ihn kennen und eio Bild von ihm in ihrem Bewu13tsein 
tragen«. 

Wir milssen also noch viel mehr Uber die tiefgreifende Beteiligung von 
Therapeut und KJient an einer urnfassenden Beziehung herausfinden. Ein 
besseres Verstandnis der sozialen Faktoren, die bei einer erfolgreichen 
Therapie im Spiel sind, wtirde nicht nur der Theorie der GPT zugutekom
men, es wUrde auch das Verstandnis von Kleingruppen- und Grollgrup
pensituationen erweitern. 

Verborgene Aspekte der Beziebung 

Untersuchungen von Aspekten der Patient-Therapeut-Beziebung wie 
diskrepaote Erwartungen seitens Patient und Therapeut, KompatibiLitli
ten und sogar der psychischen Folgen von sexuellen Kontakten zwischen 
ihnen sowie der Zusammenhaoge zwischen Gegenilbertragungen und 
Empathie und selbst so we'.t hergeholte Korrelationsversuche wie zwi-
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s~hen Augen.farbe und therapeutischem Resultat haben wenig zu unserem 
Bild der Beziehun? in ?er ~rfolgreicben Therapie be.igetragen.(9) 
Dennoc~ muB eme t1efre1chende lnteraktion zwischen Klient und The

rapeut, be1 ~elcher der (vorber als uobeteiligt angesehene) Therapeut zur
Neufo~muherung_der Werte und des Selbstkonzepts des Klienteo beitragt 
u~d be1 der der Khent (von dem bisher angenommen wurde, dal3 er keinen 
~mflu13 da~~uf. babe) zur th~rapeut ischen Empathie beitri:igt, Bestandteil 
emer vo.llsta~d1g~n Bescbre1bung der wirksamen tberapeutischen Bezie
hung sem. Die T1efe der menschJichen Bindung wird vielleicbt nirgends 
besscr v~ranscbaulicht als im Werk von Lynch (1985) und seinen Mitarbei
tern.' Bet der Arbeit mit hypertonischen Patienten entdeckten sie, da/3 sich 
al/em durch das Sprechen Herzfrequenz und Blutdruck erhohen. Diese 
Entdeckung erklart nicht our, warum Psychotherapie und interaktive Be
handlungen bei Bluthochdruck den Zustand des Patienten nur ver
s~hlechterten, <

15
> und h~t inzw!sch~n zu einer erfolgreicben Behandlung 

d1eser Erkrankung gefuhrt, s1e w1rft auch ein Licht auf verborgene 
Aspekte der therapeutischen Beziehung. 

. Eine R~~he von Ex~erimenten ergab ilberraschende Fakten in bezug auf 
d1eses Phanomen. N1cht nur hypertonische Patienten sondern fast alle 
Getest~ten eins~hlieBl~ch gesunder nor maier Mensch en' wiesen beim Spre
chen eme ErhC>hung 1hrer Herzfrequenz und ihres Blutdrucks auf. Bei 
no_rmalen Menschen stieg auch beim tauten Leseo und bei Taubstummen 
bet ~er Kommunikatioo in der Zeichensprache der Blutdruck an. <16> 

Die Veranderungen des Blutdrucks sind offenbar von der sozialen Si
tu~tion abhangig. Der Druckanstfog war bei Studenten zum Beispiel un
g_Ie1ch ?oher, \~enn sie glaubten, mit einem Facharzt zu sprechen, a1s wenn 
s1e me1~ten, _die den Blutdruck messende Person sei ein Studienkollege. 
Wenn _s1ch em freundlicher Hund im Raum befand, war der Blutdruck 
von ~de~n sowohl im Ruhezustand als a uch beim tauten Lesen signifi
kant ruednger. Wenn Besitzer von Haustieren mit einem Versuchsleiter re
detcn, erhOhte sich ihr Blutdruck erheblich. Wcnn sie mit ihren Tieren 
sprachen, veranderte er sicb dagegeo nicht oder sank sogar. Bei passiver 
Entspannung, etwa _wenn die Teilnehmer eine Jeere Wand anstarrten, ging 
der B~utdruck _wemger zurilck, als wenn sie in entspanntem zustand 
Ooldf1schen b~llll. Schwimmen in1 Aquarium zusaben (Lynch, 1985). 

Wenn man sic? 10 entspannter Weise auf die fol3ere Umgebung eiostellt 
oder anderen be1m Sprechen zuhort, HUit der Blutdruck gewohnLich, und 
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der H erzschlag verlangsamt sich. Der Therapeut ist aber nicht bloB eine 
Reizquelle, die auf den Kreislauf des Klienten einwirkt. Durch den Dialog 
entsteht eine Beziehung zwischen ihrem Herzscblag, und die Auswirkun
gen ihrer Beziehung auf ihren Kreislaui bangt zumindest von den Erwar
tungen beider, von der vom jeweils anderen gewahrten Unterstiltzung und 
der aktiven Konzentration auf sich selbst bzw. den anderen ab. »Ein 
Mensch zu sein«, scWieBt Lynch, »bedeutet, durch einen KOrper zu leben, 
der ohne andere Menschen sowohJ biologisch unvollstandig ist als auch 
extrem abhiingig von anderen in bezug auf seine emotionale - das heiBt 
menschliche - Entwicklung und Sinngebung« (1985, S. 276). Im Lichte 
dieser Erkenntnisse kann man sich schwer vorstellen, da.13 es ein Thera
peut vermeiden kOnnte, sich in tiefreichender Weise auf den Patienten ein
zulassen, und daf3 es der Patient seinerseits vermeiden kOnnte, den Thera
peuten und das Ergebnis ihrer Beziebung nachhallig zu beeinflussen. 

Empathic in der therapeutischen Bedehung 

Empathic irn Sinne dessen, was Psychologen im aUgemeinen unter mit
fllhlender Anteilnahme des Therapeuten am Patienten verstehen, ist mit 
verschiedenen Bedeutungen unterlegt worden. Der Anthropologe Clif
ford Oeertz (I 983) erk Hirt, >>die Form und den Druck (des I nnenlebens ei
nes Menschen) zu verstehen, ist eher so, wie ein Sprichwort zu begreifen, 
cine Anspielung mitzukriegen oder einen Witz zu verstehen, als eine 
Oemeinschaft herzusteUen«. Sozialpsychologen haben zwei Arten von 
Empathie unterschieden : die affektive (ich fiihle, was du ftih lst) und die 
kognitive (ich begreife, was du filhlst) (Gladstein, 1983). Der Psychoana
lytiker Heinz Kohut (1978) bezeichnet den Vorgang, eineo anderen zu ver
stehen, als »stellvertretende Introspektion«. Empathie beschreibt er als 
»das menschliche Echo auf menschtiches Erleben«. Webster's Englisches 
Worterbuch erUiutert, da sich das Wort van em und pathos abJeite, bedeu
te Empathie wortlich in-feelings, Einfilhlung. Forschungsergebnisse las
sen vermuten, Empathie bedeute, ein Gefiihl zu empfinden, das mit den 
GefilhJen eines anderen korrespondiert (Corcoran, 1983). 

Rogers verstand Empathie ursprunglich als einen spezifischen BewuBt
seinszustand: »Der Zustand der Empathie, des sicb Einfilhlens«, d~fi
nierte er, »bedeutet , den inneren Bezugsrahmen eines anderen mit Oenau-
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igkeit wahrzunehmen und mit den emotionalen Komponenten und Be
deutungen, die damit zusammenhangen, als ob man der I die Betreffende 
wlire ... Es bedeutet somit, die Verletzung oder die Freude des anderen zu 
empfinden, so wie er sie empfindet, und deren Ursachen so wahrzuneh
men, wie er sie wahrnimmt, aber oh ne je au/3er Acht zu lassen, daf3 es 
so ist, als ob ich verletzt oder erfrcut und so weiter ware« (1959, S. 
210-211) _<17) 

Hier macht ihm die Integration zweier oft widerspriichlicher BewuBt
seinsaspekte zu schaffen : die lineare, von Augenblick zu Augenbtick 
schwankende BewuBtheit von Gedanken und Oefiihlen (Verletzung oder 
Freude empfinden) und die zeitlose Wahrnehmung (die Verallgemeine
rung der Bedeutung, als ob ich verletzt oder erfreut ware). Einfilhlsam zu 
sein, bedeutet in diesem Sinne, im Bewuf3tseinsnul3 des anderen mitzuer
leben und daran teilzuhaben und sich dabei gleichzeitig des gr613eren Zu
sarnmenhangs bewu/3t zu sein, in dem man das tut. Tutsachlich kann man
gelndes BewuBtsein des Kontexts bzw. der Beziehungsmuster mi/3liche 
Folgen haben. So HlBt zum Beispiel die passive Hinnahme von Wider
stand, Flucht- und Vermeidungstendenzen und Negativismus seitens des 
Therapeuten in der Therapeut-Klient-Beziehung sowohl in der analyti
schen Psycbotherapie als auch in der personenzemrierten Tberapie ein 
Scheitern erwarten (Sachs, 1983). 

Obwohl sich die Perspektiven, wie Empathie zu sehen ist, verlindern 
konnen (manche betrachten sie als Technik, andere als ProzeB), laBt sich 
ihr Resultat durch das folgende Beispiel veranschaulichen: 

Ein Mann au/3ert sich in etwas negativer Weise ilber seinen Yater. Der 
Therapeut bemerkt: »Das klingt, als ob Sie verlirgert ilber Ihren Vater wa
ren«. Der Mann antwortet: 

»Nein, ich glaube nicht.« 
»Sind Sie moglicherweise unzu frieden mit ihm ?« 
»Hm, ja, vielleicht.« (in zweifelndem Ton) 
»Vielleicht sind Sie enttauscht von ihm.« 
Der Mann antwortet sofort: »Das ist es ! Ich bin tatsachlich enttauscht, 

daB er kein starker Mensch ist. Ich glaube, ich bin immer van ihm ent
tauscht gewesen, seit ich ein kleiner Junge warn (Rogers, 1980, S. 141-142). 

Der Mann verandert (mit Hilfe des Therapeuten) seine Konzepte in Ein
klang mit inneren Bezugsgrol3en. Er versucbt, Worte zu finden, die sei
nem wechselndem inneren Erleben genau entsprechen. »Genaue Empa-
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thie« - das heiflt, sich in einer Weise zu verh~lten, die me~ ge~aues Ve~
standnis der Erlebnisse des anderen demonstnert-:- kann v1elle~cht ~ulh
viert werden; das Phanomen, dafl zwei Personen emen Augenblick uefen, 
gegenseitigen Verstehens erleben, ist j~do.ch ~cht .selten. J?er fUnfzehn 
Monate alte Michael stritt sich zum Beisp1el rrut semem Sp1elkamera~en 
Paul der zu weinen begann. Michael reagierte, indem er Paul das Sp1el
zeug,ilberliel3, um das sie sich stritten. Paul _LieB sich ~adurch nicht be
schwichtigen, sondern fuhr fort zu weinen. Michael sah ihn Uberlegend an 
und streckte ihm dann seinen Teddybiir hin- das ihm am wertvol~sten.er
scheinende Objekt. Sicher wtirde das Paul trosten. Aber Paul. wem~e 1m
mer noch. Nachdem er einen Augenblick nachgedacht batte, hef Mic~ael 
in einen Nebenraum und kehrte rnit Pauls eigener Schmusedecke zuruck. 
Dal3 er Paul dessen ganz personliche Trostquelle reicbte, brachte dessen 
'fl·anen zum Versiegen (Hoffmann, 1975, S. 141). . 

Dieses Beispicl veranschaulicht nicht nur den tastend.en yersuch, dJe 
Gefi.lhle eines anderen Menschen und ihre Bedeutung nch~tg zu verste
hen sondern auch die aktive Anteilnahme einer Person an eme~ anderen, 
die 'die therapeutische Empathie kennzeichnet. Es gentigt mc~l, de~ 
Klienten etwas nachzufUWen (und es reicht sicher nicht aus, um seine n~
nen zu trocknen); der Therapeut mu13 diese empathischen Mome?te akt1v 
berbeifUbren. So kann man, um sich einfilhlsam zu verhalten, Dmge em
pfinden und sagen, die in anderen ZusarID?enhiingen sonderbar (oder zu
mindest unerwartet) erscheinen mogen (s1ehe Bozarth, 1984). 

Transpersonale E rfahrungen in der Beziebuog 

Therapeut und Klient partizipieren an einem integrativen Erlebnis, das 
die Grenzen des Selbst, sowohl des Klienten als auch des Therap~uten, 
traoszendiert. Bei Empathic kann somit ein besonder~r Bewul3tsem~zu
stand vorliegen. <ts) Dall dies bei Rogers selbst. der ~all ~st, geht aus semer 
eigenen Beschreibung einer eropathischen Episode m emem Beratungs~e
spriich hervor: » ... es beginnt damit bz~. de~ geht voraus, dall man s1ch 
in dje Stimmung versetzt: 'Ich mocbte Jede emzel.ne Bemerk~ng vers.te
hen, die du macbst; ich m6chte wirklicb nache~pfmden, was ~te fUr dich 
bedeutet.' Ich ftihle mich (in diesem Augenbhck) ganz .aus emem Gull, 
v(}llig konzentriert. Dabei beherrscbt mich im gewohnlicben Leben der 
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Gedanke: 'Gott, wie werde ich alles erledigen k{)nnen, bevor ich nach Eu
ropa fliege'. Verstehen Sie, ziemlicb gestreflt. Es ist ein sehr existentieller 
Augenblick, denn wenn ich ein wirklicb gutes Gespriich beende, ist meine 
Erinn~rung ao dieses Gesprach oft sehr unscharf. Spiiter, wenn ich dar
ilber nachdenke, fallen mir Teile davon wieder ein; aber meine intellek
tueHe Seite ist nicht sehr prasent. Nun ja, die intellektuelle Seite ist auch 
vorhanden, aber sie ist ganz auf diesen Augenblick konzentriert, ohne die 
Absicbt, daruber nachzudenken, obne Absicht mir alles zu merken. Alle 
meine Fahigkeiten sind also praseot, glaube ich. Die besten Abschnitte in 
der Therapie sind zeitlose Augenblicke; ich bin mir dann der Zeit nicht 
mehr bewul3t. Aul3er, wenn ich zu einer bestimmten Zeit einen weiteren 
Thrmin habe, dann bleibt im Hintergrund ein Bewul3tsein davon. Bei ei
nem Gesprach vor einer Gruppe verschwindet die Gruppe ziemlich bald 
vollstandig. Sie ist einfach nicht mehr vorhanden. Nur noch wir beide« 
(Monteiro dos Santos, 1985). 

Durch eine konzentrierte Aufmerksamkeit auf »jede einzelne Bemer
kung«, die der Klient macht, ist also die Obliche Realitatsorientierung und 
sein normal er Bezugsrahmen gelockert. ln diesem Zustand verliert Rogers 
die Bewufltheit seiner Umgebung und den Zeitsinn. Wenn er in seine ge
wohnliche Wirklichkeit zurUckkehrt, erlebt er eine Amnesie. Er macht in 
diesen intensiven und vitalen Augenblicken somit einen veranderten Be
wul3tseinszustand durch (Shor, 1959; Ludwig, 1967). Dazu ist zu bemer
ken, dal3 Rogers' kritische Fahigkeiten ebenfalls in Funktion sind, dafl es 
sich also nicht um eine Art von Trance oder geistiger Besessenheit han
delt, sondem um eine disziplinierte Erfahrung. Tutsachlich ist seine Pra
senz in diesem Zustand offenbar gesteigert, nicht vermindert. Rogers 
(1957 a) bemerkte, dafl er sich zu keiner anderen Zeit »so als ganzer oder 
derart ganz als Person« fiiWe, wie in seinen therapeutiscben Gespriichen. 

In den letzten Jahren hat Rogers eingeraumt, daJ3 der Klient ebenfalls 
mitihm an diesem Bewul3tseinszustand teilhabe. Er sagte: »lch habe den 
Eindruck, dal3 in den besten Augenblicken der Therapie bei beiden ein 
veriinderter Bewu13tseinszustand da ist. Dall wir im Grunde beide ein klei
nes bil3chen transzendieren, was wir normalerweise sind, und da/3 eine 
Kommunikation erfolgt, die wir beide nicht verstehen und die sehr zu 
denken gibt« (Heppner, Rogers + Lee, 1984). 

Dartiber hinaus kommt er (und zweifeUos auch der Klient) in Kontakt 
mit einer transpersonalen Bewu13theit. Ober diese Augenblicke, in denen 
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Rogers einen empathischen Zustand mit einem anderen erlebt, sagte er 
auch: »Uber die unmittelbare Botschaft der betreffenden Person hinaus 
wie auch immer diese Iauten mag, ist da das U niverselle. . ; man hat als~ 
gleichzeitig die Genugtuung, diese Person zu horen, und die Befriedi
gung, das eigene Selbst in Kontakt mit universellen Wahrheiten zu verneh
men« (Rogers, 1980, S. 8). 

Da/3 auch die empathische Sensibilitat des Klienten und andere Wahr
nehmungen in der therapeutischen Erfahrung gesteigert sind, geht aus 
Forschungsbefunden bervor. Dittes (1954) zeigte, wie sensitiv der Klient 
veranderte HaJtungen beim Therapeuten wahrnimmt. Man verwendete 
den psychogalvanischen Reflex zur Messung von Angst-, Bedrohungs
oder Alarmreaktionen, beim Klienten und stellte fest, da/3 sich die AnzahJ 
abrupter galvanischer Hautreaktionen signi fil<ant erhohte, sooft die Hal
tung des Therapeuten auch nur geringfi.igig weniger akzeptierend war. 
Der Glau be des Psychotherapeuten an die Fahigkeit des Klienten, sich in 
einer positiven Richtung zu verandern, konnte somit auch ein Bestandteil 
der Beziehung auf der biologischen Ebene sein. 

Worauf ein gro/3er Teil dieser Erkenntnisse hindeutet, ist, da/3 jeder 
Mensch die Fahigkeit zur Selbstheilung besitzt und dal3 zu den Faktoren . 
die diese unterstutzen, die Erwartungen, Oberzeugungen und Einstellun~ 
gen des Patienten zahlen. Wir miissen noch viel mehr Ober die Klienten 
u~d die Funktionsweise ihrer Selbstheilungsmechanismen in Erfahrung 
bnngen. Sobald wir Ober dieses Wissen verfiigen, werden sich das wfin
schenswerte therapeutische Verhalten und der optimale aul3ere Rahmen 
fiir eine wirksame Therapie vie! deutlicher abzeichnen. 

Die Kultur 

SobaJd dle personenzentrierte Therapie grof3ere Erfolge erzielte, konnte 
es nicht ausbleiben, da/3 sie auch die Fragestellungen benachbarter Gebie
te aufgriff. So diskutierten beispielsweise Rogers und Skinner fiber die 
Frage der menschlichen Willensfreiheit, wahrend Rogers und May die 
Frage erorterten, ob der Mensch von Natur aus gut oder bC>se sei. Rogers' 
Debatten mit echten Theologen wie Paul Tillich fanden geringeres In
teresse. 

Die Kontroverse zwischen Rogers und Skinner Uber die Frage, ob d~r 

72 

Mensch einen freien Willen habe, endete wie zu erwarten unentschieden. 
Rogers meinte 1962 abschliel3end: ~>kh stimme mit Dr. Skinner vollig 
Oberein - daf3 der Mensch, aus einer wissenschaftlichen, objektiven Per
spektive quasi von aullen betrachtet, durch seine genetischen und kulturel
len Einfltisse determiniert ist. Ich habe andererseits auch erklart, dal3 in 
einer vollig anderen Dimension Dinge wie Freiheit und Wahlmoglichkeit 
etwas liul3erst ReaJes sind . . ; fi.ir mich ist dies eine vollig andere Dimen
sion, die nicht leicht mit dem deterministischen Standpunkt vereinbar ist. 
Ich sehe darin eine vergleichbare Situation wie in der Physik,, in der man 
beweisen kann, da/3 es ftir die Wellentheorie des Licbts Belege gibt; dassel
be gilt aber fiir die Partikeltheorie. Beide stehen in Widerspruch zueinan
der. Sie sind bei unserem gegenwlirtigen Wissensstand nicht miteinander 
vereinbar; aber ich glaube, man wtirde das eigene Bild der Physik unnotig 
einschranken, wenn man eine dieser beiden Theorien leugnete und nur die 
andere akzeptierte. Und genau im gleichen Sinn ... betrachte ich diese 
zwei Dimensionen beide als real, obwohl sie in einer paradoxen Beziehung 
zueinander existieren« (Kirschenbaum, 1979, S. 268-269). 

Rollo May (1982) kritisierte Rogers wegen dessen Au/3erung: »Die kul
turellen Einfliisse sind die eigentlichen Ursachen schlecbter Verhaltens
weisen ... ; fiir mich ist der Mensch essentiell konstruktiv in seiner 
Grundnatur, aber beschadigt <lurch seine Erfahrungen« (Rogers, 1981). 

»Aber woraus besteht denn diese Kultur«, fragt May, »wenn nicht aus 
Menschen wie du und ich? ... Es gibt kein Selbst auJ3er in der Interaktion 
mit einer Kultur und keine Kultur, die nicht aus Selbsten besteht.« May 
folgert daraus: »lch meine deshalb, da/3 das Bose in unserer Kultur auch 
die Reflexion des Bosen in uns selbst ist und umgekehrt«. 

Mays Begriff des Diimonischen veranschaulicht seine Position bin
sichtlich der menschlichen Natur: »Das Damonische ist der Orang in je
dem Lebewesen, sich selbst zu behaupten, sich durchzusetzen, zu erhalten 
und zu vermehren ... «. Da dies Rogers' Konzept der Aktualisierungsten
_denz nicht zu widersprecben scheint, dlirfte die Auseinandersetzung weni
ger die Frage betreffen, wie der Mensch ist; ja nicht einmal, wie er sein 
sollte; die Crux ihrer Meinungsverschiedenheit scheint die Frage ztt be~ 
treffen, welche Grundqualitaten man ihm zuschreiben sollte. Offensicht
lich haben sie das Problem von Helvetius aufgegriffen. ttebt man das Gu
te oder Bose am Menschen hervor, dann wird dies gutes oder hoses Ver
halten zur Falge haben. In Einklang mit der sie verbindenden Auffassung 
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von den menschlicben Moglichkeiten konnte aus der richtigen Perspektive 
(uber die sie sich uneinig sind) der ideale BUrger projiziert werden. 

Wenn wir die Frage, welche Eigenscbaften man dem Mcnschen zu
schreiben sollte, einmal ausklammern, so scheint mir diese D ebatte eine 
Schwache des personenzentrierten Kulturbegriffs zu offenbaren. Was wir 
als Kultur bezeichnen, ist eine Art und Weise des Verhaltens, Denkens, 
Ftihlens und Glaubens, die wir mit anderen in einer bestimmten Oruppe 
gemein haben. Wie Kluckhohn (1948) bemerkte: »(Kultur) ist einer der 
wichtigsten Faktoren, der es uns gestattet, in einer organisierten Gesell
schaft zusammenzuleben, da sie uns fertige LOsungen ftir unsere Proble
me in die Hand gibt, uns hilft, das Verbalten der an.deren vorauszusagen, 
und den anderen gestattet zu wissen, was sie von uns zu erwarten haben« 
(S. 27). D urch die Kultur sintl die Auffassungen eines Menschen von der 
Zeit, von richtig und falsch, vom Sinn des Lebens, von Autoritat , von 
Empathic, vom Wert der Familie, seine Hoffnungen, seine Quellen des 
Stolzes und der Besorgnis, seine Angste, sein Verhaltnis zur Gesellschaft 
und seine Art, mit UngewiBheit umzugehen, mit anderen Mitgliedern der 
Gruppe kompatibel. 

Eine kulturelle Obereinkunft_wurde zum Beispiel zweifellos ursprUng
lich durcb ein lndividuum und seine Grnppe geschlossen, um mit den 
Herausforderungen des Lebens fertigzuwerden. Persooen, die spater in 
diese Gesellscbaft hineingeboren werden, ilbernehrnen diese Dberein
kunft nicht als Reaktion auf eine bestimmte Situation, sondern a ls Be-, 
standteiJ des Lernens, ein Mitglied dieser G ruppe zu werdeo. 

Was geschehen kann, ist, dall cine kulturelle Konvention, cine Denk
weise, eine erlemte Art zu reagieren, fUr den Einzelnen schadlich sein 
kann. In diesem Fall (dies ist zweifellos Rogers' Position) kann der oder 
die Betreffende lernen, neue Konventionen anzunehmen, die den neuen 
Herausfordecungen seiner I ihrer Realitat gelten. Auf diese Weise revidiert 
der / die Betreffende nicht nur seine I ihre Werte und Verhaltensweisen, 
er I sie revidiert aucb die Kultur. 

Die Kultur formt somit, metaphoriscb gesprochen (und dies scheint 
Rogers nicht zu bedenken), l ndividuen, die durch ihr kollektives D enken, 
Filhlen und Handeln ihrerseit s die Kultur p ragen. Dies isl ein Tei! der eige
oart igen Interak:tion, die zwischen Einzelnen und dem Ganzen, das sie 
biJden, festzustellen ist. Wir richteu uns nacb etwas, das wir selbst er
schaffen. Dieses Phanomen ist aucb in der Zweiergruppe zu beobachten, 
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in der sich beide, Klient und Tberapeut, nach den »universellen Wahrhei
ten« richten, auf d ie sie stol3en. Es ist auch in groBeren Gruppen zu sehen, 
wo dieses Phanomen nocb ausgepragter und noch schwerer zu ignorieren 
ist. 

Dem Erfolg dcr personenzentrierten Therapie (sowie anderer Thera
pien) kommen zweifellos a llgemeine kulturelle Effekte zugute. Barton 
(1971) war der Meinung, die Gespracbspsychotherapie sei eine spezielle 
Form eines allgemeinen kulturellen Prozesses, bei dem bestimmte Aspek
te der mcnschlichea Realit:it durch ihre Selektion, Hervorhebung und 
Wertschatzung besonderes Gewicht und Realitat fl.ir andere erlangen. 
Selbstverwirkllchung ist somit kein ProzeJ3 au13erha lb der Kultur oder ge
gen diese, sondern ein Aspekt der Kultur selbst. Dies isl eine grundlegend 
andere Perspektive als jene, die der Kultur vorwirft, die Menschen nur zu 
verkrilppeln. 

NatUrlich gibt es ungeeignete Institutionen, einengcnde Brauche und 
Werte, inkompetente Lehrmethoden, schlechte Filhrung und zahllose an
dere Probleme innerha lb einer spezifischen Kultur. Tragt nicht das Indivi
duum durch seine mangelnde BewuJ3theit der Konsequenzen seiner eige
nen Handlungen in der Verschrankung mit dem Verhalten anderer zu die
sem Zustand bei ? Wenn der Bezug des Eiozelnen zum Ganzen vollstan
d.iger verstanden wilrde, _dann wilrde sich das Axiom van Rogers (1961a, S. 
119), wonach die einzelne Frage, die fur den reifen Mensch en z:tble, laute : 
»Lebe ich in einer Weise, die zutiefst befriedigend fil r mich ist und die mir 
wahrhaft entspricht ?« sicher a ls zu eng gefaBt erweisen. Von einem wirk
lich reifen Menschen ware zu erwarten, daJ3 er die Verantwortung ftir sei
nen Beitrag zu den koordinierten BemUbungen tibernimmt, aus denen die 
Kultur auch besteht. 

Ernest Becker (1969) unterstreicht diese individuelle Verantwortung flir 
die Gesellscbaft: »Wenn Menschen aufhoren, ihre persOnliche Macht in
dividuell und bewullt verantwortlicb zu gebrauchen«, schreibt er, »ent
steht BOses aufgrund einer echten evolutionaren Entwicklung: der 
Mensch ist jenes Geschopf der Natur, das par excellence dw·ch seine sym
bolische Manipulation des Energiesektors gigantische Machtstrukturen 
erricbten kann; ... er ist ein Geschopf, das Uber solche Mittel zur Anhau
fung von Macht verftigt, daJ3 diese eine eigcne freie Entwicklung blockie
ren .. ; der Ausweg aus diesem Paradox besteht darin, daB der Mensch das 
einzige von der Evolution hervorgebracbte OeschOpf ist, das seine 
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Macht zur starkeren Befreiung Einzelner aus den immer noch vorhande
nen Gruppenzwangen benutzen kann« (S. 110-112). 

Die persi>nliche, verantwortungsvoUe Macht Einzelner (welche die per
sonenzentrierte Therapie fordert) spielt somit bei der Beseitigung und 
Verminderung von Obelstanden in der GeseUschaft eine Rolle - und 
zwar in dem Mal3e, wie sich der Einzelne der kollektiven Folgen dieser in
dividuellen Akte bewul3t ist (ein Thema, Ober das die personenzentrierte 
Therapie geschwiegen hat). 

Die aucb von Freud geteilte Auffassung, daB die Kultur eine negative 
Auswirkung auf die Entwicklung der Person babe, wenn siemit der Leug
nung von Verantwortlichkeit for individuelle Handlungen gekoppelt isl, 
die zu dieser Gesellschaft beitragen (welche das individuelle Selbst angeb
licb deformiert), verhindert somit ein voiles Verstandnis der Bedingun
gen, unter denen Patient und Therapeut Bestandteil einer besonders be
schaffenen Kultur s ind, in der das Selbst umgestaltet wird. Wenn man 
kleine und groBe Gruppen verstehen will, ist es schwierig, diese partielle 
Sichtweise des Phtinomens aufrechtzuerhalten. 

Die Erscbeinung des Psychotherapeuten, seine Anwendung eines be
wahrten Verfahrens, die E rwartungen und Hoffnungen des Patienten und 
ihre Beziehung, all dies tiberschneidet sich mit der Kultur - sowohl der 
allgemeinen Kultur, der sie angeh6ren, wie auch mit derjenigen, die sie im 
therapeutischen Rahm en erschaffen. Wie im Falle des oben erwahnten r n
dianers Quesalid und seiner Patienten wird im Rahmen der kulturellen 
Moglichkeiten ein beeindruckendes Ritual geschaffen. Dieses Ritual, das 
sowobl der Arzt als auch sein Patient glauben voUziehen zu miissen, um 
die Heilung zu ermoglichen, beschrankt sich sicher nicht auf unzivilisierte 
Wilde. Von manchen modernen mediziniscben Verfahren wurde de facto 
nachgewiesen, da13 sfo nicht mehr als eben dies sind. So wurde zum Bei
spiel demonstriert, daB sicb die Brustschmerzen bei Koronarerkrankun
gen durch eine simulierte Operation im gleichen Mal3 reduzieren lassen -
wenn man die Brust des Patienten aufschneidet, ohne die eigentlicbe Ope
ration durchzuftihren und den Schnitt dann wieder verniihL - wie <lurch 
einen vollstandigen Eingriff, bei dem eine Arterie abgeklemmt wird (Bee
cher, 1961; Cobb et al., 1959; Dimond et al., 1958, 1960). Das von den Hei
lern, die ich auf den Philippinen besuchte, benutzte Ritual konnte clamit 
kaum konkurrieren. Mit ihrer Technologie konnten sie hi>chstens dem P.a
tienten organisches Material wie Hiihnerleber unterjubeln und eine rote 
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FJUssigkeit prasentieren, wahrend sie so taten, als entfernten sie »fremde 
Stoffe« aus seinem Ki>rper. Mancben Leuten mag dies ebenso wie in dem 
amerikanischen Operationssaal geniigt haben. 

Es reicht nicht aus, kulturelle Rituale zu entlarven, ohne zu begreifen, 
was sie mit Heilung oder wirksamer Psychotherapie zu tun haben. Wir 
mtissen noch viel mehr ilber den Zusammenhang zwischen Kultur und 
dem Phanomen effektiver Therapie in Erfahrung bringen 

Das Setting 

Eng verbunden mit der Kultur im Sin11e eines weitgehend unbeachteten, 
aber dennoch einflu13reichen Faktors im therapeutischen Prozel3 ist das 
Setting, der aul3ere Rahmen der therapeutischen Begegnung. Zurn thera
peutischen Setting zahlen Worte, Begriffe, Gerausche, Bilder, Landschaft, 
Veranderungen des Sonnentichts, Veranclerungen der Temperatur, Gerii
che sowie Energien jenseits der gew6:-tnlichen menschlichen Wahmeh
mung, die eine wichtige, wenn auch gewohnl ich unbemerkte Wirkung auf 
die Stimmung, Wahrnehmungen, Gedanken und Gefiihlsreaktionen des 
Klienten (und des Therapeuten) haben ki>nnen. 
• Das erweiterte Setting k6nnte auch Menschen einschliel3en, die dem 

Therapeuten bzw. Klienten nahestehen uncl den Therapieprozel3 beein
flussen. Die tberapeutischen Supervisoren beeinnussen zum Beispiel den 
therapeutischen Prozef3 unrnittelbar (Steinhelber, Patterson, Cliffe & Le
Goullon, 1984). Einflufl kann auch von Farnilienmitgliedern, Schwestern 
uod sonstigem medizinischen Personal. sowie den Verabreichern ergan
zender Bebandlungen ausgetibt werden, die der Klient zur selben Zeit 
er halt. 

Es gibt jedoch noch viel weniger offenkundige Faktoren, die in Be
tracht gezogen werden sollten. Etwas S'J Allt~gliches, wie der Einfall von 
Sonnenlicht, kann die Stimmungen eioes Menschen tiefgreifend veran
dern. Manche Menschen erleben geradezu dramatische Stimmungsande
rungen je nach den jahreszeitlich bedir.gten Schwankungen des Sonnen
lichteinfalls. »Saisonale affektive Starungen« (SAD) ist der Begriff, rnit 
dem bestimmte Symptome wie Depresi;ion bezeichnet werden, die durch 
Bestrahlung rnit einer star ken weil3en, das ganze Spekttum um fassenden 
Leuchtstofflampe gelindert werden koonen (Rosenthal et al., 1984). 
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Nie ht nur die Lichtmenge, sondern aucb die Farben der Umgebung wir
ken sich offenbar auf die Stimuung aus. Raume mit rosafarbenen Wan
den wirken auf Menschen in aggressiven Zustanden angeblich beru
higend. 

Manche Gerilche, wie der Duft eines wi.lrzigen Apfels, konnen den 
Blutdruck eines Menschen Berichten zufolge in gleichem Ma/3 senken wie 
Meditation. Gregory Razran (IS38) demonstrierte, dafi sich die Wahrneh
mungen eines Menschen durcb das Essen verandern. Er ersuchte P roban
den (nicbt bloB Studenten), Musiksti.lcke und Gemalde sowohl wahrend 
eioes Mittagessens als auch danach zu bewerten und zu charaklerisieren. 
Obwohl ihnen vor Augen gefuhrt wurde, daJ3 sich ihre Wabmehmungen 
verandert hatten, konnte Razran die Versuchspersonen nicbt von einer 
Beeinflussung Uberzeugen. »Das einzige, was sie glaubten«, so sein resig
niertes Fazit, »war, daf.I 'das Bewu/3tsein wahrend des Essens vielleicht an
ders funktioniert ' oder dal3 sich der Eindruck 'andert, wenn man etwas 
schon einmal gehort (oder gesehen) hat', aber nicht, dal3 er sicb verandert, 
'weiJ ich etwas wahrend des Essens horte oder sah'. 'Bei mir nicht. Was 
werden sich die Professoren als niichstes ausdenken ?'« 

Obwohl sehr wenige Klienten wahrend der Therapie esscn werden 
(wenn sicb auch ein Versuch lohnen wilrde), so werden doch alle atmen. 
Und die Luft, die sic einatmen, wird sicb wabrscbeinJich auf ihren Be
wuf3tseinszustand und ihrc emotionalen Reaktionen auswirken. So wurde 
zum Beispiel nachgewiesen, dal3 unter bestimmten Wetterbedingungen 
abnorm hobe Konzentrationen positiver Ionen vorhanden sind. Dies gilt 
filr die Wetterfronten, denen irn Nahen Osten der trockene, heille Wind 
Scbarav, in Mitteleuropa der FC5hn, in Argentinien cler Zonda und in Stid
kalifornien die Santa Ana fo lgt. Diese in einem scblechten Ruf stehenden 
Winde werden nicht nur mjt Reizbarkeit in Verbindung gebracht, sondern 
bci einer erheblichen Zahl der ihnen ausgesetzten Personen auch mit Mi
grane, Ubelkeit und Atembesct werden. Das lnbalieren von Luft, die gro
Be Mengen kleiner negativer lonen enthiil t, beseitigt dagegen Symptome 
und tragt zu einer entspannten Stimmung bei. Grof3e Mengen negativer 
lonen sind in der sauberen Luft enthalten, die so inspirierende Szenerien 
wie Strande, Wasserfalle und hohe Berge umgibt. Die verunreinigte Luft 
von lndustriegebieten entbtllt die geringste Menge negativer lonen (Krue
ger & Reed, 1976). Auch die Luft im therapeutischen Setting also konnte 
sicb nachbaltig auf die Stimmung eines Patienteo auswirken: von reizba-
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rer Vermeidungstendenz bis zu entspannter Introspektion. 
Bestimmlc landschaftliche Gegebenheiten wie majesUitische Berge, 

weite Ebenen, das Meer und Seen konnen auch abgesehen von der Aus
wirkung kleiner negativer Iooen <lurch ihre pragende Wirkung auf das 
Bewuf3tsein die Stimmung beeinflussen. Auch in beeintracbtigter Stadt
luft kann einem ein Spaziergang in einem gut angelegten Park helfen, sich 
zu entspannen. Das Tnnere einer Kathedrale kann Gefilhle des Friedens, 
der Harmonie und SchOoheit und vielleicht besinnliche Gedanken auslo
sen. Die Gestaltung der Umgebung konnte es einem Menschen erleich
tern, Dinge jenseits der eigenen Person wahrzunehmen, Uber sein Leben 
nachzudenken, seine wabren Wilnscbe zu erkennen, Einsicbt in personli
cbe ProbJeme zu erlangen oder seine Beziehung zur Gesellschaft in neuem 
Licht zu sehen - genau das, was auch in der Psychotherapie passiert. 

Mit dem Gegenteil baben Maslow uod Mintz (1956) experimentiert: im 
Gegensatz zu einem scbooen Raum stand eine kleine, hal3Uche Zelle, die 
zum Zwecke dieses psychologischen Experiments hergerichtet wurde und 
aus schlachtscbiffgrauen Wanden, zerrissenen Jalousien , einer einzigen, 
von der De.eke baumelnden Gltihbirne mit schief hangendem Lampen
schirm, verstreut berurnJiegenden staubigen Scbachteln, Millleimern und 
einer abgenutzten Liege mit unbezogener Matratze bestand. Ein solcber 
Raum kann bei Personen, die ihn filr kurze Zeiten benutzen, »Reaktionen 
des Uberdrusses und der MOdigkeit, Kopfschmerzen, Schlafrigkeit, Un
zufriedenheit und Reizbarkeit, Feindseligkeit und Vermeidungsverbalten« 
sowie den Wunsch hervorrufen, die gestellte Aufgabe so scbnell wie mog· 
licb hinter skh zu bringen uod den Raum zu verlassen. Auch in diesem 
Fall waren sich die Tuilnehmer n icht bewuJ3t, daB ihre Reaktionen »in so 
engem Zusammenhang mit dem Zustand des Raums standen« (Mintz, 
1956). 

Die Auswirkungen dieser Umweltfaktoren auf Bestimmung, Wahrneh
mung, Oedanken und Verhalten sind zugegebenermaf3en subtil - tat
sachlicb so subtil, da/3 die Zusammenhange selten bemerkt werden. Aber 
giJt dies nicht auch fi.lr die Bewertung der Psychotherapie: subtile Veran
derungen der Wahrnehmung, der Stimmung und des Verhaltens? Das Er
lebeu des Klienten (und des Therapeuten) kann im Outen wie im Schlech
ten durch die Gestaltung des auf3eren Rahmens der Psychotherapie beein
flu13t wcrden . Es ist unerla/3lich, noch weitaus mehr Ober das Setting und 
seine Rolle in der erfolgreichen Psychotherapie herauszufinden. 
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Zusammenfassung und Abscblu6: 
Das P banomen der wirksamen Zweiergruppe (Einzeleberapie) 

. Das Ergebnis der personenzentrierten Psychotherapie kann ebenso wie 
die Anzahl der j~hl"lichen Verkehrsunfalle auf einer bestimmten Auto
bahnstrecke oder die der Hundebisse im New Yorker Central Park im Mo
nat Juli aJs vorhersagbar bezeichnet werden: die Patienten machen im a/1-
gemeinen Fortschritle. Man kann es andererseits aber auch a ls unvorher
sagbar bezeichnen, da die Faktoren, die fiir den Einzelnen mit erfolgrei
cher Therapie verkniipft sind, unbekannt bleiben. 

Die personenzentrierte Psychotherapie wird aus mjndestens zwei Grun
den praktiziert. Zurn einen dient sie aJs BehandJung gesundheitlicher Pro
bleme, von denen angenommen wird, daJ3 sie psychische Dimensionen 
enthalten. In einer ki.irzlich vom National Institute of Mental Health 
durchgefi.ihrten Untersuchung erwies sich zum Beispiel die Beziehungs
therapie (die teilweise nach ~hnlichen Prinzipien verfMhrt wie die perso
nenzentrierte Therapie) als ebenso wirksame Ma/lnahme bei Depressio
nen wie die medikamentOse BebandJung. Im groBen und ganzen ist es je
docb nicht mOglich, die Psychotherapie als eine medizinische Behand
lungsform zu verstehen; erfolgreiche Psychotherapie scheint nicht immer 
den Gesetzen der Biologie und Physik zu gehorcben, so wie diese gegen
wl:lrtig konzipiert werden. 

Ein weiteres Motiv der Psycbotherapie ist »persOnliches Wachsturn« 
zu.Iernen, besser mit sich selbst zurechtzukommen, die eigene Kompeten~ 
be1 der Behandlung und LOsung personlicher Probleme zu erhohen und 
seine personlichen Beziehungen zu \lerbessem. Dieses Ziel wird von der 
Psychotherapie haufig erreicht. 

Wenn sie auch aus zwei miteinander sprechenden Person en besteht un
terscheidet sich die kJientenzentrierte Therapie in der Form der zw~ier
gruppe grundJegend von eioer beilaufigen Plauderei. In der Therapie hort 
der Tberapeut dem Klienten in besonderer Weise, mit Einfi.ihlung und 
echtem Wohlwollen zu und hilfl ihm, seiner inneren Welt den zutreffend
sten Ausdruck zu verleihen. Der Therapeut gibt sich ohne Gehabe und 
echt, aber er reduziert die E rOrterungen seiner eigenen Probleme auf ein 
'."finimum. Die Zeit geMrt dem Klienten, und die beiden konzentrieren 
1hre Aufmerksamkeit auf diesen. 

»Wortiber wir sprechen, Jiegt bei Ihnen.« Nach mehr a ls filnfzigjahriger 
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Erfahrung in der Einzeltherapie zi!hlte dies immer noch zu den ersten 
Oingen, die Rogers am Beginn einer therapeutischen Sitzung zu seinen 
Klienten sagte. Das Gesprilchsthema ist ftir den Therapeuten nicht wich
tig. Worauf es ihm ankommt, ist, was der Klientfiih// und welche Bedeu
tung seine Gedanken und Gefilhle ftir ihn haben. Das Z iel ist mehr als ci
ne blof3e emotionale Katharsis, mehr a ls ein rein kognitiver Bezug zu sei
nen Aul3erungen, das Ziel ist unmittelbares Erleben. 

Das Phanomen der erfolgreichen Therapie scheint aus einem erfahre
nen Therapeuten (ob dieser nun in einer anerkannten Schule ausgebildet 
wurde oder nicht) mit seiner Methode (aber nicht der Methode an sich) zu 
bestehen, sodann einem Patienten oder Klienten mit seinen Symptomen 
und seinem Wunsch nach Verl:lnderung, und endlicb aus einer Situation, 
die ihre Beziebung und die Oberzeugungen, Einstellungen. und Erwartun
gen, die beide mitbringen, das gesellschaftlich-kulturelle Umfeld und das 

·therapeutische Setting einschlief3t. Beim erfolgreichen Zusammentreffen 
des Klienten mit diesen Faktoren findet ein Prozel3 der VerwandJung (der 
Heilung, des Lernens, der Kreativitat) statt. 

Obwohl bOchst unterschiedliche Theorien, Techniken und Ausbildungs
formen zu Erfolgen in der Psychotherapie filhren konnen, haben wirksame 
Therapien andererseits auch viele Aspekte miteinander gemein. Obwohl sie 
i.lberaJJ betrieben werden kann, findet Psychotherapie gewohnlich in einem 
Raum statt, der isoliert und ruhig liegt und haufig gedampft beleuchtet ist. 
Obwohl sich dieser Raum in einem Wohnhaus befinden kann, ist er nicht 
Bestandteil einer Wohnung. Br ist zwar geschmackvoll ausgestattet, er
weckt aber selten den Eindruck, bewohnt zu sein. Er kann einen Schreib
tisch enthaJten, aber er ist kein Buro; es konnen eine Couch oder ein Kissen 
auf dem Boden vorhanden sein, aber es ist kein Schlafzimmer; es konnen 
Kaffee und Tee und Tassen und L6ffel da sein, aber es ist keine Ktiche. Zur 
Ausstattung konnen Blurnen und Zimmerpflanzen, wohltuende Bilder und 
sauber gerahmte Urkunden oder Aphorismen zahlen, die die Wande 
schmilcken. Obwohl nicht zu erkennen sein mag, welche Technik nacb wel
cher Theorie praktiziert wird, isl es klar, daB es sich um den Beratungsraum 
eines Psychotherapeuten handelt. Aber ist rues wirklich der gi.instigste Rah
men? Wtirde nati.irliches Sonnenlicht oder dessen Nachahmung, ein plat
schernder Wasserfall, wie man ihn in japanischen Garten findet, die Satti
gung der Luft mit negativen Ionen, kurz eine sorgfaltigere Oestaltung der 
Umgebung die Wirkung des Setting verbessern? 
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11 . Honorar in Rechnung und tref-Professionelle Therapeuten ste en em z.e·t · ihrem Behandlungs-
. . Kli t u einer verabredeten 1 rn . 

fen m1t thren en en zh d' Vi filgung Uber diese Zufluchtsstatte, ihre 
raum zusamme~. Dur~ ie er d Infrastruktur der Gesellschaft sind 
Ausbildu~g und ~e :reilnarui:ie: ;{ ilungskraft der KuJtur reprasentie
sie mac~Lige ln~L1tutt~?en, ~~e ~ra~derung der kognitiven Strukturen, 
ren. Zu ihren Z1elen konnen al zahlen die Vermioderung der emo
der Gewohnheiten uo~ des ~erh te~er Bemilltheit und Selbsterkenntnis 
tionalen Spannung, d1e Ste1~erung enschlichen Beziehungen. Erfolgrei
und die Verbesseruog der zwischenm . h binsichtlich ihres Grades 
che personenzentrierte Thera~euten kolli~en sic d ihres psychologischen 

· h Werte ihrer lnte genz un 
an Erfahrung, I rer , . . werden Vertrauen zu ihrer Ar-
Spilrsinns voneinander unte~sche1d~n .. S1: weiten Horizont und vielleicht 
beit haben, ethische Grunds.~t~e u~ eu~e ht our warme Anteilnahme und 
inspiriert ~ein. Si7 werden fah1g sem~n~~ren aucb zu ermutigen und ber
Verstllndnis zu ze i~en, s~ndern ~en d d ldig zu warten, sich voll auf 
auszufordern, fal11g, akt1v zu se~n un . ge u 

Dinge einzulassen und sich zu d1sta~z1eren: stem komplexer Wertvor-
Gesprachspsychother~peut~n verb~~det e~!~en heute ohne Zweifel ein 

stellungen. In Nord~men_ka z~hlt zu ie:rt des Einzelnen, sein Recht zu 
Respekt for di~ Einz1gartigk~t u.nd ~~';ugkeiten zu entwickeln, das Recht 
sein, wer er sem mochte, un seme . Chancen wie andere, akrive 
auf gleiche Voraussetzungen du.nd .d1eselbzen1'ele zu erreichen und fur seine 

. d Arbeit um 1e e1genen . 
Te1lnahrne an er • . . di'e Zukuoft und em besseres · . h · treten em Vertrauen m . d 
e1genen Rec le euizu , d B p bleme durch Konzentrat1on un 
Leben und d~e Oberzeu~og, a r? en. Obwohl man diesen Werten 
Einsicht in sem Selbst gelost w~r:eul~otnn helfeo ist man (paradoxerwei
zufolge andere~ helfen sollte, s:~ ~e ft s ~el fen fur ihre Ziele zu arbeiteo 
se) nicht verpfhchtel, d~r Gese sc a zu Das 'erfolgreicbe Ergebnis der 
und sich ihren Konvent10nen anzupassen. Ktienten und von ihrer Bezie-

. wird vom Therapeuten, vom . . JI 
Zwe1ergruppe . . nl' he Reife des Therapeuten, seine Emste un
hung bee~nflul3t. Die pers(o. ic hlieJ3lich ein wie guter Therapeut er gewor
gen und Oberzeugun_gen emsc d inc echte Begeisterung und ln
den ist), sein theoret1sches Konzhept un t~e hen Erfolg von Belang. Dem 

. . IJ d' . t filr den t erapeu isc . 
tmtlon - a Jes is . 'ttelbare Lernerfahrung und um die 
Therapeuten geht es um eme unn;; beteiligt sich am Entwurf eines 
Neuformulierung von Werten, un . er 
neuen Selbstkonzepts durch den Khenten. 
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Auch der Klient tragt zur Wirksamkeit des Prozesses bei. Seine angstli
che Inkongruenz, sein Wunsch nach Veranderung und seine Fahigkeit, io 
eine unmittelbare, personliche Beziehung einzutreten, konnten ebenfalls 
Voraussetzungen dazu sein. Auch seine Wertvorstellungen und Oberzeu
gungen, seine Erwartungen, seine Fahigkeit zur sensitiven Empathie und 
sein Annehmen des Gegentibers spielen in der wirksamen Therapie eine Ro!Je. 

Io einem einJaJ3lichen Dialog triigt der Therapeut (von dem frtiher an
genommen wurde, da13 er sicb heraushalte) zur Neuformulierung der Wer
te und des Selbstkonzepts <lurch den Klienten bei. Der Klient (von dem 
man friiher annabm, da/3 er darauf keinen EinfluJ3 babe) tragt zum em
pathischen BewuJltseinszustand in der therapeutischen Dyade bei. 

Eine Verringerung der »lch-du-Unterscbiede«, eine Konzentration 
hOchst sensibler Aufmerksamkeit auf die GefUhle des Patienten - Thera
peut uud Klient folgen gemeinsam dem durchg~ngigen Faden und konsti
tuieren ihn: das Selbst. Die zentrale Rolle der Gefilble des Klienten ergibt 
sich nicht erst, »sie ist bedingt <lurch die sensible Abstimmung des Thera
peuten auf den Patienten und die Betonung ihres Zusammenspiels« (Bar
ton, 1971). Durch dieses Aufeinander-Abstimmen verandern sich sowoW , 
der Therapeut als auch der Klient. Indem er seine tiefreichende und vi tale · 
Verstrickung Ieugnet, indem er behauptet »sorgfaltig darauf zu achten, 
das sich entwickelnde Selbst nicbt zu beeinflussen«, unterschatzt der per
sonenzentrierte Therapeut seinen Jegitimen Wert im therapeutischen Pro
ze/3. Auf der anderen Seite iibertreibt der Therapeut wahrscheinlich seine 
Rolle, wenn er behauptet, »eine Atmosphare zu schaffen«, »eine Umge
bung fiir die Entfaltung des Selbst zu gestalten«, ja selbst, wenn er den 
Anspruch erhebt, »eine therapeutische Bezichung berzustellen«. Nichter 
schafft eine Umgebung; vielmehr bilden er und der Klient und die Situa
tion die Umgebuug. Er steUt keine Beziehung her, sondem er und der 
Klient bilden die Beziebung. Selbstverstandlich wirken sich die Werte des 
Therapeuten, ja die Werte der Psychotherapie als solcher auf die Umge
bung und die Beziehung aus. Die Aul3erung von Empathic, Wertschat
zung, ja so gar von Echtheit kann als das Resu/tat der U mgebuog bzw. Be
ziehung angesehen werden, nicbt als deren Ursache. 

In der Beziehung erganzt ein Teilnehmer (der Therapeut) bioJogisch 
den anderen (den Klienten). Obwohl sie genetisch und kulturelJ bedingt 
sind, steht es ihuen auch frei zu wahlen, wer sie sind uud wer sie sein woJ-
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Jen. Obwohl die Kultur bzw. die Gesellschaft den Einzelnen formt, ent
steht die Kultur I Gesellschaft ihrerseits durch Tnteraktionen des Indivi
duums mit anderen Indivjduen - dies gilt fUr das therapeutische Setting 
der Zweiergruppe wie a uch fur die Welt insgesamt. Wie gUnstig diese the
rapeutische Kultur fllr das Ritual ist, das sie gla uben, vo!Jziehen zu mUs
sen, damit H eilung stattfinden kann - ein Ritual, das die Zeit anhiilt und 
eine andere Zeit und einen anderen Ort in ihrem Lebensprozel3 bildet und 
damit einen anderen Lebensprozell erscbafft -, konnte ebenfa!Js ein be
deutsamer Faktor in der erfolgreichen Tberapie sein. Wir mUssen noch 
viel mehr Uber die Mechanismen der Selbstheilung in jedem M enschen 
herausfinden und auch darilber, wie Therapeut, Kultur, Umfeld, all die 
Aspekte dieses Phanomens, zu seiner Verwirklichung beitragen konnten. 

Die Gespriichspsychotherapie hat zur Formulierung der Voraussetzun
gen dieses Prozesses beigetragen und zur Entwicklung eines Ansatzes sei
ner Realisierung, ja sie ha t auch zur Befreiung des Klienten als Person bei
getragen. Ihre Konzepte und Praktiken haben jedoch keine wirklich um
fassende Perspektive entwickelt, die die Beteiligung des Klienten aner
kennt und das Phiinomen als Ganzes in den Blick bekommt - eine Per
spektive, die das ganze Spektrwn menschlicber Brfahrungen einschliellt: 
Bios, Seelenleben, Verhalten und Umwelt. Wie gravierend dieser Mangel 
ist, haben wir uns noch nicht verdeutlicht. Wenn bestimmte Grenzen der 
Zweiergruppe auch in einer Klein- oder Grol3gruppe auftreten, dann kOn
nen sich Anomalien, die in der Zweier-Situation noch ignorie1t werden 
konnten, zu ernsthaften Barrieren auswachsen, die die E ntstehung einer 
fOrderlichen Gruppe behindern. 

Barton (1971) hat, wie ich glaube, die gegenwartigen Probleme auf den 
Punkt gebracht, als er d ie Theorie der personenzentrierten Therapie auf 
Gruppen ausdehnte. In seiner scharfen phiinomenologischen Analyse der 
personenzentrierten Tberapie fiihrt er aus: »Sowohl der Therapeut a ls 
a uch der Klient ... fallen einem falschen Individualismus und einer fal
scben Individualit:U zum Opfer, da sie sich die kulturelle bzw. gesell
schaftliche Bedingtheit des Selbst (des Klienten) nicht klarmachen. Da sie 
es als eine von anderen unabhiingige autonome G roBe ansehen, als auller
ha lb der Gesellschaft befindlicher Antrieb der Selbstverwirklichung, kon
nen sie die Gese!Jschaft nur negativ a ls Behinderung des Selbst bewerten. 
D er Tberapeut, der filr seine eigene Geschichte a ls einigerma13en demo
kratisch er ... Individualist blind ist, fOrdert deshalb beim anderen einen 
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Individualismus, eine VorstelJung von Unabhlingigkeit des Selbst, die zu
tiefst falsch sind, selbst im Hinblick auf die Art und Weise, wie sich dieses 
organismische Selbst in der Theorie tatslichlich entwickelt hat«. 

Die individualistische Perspektive der personenzen trierten Therapie, 
die so vie! zur Forderung der personli.chen Rech te des Klienten beigetra
gen hat und all jeoen, die um ihre Incividualitiil ringen, eine grolle Hilfe 
war, kOnnte demnach andererseits die Entwicklung eines umfassenden 
VersUlndnisses bebindem und einer erweiterten Praxis in dieser wichtigen 
psychotherap eutischen Rich tung im Wege stehen. <201 Wie schwierig es ist, 
diese Position zu revidieren, zeigt sich auch a n der Tutsache, da.13 die indi
vidualistische Perspektive auch die Ulusion eines Korrektivs erweckt: je
der Mensch konne seine eigenen Ziele verfolgen. Die unverifizierte Theo
rie der GPT kOnnte a lso, wie Braaten (1986) vorzuschlagen scheint, als ein 
Ausgangspunkt betracbtet werden, von dem aus jeder Beteiligte seinen ei
genen unverwechselbaren therapeutischen Ansatz gestalten kann und kei
ne Revision notig wlire. 

Die Arnbiguitiit des personenzentrierten Vermiichtnisses mag Ahnlich
keit mJt der anderer groBer originaler D enkleistungen haben. So wies 
Becker (1973) zum Beispiel clarauf hi11, dal3 Freud nicht »in seinen IrrtO
mern fehlgi ng, da es relativ leich t w~r. sie beiseitezulegen; problemati
scber waren seine brillanten richtigen Erkenntnisse, die so formuliert wa
ren, dall sie nur eine Seite der Realitat abdeckten«. 

Nirgends ist die Notwendigkeit gr6.13er, mit diesen Erkenntnissen naher 
an die Reali tat h eranzukommen, als in der Gruppenarbeit. W ie wir in den 
folgenden Kapiteln sehen werden, furktionieren die Methoden der Ein
zel-GPT in Gruppen einfach nicht. Doch viele der Faktoren, die mit er
folgreicher Therapie und mit einem personenzentrierten Ansatz ver
knilpft werden, funktionieren sehr wohl, wenn auch in einer a nderen 
Form. 

In der Gruppe ist es angesichts der Gegenwart uod lebendigen Beteili
gung anderer schwierig, an einen allmachtigen Therapeuten zu glauben, 
der einem Patiente11 Gesundheit schenkt. Selbst ein Therapeut, der 
»Empathie offeriert«, »eine Umgebung schafft« oder »die Entfaltung 
des wahren Selbst gestattet«, isl in der dynamischen und vita/en lnterak
tion alJer BeteiLigten schwer vorstellbar, in die jeder Einzelne so offen
sichtlich einbezogen ist und wo er zu dem beitragt, was sich zwischen ib
nen abspielt. 
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Anmerkungen 

(I) Science 86, Ausgabe Juni 1936. Washington, D.C.: American Association for 
the Advancement of Science. 

<2> Hans Strupp (1983) bat die folgende Analyse i.iber den Stand der Psycbothera
pie vorgelegt: »Psychotherapie ist keine 'Wunderdroge' und kein Allheilmittel. 
Obwohl ein erheblicher Prozentsatz von Personen, die mit irgendeiner Form 
von Psychotherapie zu tun batten, von betrachtlichen Fortschritten berichten, 
isl ebenso richtig, dall antler<? in Krisenszustanden ihre Schwierigkeiten <lurch 
ihre eigene Anpassungsffihigkeit oder mit Hilfe von Freunden, Seelsorgern und 
anderen Uberwinden, die sie beraten. Personen, die sich an das Erwachsenenle
ben besser anpassen konnten und die Uber vielfaltigere seelische Krane verfU
gen, ziehen grOlleren Nutzen aus Psychotherapie als Personen, denen diese 
SUirken feh lcn und die unter schon lange bestehenden emotionalen Storungen 
leiden .... Efoe Reihe von pi.ychopathologischen Zustanden werden durch die 
verfUgbaren Formen von Psychotherapie (oder anderen bekannlen Behand
lungsmOglichkeiten) nicht mallgeblich gebessert. In welchem Ausmall intensive 
bzw. Jange andauemde Psychotherapie eine radikaJe Umstrukturierung der 
PersOnlichkeit des Patienten und damit e.ine dauerhafte Verii.nderung bewirkt, 
ist fraglich. 

(l) Rogers (1959) spricht davon, dall die Entwicklung der Theorie der personen
zentrierten Therapie eine »Gruppenunternehmung« gewesen sei und erwlihnt 
in diesem Zusammenhang: Victor Raimy, Richard Hogan, Stanley Standal, 
John Butler, Thomas Gordon, Oliver Bown, Desmond Cartwright, Arthur 
Combs, Eugene Gendlin, A.H. Maslow, Julius Seeman, John Shlien und Do
nald Snygg (S. 194). 

<4> Dall dies wirklich ein radikaler Bruch fiir Rogers war, kann man aus der Thtsa
che ablesen, dal3 er zu diesem Zeitpunkt mehr als ausgelastet mh Tests, Dia
gnosen, Fallgeschichten unct Setting-Experimenten war. Als Alfred Adler an 
der Child Guidance Clinic Vortrage hielt, war Rogers schockiert, daB ihm nicht 
die notigen ausfilhrlichen Fallgeschichten zur VerfUgung standen. Rogers 
zeichnete damals routinemallig Fallgeschichteo von fiinfzig bis siebzig Seiten 
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Lange auf (Kirschenbaum, 1979, S. 58). 
Rogers brachte damaJs sogar eindrucksvolle und Uberzeugende Argumente 

gegen Psychotherapie vor. Er gab zu bedenken: »Die Manipulation der schuli
schen und sozialen Umgebung, in ernslen Fltllen der Einsatz einer vollig neuen 
und therapeutischen Umgebung aullerhalb der Familie (eine Pflegefamilie) -
all diese Mittel wurden vorgescblagen, um gegen die Ursachen von Problemver
halten anzugehen. In manchen Kreisen hat eine Tendenz bestanden, auf solche 
Behandlungsmethoden aJs irgendwie minderwerliger als direkte Methoden der 
Psychotherapie, die sich mit dem Kind selbsl befassen, herabzuschauen. Dieser 
Standpunkt ist sowohl unrealistisch als au ch bedauernswert. Wir werden nicht 
dazu neigen, auf Behandlungsformen herabzubJjcken, die auf eine Verande
rung der Umgebung abzielen, wenn wir uns den fundamentalen Orundsatz in 
Erinnerung berufen, auf dem diese beruhen, nlhnJich, daB die meisten Kinder, 
wenn sie in einer einigermallen normalen Umgebung aufwachsen, die ihren 
emotionalen, geistigen und sozialen Bedilrfnissen entspricht, selbst Uber genti
gend psychische Widerstandskraft verfUgen, um gilnstige Formen der Anpas
sung an ihre Lebensumstande zu finden« (S. 75). 

cs> In letzter Zeit muBte Rogers (1979), um erweiterte Anwendungsmoglichkeiten 
seiner Arbeit zu berUcksichtigen, dieses Konzept zu elner umfassenderen Per
spektive erweitern. »Es wird die Hypothese vertrete.n, daJl es im Universum ei
ne pragende, richtungsweisende Tundenz gibt, die im Weltraum ebenso nachge
wiesen und beobachtet werden kann wie in Kristallen, in Mikroorganismen, im 
organischen Leben und beim Meascben. Es ist dies eine evolutionare Tendenz 
zu groBerer Ordnung, gr03erer Komplexitat und starkerer Vernetzung. Beim 
Menschen entwickelt sie sich aus einem einzeUigen Ursprung zu komplexer or
ganischer Funktionsl1thigkeit, zu einem Wissen und Ahnea unterhalb der Be
wulltseinsschwelle, zu einem Gewahrsein des Organismus von sich selbst und 
der AuJlenwelt, zu einer transzendeaten Bewulltheit der Harmonie und Einheit 
des kosmischea Systems, das die Menschbeit einschliellt« (S. 106). Soweit icb 
Oberblicken kann, verringerte diese erweiterte Perspektive jedoch aicht den 
Nachdruck, der in der Theorie der GPT auf den Therapeuten und seine Hand
luagea gelegt wird. 

C6) In der voa Rogers (1959) dargelegten Theorie spielte das »Erleben« noch keine 
Rolle. Die Theorie setzte einea Veranderungsmechanismus voraus, der sich um 
»die kommunizierte bedingungslose Wertsch!itzung einer einfilhlsamen, ver
standnisvollen Bezugsperson« drehte (Barrett-Lennard, 1979). »Erleben« ist 
ein spateres Konzept, das Aufmerksamkeit auf den inneren Prozell des Klien
ten richtet (und den des Therapeuten, obwohl es nicht ausdriicklich fiir ihn ge
dacht war). wahrend er bzw. sie sich verandert. 

<
7l la der Sparte H umanistische Psychologie bezeichneten sich 22,8 Prozent als 
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~>Daseins- oder Existentialanalytiker«. Oberraschenderweise erklarten nur 8 8 
Prozent, dal3 die Humanistische Psycbologie ihre primare therapeutiscbe 
Orientierung sei. Btwa 11 Prozent beider Sparten be.zeichneten die personen
zentrierte Therapie als ihre sekundiire tberapeutische Orientierung. 

<
8
) Im Jahr 1984 hatte sicb die Zahl der tberapeutischen Sch:ulen angeblich auf 481 

erhobt (Karasu et al., 1984). 

<
9
) Sundland & Barker.(1962) Epperson et al. (1983), Bergin + Solomon (1970), 

Bandura (1~56), Elliott et al. (1982), Hill + O'Grady (1985), Garfield (1977), 
Tru~ic + Mitchell (1971), Seeman (1954), Shapiro (1971), McNair et al. (1963), 
Subich (1983), Wallach + Strupp (1960), Ehrlich + Bauer (1967), Levine & 
Franco (1983), Bandura et al. (1960), Combs (1986), Krasner & Hauts (1984), 
McKee + Smouth (1983), Kunin + Rodin (1982), Terrell + Terrell (198.4) Lee 
et al. (1983), Pierce (1967), Epperson (1983), Gass (1984), Parloff et al. (1978), 
Heppner et al. (1983), Kirtner & Cartwright (1958), Friedman (1968), Goldstein 
+ Shipman (1961), Cartwright + Cartwright (1958), Lipkin (1954), Gallagher 
(1953), Dittes (1957), Hardin + Yamico (1983), Garfield (1971), Paradise et al. 
(1986), Vargas + Borkowski (1983), Stoler (1963), Martin et al. (1976), 1Tautt 
+ Bloom (1982), June + Smith (1983), Hiler (1958), Feldman + Summers + 
Jones (1984), Peabody t Gelso (1982), Markle et al. (1984). 

(JO) ~ie Vermut~ng, daB die Einstellungen und i.lberzeugungen des Heilkundigen 
eme entscheidende Rolle ftir die Heilung spielen, muB eine lange Geschichte 
haben. Die !Kung-Heiler aus dem Nordwesten der Kalahariwiiste sind zum 
Beispiel der Auffassung, dal3 das Erlemen bestimmter Techniken wie ihre Hei
Jungstiinze nicht so wichtig ist wie die personliche Vorbereitung: ihr »Wunsch, 
n I u'!' zu ti:inkc:n« (eine »Energie«, die ihren Sitz angeblich in der Magengrube 
und Im Ste1Bbem hat) und ein »offenes Herz« ftir die brodelnde n /um zu ha
ben<( (Katz, 1983). 

(II) E ' h' t • h · d n d .s a. sic _geze1gt, a" as Interes.se des Therapeuten an der Behand/ung ftir 
d1.e E!nbez1~bung der Patienten in den therapeutischen ProzeB sogar noch 
w1chtiger sem kann a1s sein lnteresse am Patienten (McNair et al 1963) 

(12) • ( ., • 

V~elv~rsprech~nde Fo~schungen wurden Uber den Zusammenhang zwischen 
EmfUhlsamke1t des Klienten und Erfolg in der Gruppenpsychotherapie durch
gefilhrt. Siebe zum Beispiel Mente (1983) und Mente & Spittler (1980) 

(13)~ 1 . . . 
o geqde Faktoren wurden, wenn auch m unsystematischer Weise ebenfalls 

studiert - die Intelligenz des Klienten, seine Personlichkeit, seine Ich-Starke 
und seine Erwartungen, seine GefUhle, Einsteliungen und Motivationen, der 
Problemtypus, die SuggestibHitat, seine Reaktionen auf Urteile, seine Rassen
GeschJechts- und ScbichtzugehOrigkeit sowie seine physische Attraktivitiit ~ 
ohne daB dies vie! zum Verstl:indnis des PMnomens der erfolgreichen Therapie 
beigetragen hatte. <9> 
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<14> Dagegen haben andere zwar nicht die Folgen, aber die Natur dieser therapeuti
schen Beziehung kritisiert, zum Beispiel Rollo May (1982). 

(IS) Die Untersuchungen von Franz Alexander in den dreil3iger Jahren und von Rei
ser, Rosenbaum + Ferris (1951) zeigten, daB sich der Zustand hypertonischer 
Patienten durch Einsichttherapie nur verschlechterte. Die Jetztgenannte Studie 
ergab jedocb, daB der Blutdruck des Patienten durch beruhigenden Zuspruch 
und unterstiltzende Ansiitze zwar gesenkt wurde, aber daB dadurch keine Hei
lung bewirkt werden konnte. Obwohl eingeraumt wurde, daJ3 die Wurzel des 
Problems bei diesen Patienten verdrangte Wut in iluen personlichen Beziehun
gen war, konnten konventionelle Psychotherapien nicht helfen und wiirden 
vielleicht sogar schaden. 

<16> Eine Ausnahme wurde bei einem Tust schizophrener Patienten festgestellt, de
ren Blutdruck nicht anstieg. Je sozial zurtickgezogener der schizophrene Pa
tient lebt, desto niedriger ist in der Regel sein Blutdruck im Ruhezustand. 

<17> Als die therapeutischen Methoden und ihre Klienten aktiver wurden, die Zeiten 
sich anderten, spiegelte Rogers' Methode diesen '!Tend wider. Empathie sei ein 
»ProzeB«, behauptete Rogers (1980) nunmehr, kein »Zustand«. Die Definition 
ist zwar ahnlich, aber dieser neue Akzent verstarkt die therapeutenbezogene 
Schlagseite der Konzeptionen der GPT noch. An gleicher Stelle erwilhnt er, daB 
die Empatbie vom Therapeuten o/feriert werde, der for sie verdlltwortlich sei 
(S. 147). 

<18> In Begriffen der Gehirnforschung k6nnte man sagen, daB bei clieser Praxis eine 
gaaz bestimmte Himregion benutzt oder entwickelt werde (Ornstein, 1986). 

U9) Auch Freud (1922) erkannte, da/3 jegliche Psychotherapie ein Gruppenphano
men sei. Am SeelenJeben des Einzelnen, schrieb er, ist zwangslliufig immer je
mand anderer beteiligt, als Vorbild, als Objekt, als Helfer, als Gegner; deshalb 
k6nne man sagen~ dal3 die Individualpsychologie von Anfang an gleichzeitig 
auch Sozialpsychologie sei. Es ist deshalb eine viel umfassendere Perspektive 
nOtig, um die vitale Beziehung zwischen dem Individuum und der Gesellschaft 
zu verstehen. 

<20> Psychologie ist ihrer Definition nach individualistisch - sie beschrankt ihr In
teresse auf die subjektive Welt und das Verhalten des Einzelnen. Soziologie be
fa/3t sich mit den Verhaltensmustern von Gruppen. Man sollte die Psycbologie 
nicht driingen, etwas zu sein, was sie nicht ist. Um bestimmte Phllnomene zu 
verstehen, ist jedoch der individualistische Standpunkt allein nicht ausrei
cbend. Die Psychotherapie ist ein sokhes Phanomen, da daran mehr als eine 
Person beteiligt ist. Um dieses Philnornen zu verstehe11, mul3 nicht nur die sub
jektive Welt des Patienten in Betrachr gezogen werden, sondern aucb die des 
Therapeuten ond die Muster ibres Vetbaltens und Bewul3tseins als Ganzes ge
nommen. 
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Personenzentrierte Kleingruppen: 
Mehr als Therapie 

Mein Wunsch, die Wahrheit zu horen, wurde kompliziert durch meine 
Furch!, sie zu wissen. 

Joaquim Maria Machado de Assis 

Der Wunsch, ein personliches Problem zu losen, sein Leben nach dem 
Verlust eines geliebten Menschen neu zu gestalten, seelische und korperli
che Beschwerden zu lindern, einen Sinn im Leben zu entdecken, uner
schlossene Fahigkeiten zu erkennen - dies sind einige der GrUnde, wa
rum jemand in eine Gruppe geht. Personenzentrierte Gruppeo sind zum 
Zwecke der Psychotherapie, des pers6nlicben Wachstums, der Konflikt16-
sung und zu verschiedensten anderen Zwecken gegrtindet worden und 
zwar sowohl ftir unspezifiscbe wie filr spezifische Teilnebmerkreise: K.rebs
patienten, altere Menschen, Paare, Homosexuelle, Frauen und so weiter. 

Gruppenpsychotherapie soil die Thilnehmer mit Hoffnung erfiillen, ih
nen Gelegenheit geben, Gefiihle zu erleben und zu auBem, sie dient dem 
sozialen Lemen, soll zu Altruismus erziehen, das Erlebnis von Universali
Ul.t vermitteln (wir sind nicht allein rnit unserem Leiden), sie solJ existen
tielle Begegnungen ermoglichen und Wissen vermitteln, die Bedingungen 
der primaren Farniliengruppe sowie Gelegenheit zu nachahmendem Ver
halten und zur Entwicklung sozialer Kompetenz bieten (Yalom, 1985). 

Obwohl die Frage von Parloff und Dies (1977), >>Unter welchen Bedin
gungen bewirken welche Therapeuten bei welchen Patienten I Problemen 
welche Veranderungen <lurch welche lnterventionen ?«, noch nicht beant
wortet ist, kommen Betnar und Kaul (1978) auf grund einer sorgfaltigen 
Sichtung relativ gut konzipierter Untersuchungen i.iber Gruppentherapie 
zu dem SchluB, »das vorliegende Beweismaterial deutet darauf bin, daJ3 
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Gruppenbehandlungen effektiver waren aJs keine Behandlung, als Plaze
bo- oder unspezifische Behandlungen sowie als andere anerkannte psy
chologiscbe BebandJungsformen, zumindest unter denselben Vorausset
zungen«. 

Von der personenzentrierten Einzeltherapie, die die Entfaltung des Tn
dividuums betoot, konnte nicht gezeigt werden, dall sie bei den Klienten 
mehr Respekt und Akzeptanz anderer hervorruft (Gordon + Cartwright, 
1954). Gruppentberapie, folgern Betnar und Kaul (J978), scheint Men
schen zu helfen, zu »positiveren und vielleicht gesOnderen Bewertungen 
von sich und anderen« zu gelangen. In einer Studie von 49 Gruppen (ins
gesamt 461 Klienten) der personenzentrierten Gruppentherapie berichtete 
Tausch (1983), daB nach sechsmonatiger Gruppenerfahrung 87 Prozent 
der Teilnehmer sagen konnten, daf3 sie Menschen jetzt besser verstehen. 

Betty Meador (J 971) studierte den VeranderungsprozeB in einer perso
nenzentrierten Gruppe mit einem neuen Ansatz. Aufgrund von nach Zu" 
fall ausgewahlten Filmausschnitten einer Gruppe mit 16-stiindiger Thera
pie bewertete sie die Vedinderungen der Gruppenteilnehmer entlang den 
paralJelen Linien einer Prozel3skaJa. Diese Linien oder Strange stehen 
fiir: Gefiihle und perstlnliche Bedeutungen, Erlebnisweise, Grad an In
kongruenz, Komrnunikation des Selbst, Art, in der Erfahrungen gedeutet 
werden, P roblemzusammenhange und Art des Umgangs mit anderen. Je
des der acht Gruppenmitglieder rtickte seinem inneren Erleben naher, 
wurde fahiger, kongruent auszudriicken, was er I sie fO hJte und wurde 
echter in den perstlnlichen Beziehungen. Die Gruppe bietet also nicht nur 
die Moglichkeit, die zwischenmenschlichen Beziehungen zu verbessern. 
sie Migt auch zur Entfaltung der »einzigartigen, subjektiven, inneren Per
son aJs dem geehrten und gescMitzten Kem des menschlichen Lebens« bei 
(Rogers, 1974, S. 9). 

Tausch (1978) kommt in einem Bericht tiber vierj!lhrige Forschungspro
jekte in deutschen Schulen, Familien, Einzel- und Gruppenpsychothera
pien zu dem Schlul3, daB »personenzentrierte Encounter-Gruppen mit 
Leitem, die wirklich einfiihlsames Verstandnis zeigen, die echt sind und 
die Teilnehmer mit herzlichem Respekt behandeln, ein giinstiges Umfeld 
fiir das positive Wachstum neurotisch gesttlrter Patienten« sind (S. 7). 

Personenzentrierte Kleingruppen bestehen aus acht bis zwOlf Teilneh
mern mit einem oder zwei Therapeuten.<n Der Therapeut wird im.Engli
schen als facilitator (to facilitate = fordern, erleichtern) bezeichnet, was 
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auf die Bedeutung nicht nur des einzelnen Gruppenmitglieds, sondern 
auch der lnteraktionen zwischen den ~1eilnehmern hinweist, sowie von der 
Brkenntnis zeugt, daB die Oruppe-aJs-Ganzes ein Verhaltensmuster her
vorbringt, das ebenfalls zum grt\13eren Nutzen der Gruppenmitglieder 
beitrll.gt. 

Das Ziel (und die Kunst) der personenzentrierten Gruppentherapie ist 
ebenso wie in der klientenzentrierten Einzeltherapie (obwohl die Empa
thie, Kongruenz und anteilnehmende Wertschlitzung des Gruppenleiters 
in den meisten Fallen vtlllig anders erscheinen werden) die FOrderung ei
ner Umgebung, in der die Teilnehm•:r ihre persOnlichen und zwischen
menschlichen Probleme !Osen, ihre Werte und Selbstkonzepte verandern 
und ihre Fahigkeiten in konstruktiver und kreativer Weise verwirklichen 
konnen. Konfrontiert mit der Komplexittu ihrer jeweiligen Gedanken, Ge
fUble und Interaktionen mit anderen Menschen, k6nnen sich die Grup
penteilnehmer mit ihrem Wunsch uud ihrer Furcht auseinandersetzen, 
sich selbst zu erkennen und sich der F'.ealiUit reifer Beziehungen zu ande
ren zu stellen. 

Die Encounter-Grappe 

Seit dem Aufkommen der Encounter-Gruppe ist es nicht langer mog
lich, eine scharfe 'frennlinie zwischen »Therapie«, »Wachstum« und »l.er
neM zu ziehen. Obwohl personenzentrierte Ansatze auch auf Se1bster
fahrungs- und Selbsthilfegruppen sowie auf therapeutische Gruppen an
gewandt wurden, sind sie am bekanntesten durch die Encounter-Gruppen 
geworden, die die Praxis der personenzentrierten Gruppentherapie tief
greifend beeinfluf3t haben. Obwohl dieser Einflull anhalt, isl die Ara der 
Encounter-Gruppe inzwischen zu Ende gegangen. Schatzungen zufolge 
hatten bis 1977 in den Vereinigten Staaten funf Millionen Menschen an ei
ner »Encounter-Gruppe« oder einer »Personal Growth ( = personliches 
Wachstum)-Gruppe« teilgenommen. 

Fi.ir die verbreitete Popularitat der Encounter-Gruppe wurden viele Er
klarungen angeboten. Man sagt, sie sei nordamerikanischen Charakteri
stika wie Gleichheitsdenken, robuster Idealismus, FreimUtigkeit und Ide
aJismus entgegengekommen und habc diese verstarkt. KJein (1983) vertritt 
die Ansicht, die »Gruppenbewegung« sei vor dem Hintergrund des Zwei-
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ten Weltkriegs und des Kampf es gegen den Totalitarismus und demgemall 
im HinbLick auf das Interesse an den Menschenrechten und auf die Funk
tionsflihigkeit des Einzelnen und der Gruppe entstanden. In den sechziger 
Jahren fanden Menschen, die die Wissenschaftsglaubigkeit, die Tuchno
logiebesessenheit und die etablierten Autoritaten ablehnten, die kleine 
Gruppe mit anderen »normalen« Teilnehmern geeignet ftir entspanotere 
und intimere menschliche Beziehungen. Dem Zeitgeist entsprechend re
prasentierte die Encounter-Gruppe o ft eine Alternative zu der durchorga
nisierten, konkurrenzorientierten kapitalistischen Gesellschaft mit ihren 
Fertigteilbauten, ihrer Nahrung ohne Nahrwert, ihren Umweltschaden 
und der unbefriedigenden Arbeit, die sie in Gang hielt. 

lo einer E infOhrung zu einer Anthologie Ober Encounter-Gruppen er
klarte Roge1·s (1970 a) das, was in seinen Augen die Attraktivitat dieser 
Gruppen ausmacht, wie folgt: »Zurn einen scheinen sie ein wesentlicher 
Bestandteil der gesellschaftlichen Bemtihungen zu sein, die Isolierung des 
heutigen Lebens zu durchbrechen .... Wir mochten uns irgendwie in ech
tem Kontakt mit anderen Menschen befinden . .. ; in einem Klima der 
Freiheit leraen die Gruppenmitglieder, sich besser auszudrticken, sponta
ner und flexibler zu werden, in engerem Kontakt zu ihren GefOhlen und 
offener fUr ihre eigenen Erfahrungen und die anderer« (S. IX). 

'franspersonale Bewuf3theit ist ein weiterer Anziebungspunkt der En
counter-Gruppen. Erich Fromm (1956) sagte dartiber : »Wenn zwei Men
schen, die einander fremd waren, wie wir uns alle sind, plotzlich die Wand 
zwischen ihnen zerbroseln !assen und sich einander nahe ftihlen, sich als 
eins fllhlen, dann ist dieser Augenblick des Einsseins eine der erhebend
sten, erregendsten Erfahrungen des Lebens«. 

Angesichts des Zerfalls gewachsener Bindungen und der schwindenden 
Bedeutung der Religion konnte die Kleingruppe auch eineo forderlichen 
gemeinschaftlichen Rahmen ftir die Schaffung von Mythen und Ritualen 
bieten. Vielleicht dieote die Encounter-Gruppe als ein Mikrokosmos des 
amerikanischen Idealism us, in dem wir die Einsamkeit besiegen, uoserem 
Leben einen Sinn geben und unseren Antiintellektualismus und unsere 
ReLigiosittu ausleben konnten. 
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Hier-und.Jetzt, Trnuspareuz und Feedback 

Die Encounter-Gruppe ist keine Psychotherapie, obwohl sie oft eine 
therapeutische Wirkung hat. Die Aufmerksamkeit konzentriert sich auf 
d~s Hier-und-Jetzt und nicht auf die Schilderung vergangener Probleme, 
die Er~ar~ng vo~ Verhaltensweisen und Geftihlen oder die Erorterung 
~on Ereigrnssen, die au13erhalb der Gruppe stattfinden. Sie betont person
hche Verantwortung, statt unsere Meinung von anderen pragen und unser 
Verhalten von anderen steuern zu !assen. Sie betont die Fahigkeit zu wach
sen, zu lieben und sowohl Freude als auch Schmerz zu empfinden. Als ein 
Weg zur Selbstbcwuf3theit erfordert sie Ehrlichke.it und Konfrontation 
zwischen den Teilnehmern sowie 'Iransparenz - d.h. seine personliche 
Welt anderen in einer Sprache zu vermitteln, die sie klar verstehen konnen 
(Jourard, 1971). 

Werden 

Die Kleingruppe ist ein sehr komplexes PM!nomen uad ermoglicht 
nicht blof3 eine, sondern viele Formen der Veranderung. Ohne Zweifel ma
chen manche Menschen nach bestimmten Kritericn Fortschritte und an
dere nicht. <2

> Von jedem star ken Erlebnis, das die Perspektiven verandert 
die ein Mensch von sich und seinen Beziehungen zu anderen hat, ist zu er~ 
warten, daf3 es sich auch auf andere Aspekte seines Lebens auswirkt. 
Gruppenerfahrungen konnen oberflachliche Aspekte der Betreffenden 
modifizieren, oder sie konnen ihnen helfen, Veranderungen von tiefem 
Wert flir den ganzen Menschen zu integrieren. 

Die tiefere Bedeutung eines Menschenlebens muJ3 jedoch von der be
treffendeo Person selbst entdeckt werden. Obwohl der Gruppenleiter an 
dieser Entdeckung teilnimmt, k6nnen er und die anderen Gruppenmit
glieder ihr diese Bedeutung nicht einfach zuteilen. Wie Friedman (1984) 
bemerkt: »Wir werden wir selbst durch jede einzelne H andlung; wir wah
len uos in jedem Akt des Werdens. Thtslichlich konnen wir unsere wahren 
Flihigkeiten tiberhaupt nicbt im Abstrakten kennenlernen. Das einzige, 
was wir kennen, sind Verallgemeinerungen Uber uns selbst aus vergange
nen Situationen, in denen wir andere Krafte nutzten ... ; unsere Fahigkei
ten sind nicht wie eine bereits vorhandene objektive Realitlit in uns. Wir 
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lernen sie vielmehr erst kennen, sobald sie als Reaktion auf jede neue Si
tuation aktualisiert werden« (S. 61). Der Tuilnehmer, der Oruppenleiter 
und die anderen Gruppenmitglieder bilden eine Umgebung, in der das 
Selbstkonzept des Teilnehmers und seine Werte neu formuliert und be
kannt werden konnen. 

Risiken eingehen 

Laboruntersuchungen haben ergeben, da13 der Konsens einer Gruppe 
nach der Erorterung eines Themas in der Regel eine riskantere Entschei
dung reprasentiert als das durchschnittlicbe Risiko, das die einzelnen Vor
scbJage vor der Oruppendiskussion verkorperten (Wallach, Kogan und 
Bern, 1962). Die Gruppe ist also gewohnlich weniger konservativ als ihre 
Mitglieder. Grupperunitglieder, ilie mehr Risiken eingehen, werden auf 
die eine oder andere Weise zu Anfi.ihrern der Oruppe. Selbst Extremisten, 
die personlich vielleicht abgelehnt werden, genieBen Achtung und i.iben 
Einflu13 auf Oruppenentscheidungen aus. Die Schaffung psychologischer 
Risiken zahlt zu den faszinierendsten MerkrnaJen der Encounter-Oruppe, 
zumindest filr Nordamerikaner, wie es scheint, deren Kultur riskanten Al
ternativen den Vorzug gegeniiber sichereren, langerfristigen, mit barterer 
Arbeit verbundenen Ansatzen gibt. 

Durch die Teilnahme an einer Encounter-Gruppe kommt man haufig in 
die Lage, unpopulare Vorschlage zu vertreten, Menschen direkt mit wenig 
schmeichelhaften oder gar agg.ressiven Oefiihlen zu konfrontieren, ein in
times Oeheimnis oder Angste oder personliche Miingel zu offenbaren 
oder sexuelle Oefi.lbJe fi.lr einen anderen Teilnehmer der Oruppe zu geste
hen. Da das Risiko den erfolgreichen Adepten oft Achtung und vieUeicht 
euphorische Oefi.ihle einbrachte, i.ibertrieben mancbe Gruppen diesen 
Aspekt zu einer Art von »zwischenmenschlichem Wasserspringen«, wie 
es Klein (1983) nannte. 

Dieser Trend zeitigte in Indien extreme Auswi.ichse. Im Jahr 1978 inter
viewte ich die Teilnehmer (lauter Abendlander, vorwiegend Europaer) von 
»Encounter-Oruppen« im Aschram eines Gurus. Nicht selten mit einem 
blauen Auge oder einem Arm oder Bein in Oips berichteten sie, da13 die 
Leiter der Gruppen (die nackt durchgefiihrt wurden) regelma3ig zu. se
xuellen Kontakten, physischer Oewalt einschlie31ich Vergewaltigung und 
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zu jeglicher Aktivitat ermutigten, die den Teilnehmern Oelegenheit ga
ben, sich ))total« zu riskieren. Durch diese »totale Begegnung« hoffte 
man, in den Zustand der Erleuchtung zu gelangen. 

n·otz naheliegender Einschr!inkungen betrachteten alle Teilnehmer, mit 
denen ich sprach, ihre Erfahrungen (so schmerzhaft sie auch scheinen 
mochten) als positiv und schrieben ihnen ein Oefi.ihl von Wachstum zu. 
Niemand, den ich kennenlernte, empfand sich als ernsthaft verletzt. Die 
stolze Leidensmiene auf den Oesichtern der Oberlebenden, die ich traf, 
erinnerten mich zwangslaufig an den Ausdruck, den ich auf den Gesich
tern von Rekruten gesehen hatte, die soeben eine harte Orundausbildung 
absolviert hatten. <3> Wer durch diese Schule gegangen war, fiir den i.iber
wogen obne Zweifel die positiven Effekte, die er erlebt hatte, bei weitem 
die negativen. 

Die euphorischen Oefilhle, die von einer Encounter-Oruppe ausgelost 
werden, k6nnen auf die verschiedenste Weise erreicht werden. Man fi.ihre 
sich zum BeispieJ die folgende Schilderung zu Oemute: »fch empfand .. . 
ein Gefilhl von Leicbtigkeit, von Erl6sung ... vori.ibergehend au3erhalb 
der Dinge, war ich ihrem Zentrum irgendwie naher ... genau dieselben 
Gefilhle von Verbindung oder ZugehOrigkeit, der vollst!indigen Aktivie
rung und Lebendigkeit, die wir manchmal in der Einsamkeit oder beim 
Sex empfinden ... das OefUhl, im Augenblick dort zu sein, wo wir hinge
hOren ... cine Reduzierung auf das Wesentliche, eine Rebellion gegen die 
Au3erlichkeiten der Mode und gegen Heuchelei, ein Oefilhl, all dem 
nackt ausgesetzt zu sein, was wirklich ziihlt, es wirklich zu spilren .. . ein 
dem Oewissen verpflichtetes Leben als Vervollkommnung, nicht als 
Pnicht, als Quelle der Freude sowie des Engagements«. Die Beschreibw1g 
einer Encounter-Oruppe? Eines LSD-Trips? Bines religiOsen Erlebnis
ses? All das konnte es sein, ist es aber nicht. Es ist die Beschreibung der 
Gefiihle eines Demonstranten nach seiner Verhaftung, weil er das Bilro ei
nes amerikanischen Kongressabgeordreten blockiert hatte. der andere 
Auffassungen vertrat als er (Marin, 1985). 

Gruppenprozesse 

Nach Rogers' (1970) Konzept der Encounter-Gruppe organisiert der 
GruppenJeiter die Raumlichkeiten und steUt einen Zeitplan filr die Zu-
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sammenkOnfte, die Mahlzeiten und die freie Zeit auf. Abgesehen davon 
gibt es keine im voraus festgelegte Struktur. Die GruppenmitgHeder wer
den somit in ihr eigenes Erleben hineingeworfen und mUssen selbst versu
chen, seine Bedeutung zu erhellen. 

Anfangs sind die Tuilnehmer verwirrt. Verlegenes Schweigen, Frustra
tion und hOOiches, aber belangloses Geplauder kennzeichnen dje Situa
tion. Es kann sein, daJ3 mehrere Anwesende Vorschlage machen, die hau
fig mit Schweigen oder rucht bezugnehmeoden Bemerkungen ilbergangen 
werden. »Vielleicht sollten wir uns vorstellen«, >>was macht man eigent
lich normalerweise in solchen Gruppen ?« 

Manchmal sprechen Teilnehmer von ihren Gefi.ihlen oder irgendeinem 
vergangencn Erlebnis: einer uncrfreulichen Scheidung, Kummer, einem 
erosten gesundheitlichen Pwblem, einem Hindernis, das ilberwunden 
werden muf.l. Haufig greift jemand den Teilnehmer, der zuletzt gespro
chen hat an und wirft ihm vor, oberflachlich zu sein. Nocb Mufiger isl 
der Gru~penleiter die Zielscheibe dieser anfanglichen AggressiviUit. »Wa
rum k<:innen Sic die Gruppe nicht in einer produktiveren Weise leiten ?« 

Obwohl cler Gruppenleiter einen GroJ3teil der freiwerdenden Aggressio
nen abbekommen kann, gelingt es der personenzentrierten Gruppe im 
Unterscbied zu dem Kreis, von dem Freud umgeben war (eingangs war da
von die Rede), und vielcn anderen Gruppen gewOhnlich, den Leiter sowie 
andere Mitglieder, die aus irgendeinem Grund als AbtrUonige begonoen 
haben, zu integderen. 

Bei ihren Angriffen auf den Groppenleiter bzw. ihrem Bemilheo, ihm 
beizusteben, beginnen die Gruppenmitglieder, offener zu sprechen. Mil 
der Zeit kommt es zur AuBerung der augenblicklich vorhandenen Geftihle 
und einer unterstiltzenden Erkundung ihrer Bedeutungen filr den Spre
chenden - im grOBeren Zusammenhang seines Lebens sowohl innerhalb 
als auch aullerhalb der Gruppe. 

Grnppendruck 

In seiner theoretischen Verarbeitw1g des Gruppenprozesses hebt Rogers 
die Bedeutung von Feedback (Rilckmeldungen) und Konfrontation und 
des »Aufbrechens von Fassaden« hervor - das beillt, die Angleichung 
des Offentlichen Gesichts, das ein Mitglied gegeniiber der Gruppe zur 
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Schau tragt, an jenes, das er I sie engen Freunclen gegenUber zeigt. 
Obwohl festgestellt wurde, dal3 ein Mensch um so weniger zu perzepti

ver Abwehrbaltung neigt und seine persOnlicbe Anpassungsfahjgkeit um 
so besser ist, je mehr sich seine eigene Selbstbeherrschung mit der Be
schreibung anderer von ihm deckt (Chodorkhoff, 1954), konnte es sein, 
d~ ~ieser Aspekt aufgrund seiner Neuheit in der Epoche, in der er Popu
lantat gewann, tiberbewertet wurde. Viele kleinliche Urteile kOnnen in der 
Anfangsphase einer Gruppe geaullert werden. Sie mOgen als »hilfrekhe 
Ruckmeldung« beabsichtigt sein, um die »Selbstachtung« des Betreffen
den zu steigern, aber es ist zweifelhaft, dal3 sie rue beabsichtigte Wirkung 
haben. 

Koch (1970) erhebt provozierende Ejnwande gegen dieses Vei:fahren: 
»Si~d alle ~ogenannten Fassaden unechte und psychisch vei:krOppelnde 
Gebilde? Smd alle Oberflachenmerkmale Fassaden? Wenn es eine Untei:
scheidung. zwischen einem Oberfltichemnerkmal und einer Fassade gibt, 
wer sol! d1ese dann treffen? 1st jeder Einzelne bzw. jede Bezugsgruppe 
gleicberma13en kompetent, um dies in einem bestjmmten Fall zu tun? Wer 
hat das Recht, Proust zu raten, seinen Pelzmantel und seine Hypochon
drie abzulegen ?, und Eliot, aus seiner Reserve herauszugehen? Thomas 
Mann, seine eher biirgerlichen Oberflachenrigidittiten sein zu !assen; Gi
de, seine exhibitionistisch zur Schau getragene Homosexualitat; Joyce, 
seine Neigung zu gelegentlichen Exzessen; Dylan Thomas, seinen Alko
holismus und seine arrogante Schnorrerei? Soll der 'Gruppenleiter', 'Mo
derator', 'Therapeut' derjenige sein, der ruft, 'kommen Sic hinter dem 
Katheder hervor, Doktor ! ?' Soll Carl Rogers das tun?« (S. 41) 

Eine Bejahung des PJuralismus und ein scharfcs UrtcilsvermOgen sind 
notwendig, dam.it der Gruppenlejter und die Teilnehmer Torheiten ver
meiden. Wenn sich jemand tatsachlich ·hinter einer sozialen Maske ver
steckt und frei von solchen Fesseln sein mochte, wenn er die Wahl haben 
mllchte, wie er sich selbst prasentiert, vielleicht ist dann eine soziale Weis
heit in der Gruppe vorhanden, die sie veranlal3t, sanften Druck auf den 
Betreffenden auszuiiben, ihn bebutsam zu untersttitzen, um ihm zu hel
fen, sein »wahres Selbst« zu enthilllen. Wie soil man dagegen im Falle ei
nes Menschen, der sich nicht von einer sozialen Rolle zu befreien 
wtlnscht, wissen, ob die soziale Weisheit der Gruppe kli.iger ist als die indi
viduelle Weisheit des oder der Betroffenen? »Der Betroffene schatzt diese 
Gruppe vielleicht richtig ein«, wie Friedman (1984) bemerkt, >mnd weil3 
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intuitiv, wenn nicht bewullt, dafl sie nicht iiber die notigen Krafte verfiigt, 
um sein oder ihr Anderssein zu bestatigen, wie auch immer ihre Regeln, 
Ambitionen und erklarten Absicbten aussehen mogen« (S. 69). 

Ein weiter Horizoot und Sensitivitat gegeniiber jedem Gruppenmit
glied und seinen Bediirfnissen ist seitens des Gruppenleiters und der Teil
nehmer notig, um vor der schadlichen Anwendung von soziaJem Druck 
zu bewahren. Auch Mut ist erforderlich, um sich gedankenlosen Tenden
zen zum Konformismus zu widersetzen, wenn djese auftreten. 

Obwohl Rogers Gruppen strikt ablehnte, rue GewaJt, Sex oder bizarres 
Verhalten gestatteten , insbesondere unter der Leitung von autoritaren und 
anmaflenden Gruppenleitern, machte er aus seiner Begeisterung filr die 
Encounter-Gruppe (so wie er sie verstand) keinen Hehl. H aufig wurde 
sein Ausspruch zitiert: »Die Encounter-Gruppe konnte clurchaus die 
wichtigste soziale Erfindung unseres Jahrhunderts sein« (Rogers, 1968). 

Es sollte inzwischen klargeworden sein, daf3 es die E ncounter-Gruppe 
nicht gab. Alles und jedes segelte unter clieser einen Plagge. Dieser Um· 
stand macht es schwierig, Forschungsergebnisse zu bewerten und positive 
Wirkungen zu verallgemeinern. Auf der anderen Seite wird es dadurch 
sehr leicht, Kr.itik zu iiben. Von bochst einflufireicher journalistischer Sei
te wurde eine Attacke gegen dje Encounter-Gruppen geritten, bei der sie 
als »Schamlose Ausbeutung und Pseudo-Grnppentherapie« denunziert 
wurden (Maliver, 1973). 

Koch (1970) bezeichnete die Gruppenbewegung in einer vehementen 
und dennoch sensiblen Kritik als die »bisher extremste Ausformung der 
Gabe des Menschen, seine eigene Realitat zu reduzieren und zu entstellen, 
ihr auszuweichen und sie zu vulgarisieren«. Koch wandte sich insbesonde
re gegen die Vulgarisierung edler menschlicher Eigenschaften durch den 
Versuch, »Spontaneitat und Authentizitat durch Kunstgriffe hervorzu
locken, den lnstrumentalismus instrumentell zu bekampfen, sowie den 
Tuilnehmern Zugang zum Erleben zu verschaffen, indem man dieses zu el
ner abgepackten Ware reduziert, Autonomie durch Gruppendruck zu ma
rupuJieren, und Individuali tat durch Gruppenformung zu befreien«. 

In dieser Version von Encounter »wird Offenheit zu 'fransparenz; Liebe, 
Rirsorglichkeit und die Bereitschaft, sich mitzuteilen, werden zu Thuschob
jekten der 'VersUirkung' oder vielleicht des wechselseitigen Ego-Kit
zels; asthetische Empfanglichkeit oder Unmittelbarkeit wird zu 'sensory 
awareness'«. 
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In der Kleingruppenarbeit bestebt immer die Moglichkeit der Kommer
zialisierung und der Trivialisierung menschlicher Qualitaten. Dieselbe 
Gefahr besteht aber auch im Bildung~.wesen, in der Religion und auf an
deren Gebieten. Emsthafte Gruppenleiter und Teilnehmer taten gut dar
ao, den Einwanden Kochs Beachtung ::u schenken. Spontaneitat, Authen
tizit::it, Autonomie, Liebe, Fiirsorglichkeit, Freude und Unmittelbarkeit 
sind menschliche Qualitliten, die in K.leingruppen ebenso wie in anderen 
1.ebenszusammenhangen sehr wohl unverfillscht auftreten. In personen
zentrierten Gruppenansatzen hat sich gezeigt, dall keine Kunstgriffe notig 
sind, um Simulationen echter Qualitiiten auszult>sen, da diese von selbst 
zut.agetreten. 

Gruppengeist 

Man sollte sich auch klannachen, da/3 sich viele Aspekte von 
Encounter- und Therapiegruppen nicht auf diese Aktivitll.t beschranken, 
sondern kennzeichnend fiir menschliche Zusammenschliisse als solche 
sind. Der Gruppendruck konnte als ein Beispiel dienen. Im letzten Winter 
nahmen meine Frau und ich in L>sterreich an Skikursen teil. Wir wurden 
entsprechend unseren Fahigkeiten (sie fahrt ausgezeichnet; ich bin ein An
fiinger) zwei verschiedenen Gruppen zugewiesen. Durch Augenblicke der 
Angst, Erregung und des Abenteuers, durch intensive existentielle Kon
zentration, Respekt, Kraftentfaltung und Konkurrenz entstand in beiden 
Gruppen rasch ein Zusammenhalt. BeflOgelt d urch die Majestat der Al
pen, die eupborisierende Wirkung der wOrzigen frischen Luft, die korper
liche Herausforderung, die Schonheit von Eis und Schnee und isoliert von 
ihren normalen Lebensmustern waren die Gruppenmitglieder ihren 
menschlichen Grenzen und Moglichkeiten konfrontiert und kamen sich 
auf ganz natiirliche Weise naher. <4> 

Dies waren keine in Encounter-Gruppen erfahrene Menschen . Sie wa
ren zum Skilaufen da. Dennoch taten auch sie, was Menschen unter dem 
·Einflul3 des Zusammenseins tun: sie kamen einander nahe und hOteten 
ihre Intimitat eifersiichtig vor dem Eindringen von Aullenseitern. Ats 
meine Frau und ich unsere Gruppen , die voo morgens bis abends zusam
menbUeben, verlassen wollten, um zusammeo mittagzuessen, reagierten 
sie deshalb wie jede Encounter-Gruppe : Sie waren entschieden dagegen, 
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daB jemand »die Gruppe kaputtroacht«. Obwobl sie uns keine massiven 
Vorhaltungen machten, auBerten sich doch ihre Gef\lhJe des Verlasseo
werdeos, der Eifersucht und ihre unbewuflten Versuche, uns sowohl zu no
tigen wie zu verfi.ihren, »bei der Gruppe« zu bleiben, deutlich genug. Die 
Erkenntnis, daB es ein Charakteristikum von Gruppen ist, auf LoyalitiU 
ihnen gegentiber zu bestehen, half uns, frei zu entscheiden, wann immer 
wir den echten Wunsch hatten, bei unserer Gruppe zu bleiben, und wann 
wir beiden zusammensein wollten. 

Lieberman, Yalom und Miles (1973) zitieren in ihrem einflullreicheo 
Buch Uber Encounter-Gruppen eine Untersuchung von Katz (1968) i.iber 
Vedinderungeo bei Studenten von ihrem ersten bis zum letzlen Stuclien
jahr. Die angeflihrten Erkenntnisse bestatigen emeut die Beobachtungeo, 
dall sich das Oeschehen in Encounter-Gruppen nicht so grundlegend von 
anderen intensiven Lernerfahrungen unterscheidet. Betrachtet man die 
verschiedenen Arten von Encounter-Oruppeo als Gesamtheit (und so 
werden sie von den meiste11 ihrer scbarfsten Kritiker angesehen) dann uo
terscheideo sich »die Wirkungen der Encounter-Gruppen weder quanti
tativ noch grundsatzLich von denjenigen, wie Uber die gesamte Erfah
rungswelt von Studenten berichtet wird«. 

Gruppenleitung 

Obwobl der personenzentrierte Ansatz in beiden H11len sehr ahnlich ist, 
unterscheiden sich Encounter-Oruppen und Therapiegruppen weitge
hend. Der Unterschied liegt in erster Linie iro Aufbau und Zweck der 
Oruppe und in den ortlichen professionellen Anforderungen, die an die 
Praxis von Psychotherapie gedchtet werden. Die BeweggrUnde von Teil
nehmern an einer Wochenend-:Encounter-Oruppe konoen darin beste
hen, sich selbst in der lnteraktior. mit neuen Menschen zu erleben und in 
dieser Situation et was Uber sich zu lernen. An einer mehr als ein Jahr dau
ernden Therapiegruppe konnen Menschen teilnehmen, um bestimmte 
Mangel zu iiberwinden, die sie in ihrer PersonLicbkeit oder in ihren Bezie
hungen zu anderen als einschrankend empfinden. Die Einstellungen und 
das Verhalten der Therapeuten in diesen Gruppen sind dagegen sehr 
ahnlich. 

Die personenzentrierte Kleingruppe ist nicbt bloll eine groJ3ere Version 
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der Zweiergruppe. Auch Oruppen (wie sie von manchen Psychoanalyti
kern und Gestalt-Thcrapeuten durcbgefi.ihrt werden), in denen der Thera
p,eut vor der »Zuhorerschaft« anderer Gruppenmitglieder rnit einem 
Klienten arbeitet, sind viel mehr als die Einzeltherapie, die in eioem Be
handlungsraum nur in Anwesenheit von Therapeut und Klient stattfin· 
det. Die Zuschauer sind ebenfalls beteiligt, wenn nicbt direkt, dann incli
rekt. Selbst wenn man transpersonale Phlinomene a usschlosse, ware nicht 
zu leugnen, daB das Sozialsystem der Gruppe unterschwellige Kommuni
kationen uod Auswirkungeo auf das Nervensystem der Tuilnehmer er
~ogli~ht, wodurch d~e Erfahrung filr KJient und Therapeut ganz anders 
1st als m der abgeschiedenen Einzeltherapie. 

Gruppen miissen in ihren eigenen Kategorien verstandeo werdeo. Die 
person:nzentrierte Kleingruppe besitzt nicht nw· dieselben Farugkeiteo 
der He1lung und SeJbsterkenntnis wie die dyaclische Situation, sondern 
auch einen zusatzlicben sozialtherapeutischen Aspekt - das Ventandnis 
anderer und clie Verbesserung einer erfolgreichen Kommun.ikation mit ih
nen. Darilber hioaus bietet sie die Oelegenheit, sich die Muster bewuBter 
und unbewullter Kollaboration zwischen den Gruppenmitgliedern zu ver
deutLichen. Direkte lnteraktionen zwischen Therapeut und Klient erfol
geo in der Oruppe seltener und scheinen geringeren Einfluf3 zu haben als 
ia der dyadischen Therapie. Manchmal ist ein Grupperunitglied das 
schweigend dasitzt und an der Interaktion nicht unmittelbar beteili~t ist, 
von den Vorgangen tief betroffen. Tutsachlich wird die verbreitete Ober
zeugung, je mehr ein Oruppenteilnehmer spreche, desto grOBeren Nutzen 
babe er davon, sowohl <lurch die klinische Praxis als auch durch die For
schung in Frage gestellt. So registrierten zum Beispiel Smith Bassin & 
FroehJjcb (1960) die Lange der Redebeitrage von Mitgliedern einer Klein
gruppe, konnten jedoch keinen Zusarnmenhang zwischen dem Ausmall 
der verbalen Beteiligung und der Besserung der Klieoten feststellen. Ob 
sie jedoch sprecheo oder schweigen, der I clie Gruppenleiter und die Tuil
nehmer kommunizieren. »So sehr man sich auch bemilhen mag, man 
kann nicht nichl kommuoizieren«, bemerkteo Watzlawick, Beavin & 
Jackson (1976). »Aktivitat oder Passivitat, Worte oder Schweigen, alles 
hat einen Botschaftswert; es beeinflullt andere, und diese anderen kOnnen 
ihrerseits diese Kommunikation nicht unbeantwortet !assen sondern ~ 
kommunizieren auch selbst« (ebd., S. 218-219). Wenn diese Ko~unika
tion fur den Teilnehmer signifikant ist und er sich in einer fClr ihn bedeu-
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tungsvollen Weise beteiligt, dann steht seine Teilnahme tatstichfich in ei
nem Bezug zu einer Besserung seines Zustandes (Sechrest & Barger, 1961). 

Gruppenteilnehmer, die Wut oder andere Starke GefOhle au13ern, ROck
meldungen geben und erbalten oder Gebeimnisse ihrer Lebensgeschichte 
bzw. subjektiven Welt entbilllen, lernen nicht notwendigerweise mehr 
Uber sich als jene, die solche Dinge nicht tun. Lemen hilngt mit der Inte
gration von Geflihlen, Ri.ickmeldungen und Enthilllungen in das kogniti
ve Schema des Betreffenden, sein Selbstkonzept, seine Wahrnehmung der 
Welt, kurz seine Realitat zusammen (Lieberman, Yalom & Miles, 1973). 

Obwohl niemand zum Sprechen gezwungen wird, bestehen die Teilneh
mer der Gruppe auf ehrliche und emotional kongruente Aul3erungen (ver
baler wie nonverbaler Art) seitens aller Teilnehmer einschliel3lich des de
signierten Gruppenleiters. Ober diesen Aspekt schreibt Rogers (1970): 
»Im Laufe der Zeit findet es die Gruppe unertraglich, wenn sich ein Mit
glied hinter einer Maske oder Fassade versteckt .. ., die glatte Milnze von 
Thkt und Vertuschung - durchaus zufriedenstellend filr Interaktionen 
drauflen - ist einfacb nicht gut genug .... Manchmal behutsam, gele
gentlich fast erbittert,fordert die Gruppe, dal3 der Tuilnehmer er selbst sei 
und seine momentanen Gefilhle nicht verbirgt ... «. Im Falle des Grup
penleiters konnte diese Fassade seine Therapiemethode, seine Art, die 
Gruppezu leiten, sein. Die Beseitigung dieser Fassade wird auch van ihm 
gefordert werden, aber ohne dal3 er seine Leitungsfunktion aufgibt. Der 
Leiter mufl also Wege finden, um seineAufgabe ohne diese »professionel
len« Verhaltensweisen wallfzunehmen, indem er »er selbst« ist. 

NatOrlich konnen erprobte tberapeutische Methoden hilfreich sein, 
und der Leiter wird sicher zu tun versuchen, was hilfreich ist, aber die 
Gruppenmitglieder werden es nicht dulden, dal3 der Leiter (oder ein 
Gruppenmitglied) eine vorhersagbare Rolle spielt. Sofern die Gruppe 
nicht speziell auf einer bestimmten therapeutischen Methode basiert 
(zum Beispiel in Ausbildungsprogrammen oder in Psychotherapie) wer
den dem Leiter selten roulinemiiflig spiegelnde Aul3erungen nacb Rogers 
oder »Fokussierungsratschlage« gestattet werden. 

Das folgende Beispiel veranschaulicht diesen Punkt. Eine Teilnehrne
rin, die in »therapeutischen Kommunikationstechniken« geschult war, re
agierte auf jedes Gruppenmitglied, das das Wort ergriff, mit einer nach 
ihrer Meinung »therapeutischen Antwort«. Nach jedem Redebeitrag wie
derbolte sie die Worte des Gruppenmitgtieds, bot ihm eine Deutung an, 
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die ihre Einfiihlung demoostrieren soUte und forderte die Betreffenden 
bei jeder passenden Gelegenheit auf, sich »auf ihre Gefilhle zu konzen
trieren«. Trotz ihrer offensichtlichen Aufrichtigkeit und ihres manchmal 
wirklich einftihlsamen Verstttndnisses wurde sie von den GruppenteiJneh
mern, die sie zu »therapieren« versuchte, bestenJalls ignoriert. Die Spre
chenden machten eine Pause, warteten hoflich darauf, bis sie ihre Inter
vention beendet hatte, und fuhren dann fort. Nach mehreren »spiegeln
den Reaktionen« Josten ihre Versuche, helfend einzugreifen, offene 
Feindseligkeit aus. Ein irritierter Teilnehmer forderte sie auf, sicb um ihre 
eigenen Angelegenheiten zu kilmmern und ihn seine Gedanken zu Ende 
ftihren zu !assen. 

Beim Mittagessen wandte sie sich an den neben ihr sitzenden Carl Ro
gers mit der Bemerkung: »Diese Gruppe scheint es nicht zu me>gen, wenn 
man ihr richtige empalhische Reaktionen bietet. Manche behaupten, mei-
ne Versuche, spiegelnd zuzuhC>ren, zu schatzen, aber die meisten meiner I 
Tnterventionen fallen ins Leere«. Rage.rs schluckte einen Bissen Salat und 
antwortete. nachdem er einen Augenblick tiberlegt hatte: » lch glaube, die 
Gruppe fordert uns dazu heraus, eine tiefere Empathie aufzubringen«. In 
der Zweiergruppe kann eine spiegelnde Form von Empathie zu einem 
dauerbaften Aspekt des Dialogs zwiscben Therapeut und Klient werden. 
Jn der Kleingruppe ist eine »tiefere E.npathie« n<>tig. 

Wie auBert man eine tiefere Empathie? Dies ist nur moglich in der im 
jeweiligen Augenblick angebrachten Form. Den anderen wirklich zu ver
stehen, ist et was ganz an deres, als von dem echten Bedtlrf nis erfUllt zu 
sein, als verstandnisvoller Mensch get.ehen zu werden. Der Adressat wird 
den Unterschied ohne weiteres feststellen konnen. 

Dieser Versuch, Empathie zu demonstrieren, kann eine Distanz zwi
schen Gruppenleiter und Tuilnehmer hervorrufen: »Du naherst dich mir 
mit Einzelheiten deines Innenlebens, f.ber ich bleibe aufDistan2, denn ich 
entbtille mich dir nicht«. Die Gruppe duldetjedoch diese asymmetrische 
Beziehung nicht. Sie mocbte, dafl der Gruppenleiter ebenso verletzbar ist 
wie alle anderen. »Wir sitzen alle im gleichen Boot«, lautet die Forderung 
der Gruppe. Nachdem diese Balance erreicht ist, kann jeder Teilnehmer 
jedem anderenseineEinftihlung bekunden, wieimmer sie funktioniert
auch in Form spiegelnder Aussagen. 

Vom Gruppenleiter wird zwar nicbt erwartet, voUkommen zu sein, aber 
er soil sich als ehrlich, authentisch, £Uten Willens und routig erweisen. 
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Man erwartet von ihm, dal3 er die Anforderungen erfilllt, die implizit ao 
jedes Gruppenmitglied gerichtet wt-rden. Er ist aucb nur ein Mensch in ei
ner Gruppe von Menschen. 

Die vielschichtige Erfahrung der GruppenleHung 

Corey (1985) fOhrt Verfahrensweisen an, die nach seiner Meinung nicht 
Bestandteil der Rolle des personenzentrierten Gruppenleiters sein sollten. 
Dazu zahlen das Erteilen VOD Ratschlligen, die Verwendung geplanter 
Tuchniken, Diagnose, Bewertuog, Hausaufgaben und direktive lnterven
tionen. AJs Verhaltensweisen, die den personenzentrierten Gruppenleiter 
charakterisiereu, ueont er: »Aktiv zuhoren, spiegeln, klaren, zusammen
fassen, verkni.\pfen, Respekt erweisen, die Fahigkeit des Klienten zur 
Selbstbestiromung bestatigen, den Klienten akzeptieren und sicb um ilrn 
kilmmern« (S. 233). 

Im gro13en und ganzen mogen dies befriedigende Beschreibungen des 
Verhaltens eines personenzentrierten Gruppenleiters sein. Der Gruppen
leiter kann jedoch auch in die Lage kommen, viele der »mi13biUigten<< Ver
haltensweisen zu praktizieren, die »anerkannten« dagegen nichl. Die erste 
Funktion des Leiters ist, das Notige zu tun, um das wachstumsbegi.\nsti
gende und heilende Klima in der Gruppe zu fOrdem. <s> Es ist schwierig, 
die Merkmale eines Menschen aufzuzahlen, der in einem unvorhersag
baren Augenblick in einer Weise reagieren mull, da13 das Richtige zur rich
tigen Zeit geschieht. 

Um in der Einzeltherapie in die personliche Welt meines Klienten hin
einzugelangen, um wirklich einfilltlsam zu reagieren, habe icb es als not· 
wendig erkannl, auf meine Version von der Welt zu verzichten. Um die 
Version meines Klienten von »richtig« und »falsch« begreifen zu koonen, 
durfte ich mich an keioerlei feststehende Konzepte halten . Um die Erleb
nisweise des Klienten verstehen und nachvollziehen zu konnen, ohne Ver
anderungen in einer bestimmten Richtung zu erzwingen, mullte ich auf
horen mich auf Theorien und Meinungen zu stiitzen und, was noch 
schwi~riger ist, auf Oberzeugungcn, wie die Dinge filr den Klienten sein 
sollten, um stattdessen zu erfassen, wie sie filr ihu sind. 

In der Kleingruppe muBte ich mich nicht nur in der personlichen Welt 
jedes OruppenmitgLieds zurechtfinden, sondem auch das momentane 
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Verhalten der Teilnehmer in ihren Beziehungen verfolgen. Spekulationen 
uod Erklarungen des Prozesses, Theorien Ober therapeutische Verande
rungen und Beobachtungen der menschlichen Natur halfeo mir zwar die 
Komplexitat zu verstehen, aber sie halfen mir our sclten, rnich als ~iter 
und Teilnehmer in der Gruppe zu behaupten. 

Um fordernd zu wirken, bin ich sensibel gegenilber den GefUhJen uod 
Ged~en anderer, gegentiber der Interaktion zwischen Teiloehmern (an 
der ich manchmal als Oruppenmitglied uod in anderen Ffillen als Leiter 
beteiligt bin) sowie gegenilber dem eotstehendeo Charakter der Gruppe
als-Ganzes. Um dieser Komplexitat gewachsen zu sein, verlasse ich mich 
weniger auf das Sammeln von Fakten und auf lineares Denken als viel
mehr auf eine diffusere »Wahrnehmung-auf-einen-Blick«. Tndem ich 
meine Aufmerksamkeit auf rnich, auf ein aoderes Gruppenmitglied, auf 
eine Begegnung zwischen Teilnehmern, auf die »Stimmung« oder das 
»Klima« der Oruppe konzentriere, verzichte ich auf Analyse und Bewer
tung zugunsten eines. intuitiven Erfassens. 

Auf diese Weise mogen einem vi~le Einzelheiten eutgehen, wenn man 
mit dem schopfetischen Umfeld Schritt halten will, das in der Gruppe ge
niihrt wird. SchOpferisches Umfeld klingt gut, jetzt, wo ich es hinschreibe. 
Diese Worte verkorpern das ideale ResuJtat unserer Oberlegungen: ein 
Ambiente, das konstruktive Einsicht und Veranderung begtinstigt, die fri
scbe Luft des Lachens, das Wachsen und Reifen, neue Ideen, Augenblicke 
der Freude und Hoffnung. Was diese Worte nicht andeuten, ist ebenfalls 
Bestandteil dieses Umfelds: Chaos, Frustration, Verwirrung, Langeweile, 
Furcht, Schmerz, Traurigkeit. Wenn ich es ware und nicht die gemeinsame 
Anstrengung von uns alien, was dieses Umfeld gestaltet und umgestaltet, 
dann wilrde ich es sicher effizienter tun. Da dies nicht der Fall ist, lebe ich 
oft in einer Situation, die ich nicht voraussagen kann, die mir m.illfallt und 
die ich haufig nicht verstehe. Nicht zu verstehen, konnte jedoch besser 
sein, als falsch zu verstehen.<6> 

In dieser Umgebung lernte ich, meinen Empfindungen, GefUblen, mei
nem Denkvermogen und meiner Intuition zu vertrauen, im Augenblick zu 
leben, micb von Grundsatzen leiten zu !assen, die sich aus einer gesteiger
ten personJichen Bewulltheit entwickelten. Die anderen Gruppenteilneh
mer erkannten mit der Zeit, da13 ich mich so gebe, wie es meinen Gefilhlen 
entspricht Icb reagiere auf den Augenblick, selbst wenn das bedeutet, et
was Unpopulares oder selbst etwas, was nicht therapeutisch erscheint, zu 
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sagen oder zu tun. Ich babe auch Febler gemacht, indem ich die Sicherheit 
und auch die Kilnstlichkeit erlernter Techniken vermied, aber ich habe so 
immerhin vermieden, das Falsche zur richtigen Zeit zu sagen oder zu tun 
und das Richtige zur falschen Zeit. 

Ich bin ein Teilnehmer in der Gruppe, nicht ein Patient. lch konfrontie
re die Gruppe nicht mit persOnlichen Problemen, die durch Therapie ge-
lost werden sollten. lch teile meine Gefiihle, Gedanken uud Probleme in 
dem AusmaB mit, in dem sie meines Erachtens for denKontext der Grup
pe relevant sind, aber ich belaste andere Teilnehmer nicht mit personli
chen Problemen, die hier nichts wiegen. Wenn diese Probleme so dring
lich sind, daB meine Aufmerksarnkeit abschweift, dann teile ich nattirlich 
meine Angst oder Verwirrung oder welche Emotion auch immer durch 
mein Problem hervorgerufen wird, genauso mit, wie jeder andere Teilneh
mer dies tun wilrde. Der Charakter der Gruppe wird zweifellos durch mei
ne persOnliche Identitat, meine Individualitat sowie mein FOrderungsver
mogen gelarbt. 

Obwohl ich mich im Jetzt und Hier der Gruppe einbringen konnte. ent
deckte icb bald, daB diese Konzentration auf den Augenblick nicht aus
reichte, um das volle Spektrum reifer Veranderung zu fordern. Manche 
Einzelheiten dtirfen nichtiibergangen werden, sondern man mul3 sicb da
mit auseinandersetzen. 

In einer der ersten Gruppen, an denen icb teilnahm, drangten zwei 
24jahrige Studenten - gut aussehend, spordich, intelligent, aus begtiter
ten Familien - eine 55jahrige einfache Frau, die nie berufstatig gewesen 
war und keine Ausbildung hatte, aus ihrer unerfreulichen Ehe auszubre
cben und sich selbsUl.ndig zu machen. »Du schaffst es«, redeten sie ihr zu. 
Es lag auf der Hand, daB ein so radikaler Schritt den beiden jungen Man
nern selbst keine groJ3en Schwierigkeiten bereitet batte. Aber wie stand es 
mit ihr? In der Begeistemng des Augenblicks filhlte sie sicb dem vielleicbt 
gewachsen, in der Realitat ihres Lebens in den Monaten nach der Gruppe 
konnte sie dies wahrscheinlich nicht. Wieviel Unterstlitzung besal3 sie au-
13erhalb dieser Gruppe? War jemand da, der bereit war, ihr nach der 
Gruppe zu belfen? 

In der energiegeladenen Atmosphare der Gruppe versptirte sie die Kraft 
und den Mut zur Veranderung. Aber wie konnten diese Kraft uod dieser 
Mut Ober den Augenblick hinaus in ihren gesamten Lebenszusamµien
hang hinilbergerettet werden? Andere Gruppenmitglieder meinten, es ga-
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be vietleicht mehrere Wege, um ihre Situation zu verbessern; sie soUe die 
Kraft und den Mut niltzen, die sie eben empfand, und tibet ihre Realitat 
nachdenken. Ihre splltere Selbsterforschung mit Hilfe der Gruppenmit
glieder filhrte zu dem Entschlull : ihre Ehe nicht sofort abzubrechen, aber 
Beziehungen aullerhalb ihrer Farnilie zu pflegen und ihre personliche La
ge durch eine Berufsausbildung zu verbessern. In einem Brief, den ich 
Monate spater von ihr erhielt, auBerte sie ihre Zufriedenheit uber den ein
geschlagenen Weg. 

lch habe es oft schade gefunden, auJ einen bestimmten Ort wie hier 
und eine bestimmte Zeit wiejetzt beschrankt zu sein, da man doch in sei
ner Pbantasie zugleich an jedem anderen Ort sein konnte. Als Gruppen
leiter lernte icb, da13 ich beides tun mul3te: voll und ganz im Hier-und
Jetzt, aber ouch an jedem anderen Ort zu sein. 

Ich achte auf die augenblicklichen Geftihle jedes Teilnehmers, indem 
ich ihm einftihlsam zuhOre, selbst wenn er I sie schweigt. »Was will sic da
mit sagen ?« »Welche Bedeutung konnte dies fur ihn haben ?« Aber nicht 
nur, »Was empfindet sie in diesero Augenblick ?«, sondern au ch, »Wie 
ftigt sich das in ihre Existenz ein ?« »Welche Bedeutung hat dies filr andere 
bier? FUr die Gesellschaft?« »Welche Folgen wird diese Erfahrung ftir ihr 
(oder mein) Leben nachste Woche, nllchstes Jahr haben ?« »Wer bin ich, 
wer sind wir, hier, jetzt und aul3erhalb dieser Situation?« 

Es ist moglich (und vielleicbt nC>tig), eine Vorstellung vom Leben vor 
und nach der Gruppe im BewuBtsein zu behalten, von unserer Umwelt, 
unserer Familie, vom Leitartikel in der New York Times, von Sportereig
nissen, vom Geschmack eines Espressos in einem romischen Cafe, von 
franzC>sischem Raffinement, eine Vorstellung davon, wie unsere gegen
wiirtigen Handlungen an ewigen Werten und den Erkenntoissen weiser 
Menschen zu messen sind. 

Es erscheint widersprilchlich, an all dies zu denken, aber es kann den 
BewuBtseinshintergrund bilden, selbst wenn die Gruppe von irgendeiner 
starken Emotion elektrisiert ist. Wenn dies geschieht, erlebe ich nattirlich 
dieselbe Emotion. Zusammen mit diesem Geftihlszustand versuche ich, 
im BewuBtsein eines breiteren Kontexts eine Antwort auf <las Gruppen
mitglied zu formulieren, <las nach dem wahrhaftigsten Ausdruck seines 
gegenwartigen Erlebens sucht. Mein Verhalten wird, wenn es in Einklang 
mit seinem eigenen komplexen Bewul3tsein steht, keinen von uns beiden in 
Verlegenheit bringen, falls wir uns im Supermarkt treffen, nachdem die 
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Gruppeneuphorie abgeklungen ist. 
Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie der Gruppenleiter aus einer 

breiteren Perspektive heraus auf ein beunruhigtes Gruppenmitglied rea
gieren kann. Es illustriert auch die gutwilligen, aber manchmal erfolglo
sen Bemtihungen von Tuilnehmern, den anderen zu »untersttitzeo<c 

Francisco, ein junger stidamerikanischer Psychiater, spricht ausfiihr
Jich Ober seine Arbeit und die Verunsicherung, die er empfindet. »kb ba
be Medizin studiert und den Facharzt in Psychiatrie gemacht, icb babe im 
Ausland studiert und mehrere Jahre in meinem Heimatland praktiziert. 
kb habe sehr hart gearbeitet, um mich vorzubereiten, habe alle filhrenden 
Theoricn studiert und mehrere Zusatzausbildungen gemacht.« Er blickt 
von der Zigarette auf, die er langsam zwisch~en den Fingern bin- und her
gedrebt hat. Seine Stimme wird leiser. »Trotz der besten Ausbildung, die 
ich mir verschaffen konnte, und meines brennenden Wunsches, Menschen 
zu helfen ... !ih ... ftihle ich mich furchtbar ... unzulanglich. Es gibt 
Hunderte von Theoden uber Psychotherapie; was soil man g/auben?« 

»Ach, komm, Francisco«, unterbricbt ihn Sally, eine andere Tuilnehme
rin. »!ch glaube nicht, dal3 Theorien wirklich so wichtig sind«. 

»Genau«, ftigt Robert hinzu, »lch bin sicher, dal3 du ein ausgezeichne
ter Therapeut bist«. 

Die Gruppenmitglieder versuchen, Francisco zu ermutigen, jeder Rat
scWag st0f3t jedoch auf stiirkere Einwande: »Aber meine Unzuliinglich
keil ist ein Faktum, genau wie meine Ausbildung, meine theoretischen 
Grundlagen«. Dies ist ein Cbarakteristikum solcher Gruppen. lnforma
tionen werden von einem leidenden Gruppenmitglied manchmal als hilt-· 
reich empfundeo. Offenkuodige Bescbwichtigungen oder RatscWiige 
kommen dagegen selten an. 

»Gibt es irgend etwas«, fragt Barbara, »was du von uns bekommen 
mochtest, Francisco?« 

»lch mochte blol3 wisseo, was ich tun soll.« 
»Du mochtest, dal3 dir jemand sagt, was du tun sollst«, bemerkt Mi

chael. »Das mul3t du dir selbst sagen, Mann.« 
»Nein, darum geht es eigentlich nicht«, stammelt Francisco, » ... daB 

mir jemand sagen soll ... Nein, ich mochte es einfach gerne wissen«. 
»Was wilrdest du denn tun«, fragt ihn Sally, »wenn du alle LOsungen 

wilf3test ?« 
»lch wtirde ... ah . .. « 
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»lch ftiWe rnich ausgenutzt; dir pal3t ja doch nichts.« Verargert unter
bricht Al Francisco: »Du sprichst nicht wirklich von dir. Ich babe das Ge
filhl, dal3 du ein Spielchen mit uns treibst, und das fiingt an mich zu 
nerven.« 

»Das wollte ich nicht«, entschuldigt sich Francisco. »Gut, reden wir 
Uber etwas anderes, da alle finden, daJ3 icb die Aufmerksamkeit monopo
lisiere«. Francisco windet sich bedrtickt in seinem Sessel. Seine verzwei
felte Miene verrat seinen Schmerz. In Wirklichkeit hat nur ein Teilnehmer 
Francisco Vorwurfe gemacht; dennoch bat er das Gefiihl, die ganze 
»Gruppe« sei gegen ihn. Auch dies kommt in Gruppen hiiufig vor. Teil
nehmer ftihlen sich gut oder scWecht aufgrund von ein oder zwei Bemer
kungen. Der Leiter macht darauf aufmerksam und fahrt dann fort: 

»lch mochte dir etwas sagen, Francisco.« Er geht auf Franciscos Ge
ftlhle ein, indem er mit seinen eigenen Worten wiederholt, was Francisco 
Uber seine UnzuJanglichkeit, seinen Wunsch zu helfen und Menschen na
hezusein, gesagt hat. Er hat Franciscos Worte for bare Mtinze genommen. 
»Habe ich das richtig verstanden, was du auszudrticken versuchtest ?«, 
schlieJlt er. 

»Ja«, antwortet Francisco. »Du hast mich richtig verstanden.« 
»Francisco«, entgegnet der Leiter in aufrichtigem Tonfall, »ich wtirde 

zu dir in Therapie kommen .. , und ich wilrde dir jemand, der mir viel be
deutet, zur Behandlung schicken«. 

Die Spannung weicht aus Franciscos Korper. Er wischt Tranen weg; ein 
Llicheln erbellt sein Gesicht. »Ja, ja«, sagt er. »Ja, jetzt verstehe ich.<~ 

Bio rationaler Aspekt der Aul3erung des Leiters wandte sich an die Ver
wirrung in Franciscos Bewul3tsein (das die irrationaJe Frage nicht losen 
konnte: »Was ist der Sinn meines Lebens?«): »Ja, nattirlich, ich glaube, 
daB du verwirrt bist, wie du sagst.« Und gleichzeitig sagte ein intuitiver 
Aspekt: »kh vertraue darauf, dal3 du mir hilfst. Das ist es doch, was in 
der Therapie zahlt.« Die AuBerung des Leiters deckte sicb mit seinen Ge
fUhlen - er glaubte wirklicb, was er sagte - uod aus seiner Bemerkung 
spracben Gilte und Empathie. Er benutzte keine Technik und keine Theo
rie; er verfolgte mit seiner Reaktion keine verborgenen Absichten; er 
sprach einfach und ehrlich, wie es ihm seine Intuition im Kontext des un
mittelbaren Augenblicks und die langfristige Beziehung, die sich mit 
Francisco entwickeln konnte, befabl. lndem er zu seinem »unmittelbaren 
Bezugspunkt« zurtickkehrt, durchlebt Francisco eine eindrucksvolle Er-
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fahrung, die ihm die Gruppe weder ausreden noch entJocken kann. 
Oberflachlich betrachtet, kOnnte die Bemerkung des Gruppenleiters a1s 

Beschwichtigung angesehen werden. Aber sie war etwas ganz anderes als 
die Beschwichtigungen, die Francisco zuvor erhalten hatte. Der Gruppen
leiter versuchte nicht, Francisco zu beschwichtigen. Die intuitive Wahr
heit dessen, was er sagte, wurde zu einem gewichtigen Faktum. Die »Frage 
hinter der Frage«, die Francisco nicht formuliert hatte, wurde danach be
antwortet. <n 

Bin guter Gruppenleiter scheint auf Ungeduld und naheliegende Ant
worten zu verzichten zugunsten eines schi:>pferischen Wartezustands -
bereit, zu folgen oder zu ftihren oder einfach den ricbtigen Augenblick ab
zuwarten. Er ist gewillt, sich nicht an eine bestimmte Form von Resultat 
zu klammern, sondern sich von der unverwechselbaren Schi:>pfung jeder 
einzelnen Gruppe i.lberrascben zu lassen. Wie Keats·• (1899) Shakespeare, 
besitzt er eine »negative Flihigkeit . . , d. h. er ist imstande, Ungewi/3hei
ten, Ratsel und Zweifel zu ertragen, ohne gereizt nach Fakten und Begriin
dungen zu verlangen« (S. 277). 

Um mich ebrlich zu verhalten (und dadurch ein besserer Gruppenleiter 
zu sein), ilberlasse ich mich schliel31ich meinem eigenen persi:>nlichen Er
leben, dem !"lul3 von Gedanken und Geftihlen in mir und gestatte mir, un
erwarteten Arger oder zartlichkeit zu empfinden oder Einsichten im Zuge 
der neuen Lernerfahrungen der Gruppe zu entdecken - die sich sehr 
wohl inmitten von Chaos und Desorientierung einstellen ki:>nnen. 

So erklarte zum Beispiel die Teilnehmerin einer Encounter-Oruppe 
(nennen wir sie Janet), da/3 sie sich in mich verUebt babe. Das frappierte 
andere Teilnehmer ebenso wie mi ch. Manche stellten sich vor, dal3 wir eine 
intime Beziehung miteinander hatten. Andere machte die Enthtillung so 
in timer OefiihJe, ob sie auf Fakten beruhten oder nicht, verlegen. Da war 
nichts gewesen. Wir hatten aul3erhalb der Oruppensitzungen nicht einmal 
miteinander gesprochen. Ich wul3te, dal3 ich nicht in Janet verHebt war. 
Dennoch existierte plotzlich eine intime Verbindung zwischen uns: sie 
und ich waren die einzigen in der Gruppe, die die Wahrheit wu13ten. 

lch verspilrte den Wunsch, jede Verstrickung zu vermeiden, und wollte 
ihr als Oruppenleiter heJfen , ihre Phantasien zu erforschen, die voll von 
Elementen der Obertragung und Verftihrung waren. Gleichzeitig respek
tierte ich ihre Authentizitat und ihren Mut, die ublichen Fesseln der Kon
vention - auch die der Zeit und des Raums - zu sprengen. 
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Bevor ich die Alternativen analysierte, reagierte ich instinktiv als Orup
penmitglied auf sie. !ch gab zu, nichl in sie verliebt zu sein, aber ihre Ehr
lichkeit und Offenheit zu respektieren. Jetzt befinden wir uns zusammen 
m einer vi:>llig unerwarteten Situation. Was macben wir nun? Kann uns je
mand he! fen? 

Bin Oruppenteilnehmer, ilbrigens ein Arzt, war sehr einsichtig und ver
standnisvoll und half uns ilber die ersten verlegenen Augenblicke hinweg. 
Janet und ich sprachen daruber, was wir filreinander und gegenilber den 
anderen Oruppenmitgliedern und der Situation empfanden. Wir spra
chen Uber unsere vorhandenen Beziehungen »draul3en«. Mitglieder der 
Gruppe au13erten ibre Angste und Phantasien. Sie sprachen i.lber Erfah
rungen von Treulosigkeit, Ehe und Liebe. Die Oruppensitzung endete da
mit, dal3 die Teilnehmer (einschliel31ich mir selbst) das OefOhl einer sehr 
bewegenden und fruchtbaren Begegmmg hatten. 

Beim nachsten Treffen redete Janet dariiber, da/3 sie sich immer ge
wUnscht habe, spontan einen Satz beginnen zu ki:>nnen, der vieUeicht nur 
eine Halbwahrheit enthielt, aber ihn einfach auszusprechen und zu schau
en, wie das enden wilrde. Oenau dies hatte sie getan. Ohne die Sache im 
voraus zu planen, hatte sie sich einfacll da hineingesti.irzt. Kaum hatte sie 
den Mund aufgetan, bekam sie furchtbare Angst, da/3 ich sie in diesem 
sonderbaren Zustand alleinlassen ki:>nnte. Schlimmer noch, dal3 ich sie 
wie eine Patientin behandeln und der »Gesti:>rten« gtitig helfen kOnnte, 
mit ihrer Torheit zurechtzukommen. 8ie war nicbt nur dankbar, dal3 dies 
nicht geschehen war, sondern auch, dal3 die Gruppe die Flexibilitiit besa13, 
den ganzen Vorfall in eine Lernerfahrung zu verwandeln. 

Diese BereitschaJt, nicht Verpflichtung, seitens des Oruppenleiters, 
sich der »puren Realitat« (Mente & Spittler, 1980) zu stellen und sich von 
den Erfahrungen verandern zu lasser, die er in der Oruppe durchlebt, 
kennzeichnet den personenzentrierten Ansatz und unterscheidet ihn viel
leicht von anderen Verfahrensweisen. Wir begegnen bier einer Einstel
lung, die von Buber (1966) umrissen wurde, als er sagte: »lch sptlrte, dal3 
ich nicht das Recht babe, einen anderen Menschen verandern zu wollen, 
wenn ich nicht bereit bin, mich von ihm, soweites legitimist, verandern zu 
!assen«. 

Angesichts sich wandelnder Menschen, sich wandelnder l>ozialer Werte, 
angesichts der Tutsache, da/3 das, was einst Moglichkeit war, jetzt Wirk
lichkeit ist, dal3 das, was einst Wirklichkeit war, dies jetzt nicht mehr ist, 
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und angesichts neuer MOglichkeiten der menschlichenEntwicklung mtis· 
sen sich auch Therapeuten verandem. Das Bewuf3tsein der personenzen
trierten Therapeuten ist im Laufe der Zeit berangereift. 

Im Laufe der Jahre hat sich in den Einstellungen und Verhaltensweisen 
der Gruppenleiter personenzentrierter A nsatze der 'frend entwickelt, die 
Rolle des Experten zu lockern, den Wert der Klienten fiir den therapeuti
schen Prozel3 anzuerkennen, eiae personlichere Beziehung zu den Klien
ten anzustreben, sich weniger auf Theorien zu verlassen und starker den 
eigenen OefUhlen und Intuitionen zu vertrauen, sich kongruenter mil dem 
eigenen Erleben zu verhalten ur.d bereiter zu sein, sicb davoa verl:indern zu 
lassen, der »Gruppenweisheit« starker zu vertrauen, flexibler zu werden, 
um auch angesichts von Verwirrung und KomplexiUit funktionsfahig zu 
bleiben, die flihigkeit zu entwickeln, sich intensiv auf den unmittelbaren 
Augenblick zu konzentrieren und cine BewuJ3theit fi.ir gr013ere Zusam
menhange (Uber die Oruppensitzung hinaus) zu kultivieren, die dem Au
genblick Bedeutung verleihen, und, obwohl er I sie aus Erfabrung lernt, 
frilhere Erfahrungen weniger automatisch auf cine neue Situation anzu
wenden, so dal3 die Situation das Wissen und die Handlungen diktieren 
kann, die notig sind. 

Empathie 

Der Gruppenleiter versucht, dem Teilnehmer zu belren, den zutreffend
sten Ausdruck fur sein inneres Erleben im gegenwartigen Augenblick zu 
formuliereo. Zu diesem Zweck hort er einfUhlsam zu. Rogers (1970) sagt 
zum Beispiel: »kh hOre jedem Menschen, der sich l:iuf3ert, so aufmerk
sam und genau zu, wie es mir moglich ist. Ob die AuJ3erung oberflachlich 
oder bedeutsam ist, ich hore zr.:« (S. 47). Die Worte von Lao Tse beschrei
ben die ideate Wirkung eines tiefen gegenseitigen Verstandnisses: »Es isl, 
a ls hOre er our zu, und ein solches ZuhOren hillle uns lediglich in ein 
Schweigen ein, in dem wir aber schlieBlich zu horen beginnen, was wir tun 
sollen« (Buber, 1957). 

Der Gruppenleiter begleitet den Erlebnisflul3 des Teilnehmers, entwirrt 
Komplikationen und bait die Kommunikation belangvoll filr den Betref
fenden und die Gruppe. Das Ziel dieses Zuhorens ist nicht bJol3, »mit Ge
fill1len in Kontakt zu kommen«, die personliche Exploration <lurch das 
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komplexe Labyrinth des augenblicklichen Erlebens zu verfolgen und die 
Formulierung des ganzen »Es« zu einer augenbUckJichen Bedeutung zu 
ermOglichen. 

So rat zum Beispiel Gendlin (1974) Gruppenleitern zu tun was immer 
sie wollen, solange sie »stets in Kontakt mil den unrnittelb~ empfunde
nen konkreten Erfahrungstatsachen des Betreffenden sind - und ihm 
oder ihr auch helfen, damit in Kontakt zu kommen bzw. zu bleiben. 
(Wenn dies das Grundprinzip ist, kann aucb jedes andere Verfahren aus
probiert werden und man wird rasch wieder dazu zurUckkehren heraus-. ' 
zufmden, zuzuhOren und auf das zu reagieren, wo es die Person uicht 
mehr erreicht)« (S. 220). 

Der wechselnde Ausdruck der empfundenen .Bedeutungen eines Indivi
duums wird in diesem Beispiel durch die gefilmte Encounter-Gruppe 
»Reise in das Selbst« veranschaulicbt (McGaw, 1968).(8> Jerry, ein Ge
schliftsmann mittleren Alters, auJ3ert sich in der ersten Stunde der Grup
pe, wie folgt: »Wir haben filrchterliche Angst vor Unsicherheit, und oft 
erinnert man sich spater an dieselben Dinge, in bezug auf die man sich so 
unsicher filhlte .. ; was einem dieses OefOW der U nsicherheit gab - daran 
erinnert man sich zum Glilck nicht mehr, man mOcbte ein aufrichtiges 
GefilhJ haben ... und in allen Fallen so handeln. Dabei kommt man vom 
Weg ab, weil man immer daran deokt, was andere Menschen von einem 
erwarteo .... « Hier spricht er unpersonlich Uber sich selbst. Er sehnt sich 
nach Sicberheit, als wisse er, wovon er redet. In der fOnfteo Stunde ist er 
noch verwirrter, doch dem unrnittelbaren Bezugspunkt, der seine Worte 
beeiofluBt, bereits nl:iher: »Was Menscben betrifft, so bin ich ... einer-
seits in gewissem Sinn gern mit Menscben zusarnmen, aber ich ... ich las-
se ntich nur bis zu einem gewissen Punkt auf sie ein; darilber hinaus kom
me ich Menscben nicht gem zu nahe und zwar deshalb, weil ... lib ... es 
ist kompliziert ... . «. 

Als Jerry mehr und mehr in Kontakt mit seinem eigenen Erleben 
kommt, beginnt er, filr sich selbst zu sprechen. In der elften Stunde 
spricht Beth, ein anderes Gruppenmitglied. Als sie zu weinen beginnt, be
merkt Rogers (der Gruppenleiter) , daB es Jerry nahezugehen scbeiot. 

Rogers: »Ohne es zu wissen, scheint sie dich anzusprechen, Jerry.« 
Jerry: »Hm, icb babe einen ziemlicheo Klol3 irn Hals. Ich ware gar 

hicht imstande, viel zu sagen.« 
Beth spricht weiter, und Jerry leidet immer mehr. SchHel3lich durch-
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quert Roz, ein anderes Mitglied der Gruppe, den Kreis von zehn Stilhlen 
und legt ihre Arme um Jerry. Er beginnt zu weinen. 

Jerry weint eine Weile. Roz halt ihn, ebenfalls weinend, in den Armen. 
Roz (schluchzend): »Die ganze Z.eit hatte ich das Gefi.ihl, dal3 ihn 

nichts tief beriihrte. Gestern abend haben wir ihm das vorgeworfen.« 
Beth: »Er war nicht imstande gewesen, seine GefOhle zu aul3ern.« 
Dieses Beispiel illustriert nicht nur die durch sein Erleben bedingte ver

tiefte Konzentrationsfiihigkeit Jerrys, sondern auch das fiirsorgliche und 
fordernde Bingreifen von Roz, die gar nicht die designierte Gruppenleite
rin isc. Der Gruppenleiter hat jedoch sowohl Beth als auch Jerry mit ein
filhlsamer Anteilnahme zugehort. 

Coulson (1970) bemerkt Uber die Bedeutung von Jerrys Erfahrungen: 
»Jerry sagte sowohl in der ersten als au ch in der ftinften Stun de, daB er et
was sehr Kompliziertes auszudriicken versuche. Aber in Wirklichkeit war 
es gar nicht kompliziert; er wollte weinen. Aber dennoch war auch das Ge
genteil richtig: es war so kompliziert, daB die einzige Art und Weise, wie 
er es ausdriicken konnte, in Tran en war. Jerry sagte nie, warum er geweint 
batte, und niemand in der Gruppe fragte ihn ... ; aber ich glaube, in ei
nem tieferen Sinn hat Jerry fiir uns alle geweint: Br weinte, weiJ es manch
mal eine schmerzhafte Sache ist, sein Leben zu leben« (S. 4-5). 

In Encounter-Gruppen und einem Grol3teil der Gruppentherapie wur
de es zu einer verbreiteten Praxis zu versuchen, den Teilnehmern verborge
ne Geftihle (wie den Wunsch zu weinen), die das Verhalten des Betreffen
den motivierten, bewul3tzumachen. Ein Gruppenmitglied, das grol3e An
strengungen unternimmt, nett zu sein, wirkt auf andere Teilnehmer 
verbittert. Der Gruppenleiter oder andere Teilnehmer versuchen dann 
vielleicht, ihr die })Versteckte« Wut bewul3tzumachen, die sie anderen un
angenebm erscheinen laBt. Die Gruppenmitglieder sparen ihre Wut, aber 
sie wissen nicht, warum sie wi.ltend ist. Sie versuchen dann vielleicht zu er
reichen, dal3 sie ihre Wut spilrt, indem sie sie auBert. Dieser gut gemeinte, 
aber falsche Gedankengang hatte viele bizarre Konsequenzen. 

Rogers bezeichnet dies als das >}alte Profi-Phanomen«. Br schreibt: 
»Sie glauben, die 'Spielregeln' gelernt zu haben, und zwingen diese Re
geln, subtil oder offen, den Neulingen auf. Statt echte Ausdrucksfahigkeit 
oder Spontaneitat zu fOrdern, sind sie somit bestrebt, alte Regeln durch 
neue zu ersetzen - Gruppenmitgliedern Schuldgefilhle zu machen, falls 
sie keine Gefiihle zeigen oder zogern, Kritik oder Feindseligkeit zu aullern 
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oder Uber Situationen aul3erhalb der Gruppenbeziehung zu sprechen oder 
Angst haben, sich zu offenbaren« (S. 42). 

Die Au13erung von Gefi.lhlen ist befreiend und kann zu bedeutsamen 
Lernerfahrungen fiihren. Der Akt der AuBerung eines Gefilhls kann je
doch etwas ganz anderes sein. James (1890) weist darauf hin: }}Wenn ich 
sage, 'ich bin mllde', so ist dies nicht der unmittelbare Zustand der Mildig
keit; wenn ich sage, 'ich bin wiitend', so ist dies nicbt der unmittelbare Zu
stand der Wut. Es ist der Zustand des Redens-von-der-Wut - dies sind 
v(}Jlig verschiedene Dinge, so verschieden, dal3 die scheinbar darin enthal
tene Mudigkeit und Wut betrachtliche Modifizierungen der im Augen
blick davor unmittelbar empfundenen Mi.ldigkeit und Wut darstellen. Der 
Akt des Benennens hat ihre Kraft voriibergehend vermindert« (S. 190). 
Der Gruppenleiter versucht, den Gruppenmitgliedern zu helfen, die Fall
gruben jeder Konvention zu vermeiden, au ch die des Aul3erns von Gefiih
Jen oder Verhaltensweisen, die ein Teilnehmer von froheren erfolgreichen 
Gruppenerfahrungen mitgebracht hat. 

Die Aufmerksamkeit auf das innere Selbst zu richten, kann solche Fall
gruben enthalten. Statt selbst-bewuBter zu werden, kann der Betreffende 
bloll egozentrischer werden. Es ist nicht der Zweck von GPT-Gruppen, die 
ganze Aufmerksamkeit auf das Jch zu konzentrieren. Das flir die Gruppe 
beabsichtigte Klima gestattet dem Teilnehmer, nach inoen zu fokussieren, 
nicht unter Ausschlull eines erfolgreichen Lebens in der Welt, sondern 
einzig und allein, um mit der Tendenz zur Integration in Kontakt zu kom
men und sie anzuwenden. Dies impliziert offenkundig auch Integration 
des Betreffenden in die Welt. ldealerweise gestattet die Empathic des Lei
ters verborgene Gefilhle, aber provoziert sie nicht, gestattet Emotion, aber 
nicht Reden uber Emotionen, gestattet SelbstbewuBtheit, aber nicht Ego
zentrik. Kurz, sie gestattet ecbte Gefiihle, Kreativitlit uod Interaktionen, 
aber nicht deren Imitate. 

Echtbeit 

In der personenzentrierten Gruppe erfUllt der Leiter die professionellen 
Voraussetzungen seiner Arbeit, aber er stUtzt sich nicht auf die Rolle und 
Sicherheit, den Respekt und welche Vorteile auch immer sich aus einer 
Position der Autoritat ableiten !assen. 
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Der kompetente Gruppenleiter ist somit bereit, all das zu tun, was im
plizit von den anderen Teilnehmern gefordert wird. Wie Do,xsey (1986) be
merkte: »Bei den meisten Ansatzen interveniert der Leiter; beim perso
nenzeotrierten Ansatz interagiert er.« Der Leiter kano seine persOnlichen 
Gefilhle mitteilen und vielleicbt seine Schwierigkeiten im Leben, aber 
nicht bloll, um sich »selbst zu offenbaren«, als ob dies an sich verdienst
voll ware, noch, um die Gruppe zu »motivieren«, noch, um das ricbtige 
Verhalten »vorzufilhren«, sondern vielmebr, wie es der Augenblick und 
seine persOnlichen Gefohle und der Kontext erfordern. In mancheo Situa
tiooen kOnnen mehr persOnliche Aul3erungen angebracht sein, in anderen 
weniger. Bei stark gestOrten Klienten in der Gruppentberapie kann die 
Aullerung persOnlicher Gefiihle seitens des Therapeuten konterproduktiv 
sein (Mente & Spittler, 1980). 

Die Echtheit des Leiters im Gruppensetting nimmt nicht notwendiger
weise dieselbe Form an wie die Ecl1tbeit des Therapeuten in der Tberapie 
der Zweiergruppe. Tutstichlich konnen Verhaltensweisen, die in der Zweier
situation erfolgreich waren, ins Auge gehen, weno sie der Gruppenleiter 
im Rabmen der Gruppc anwendet. So stellten zum Beispiel Truax, Cark
huff und Kodman (1965) in einer Untersuchung hospitalisierter psychia
trischer Patienten zunachst fes t, daB die Teilnehmer an Gruppen, deren 
Leiter ein hohes Mall an richtiger Empathic und bedingungsloser Wert
schl:ltzung aufwiesen, grollere Fortschritte machten als Patienten, deren 
Gruppenleiter bei diesen Variablen geringere Werte erzielten. Aber eio 
Uberraschender Befund, der im Gegensatz zu frUheren Untersuchungen 
von Einzeltherapien stand (und unterstreicht, daB Gr uppen nkbt bloll 
groJkre Versionen von Dyaden sind) war, daB zwischen der Echtheit des 
Therapeuten und der Veranderung des Patienten negative Beziehungen 
bestanden . Die Autoren spekulieren, daB die »Wahrung einer 'professio· 
nellen Rolle' in der weniger intimen Beziehung der Grnppenpsychothera-
pie vielleicht am bilfreichsten ist«. . 

Mir scheint jedoch, daf3 ein professioneller Psycho loge, wenn er m dem 
starker strukturierten H ospital-Setting seine professionelle Rolle verleug
net - das heil3t, leugnet, dall er ist, wer er ist - sich im Grunde unau
thentisch verhlilt. Der Gruppenleiter, der versucht, »wie alle anderen« zu 
sein, und Dinge aus seinem eigenen Leben mitteilt, die ihn echt erscheinen 
)assen und den Gruppenmitgliedern belfen, sich personlicher zu i:iul3ern, 
ist zweifellos auch unauthentisch im Kontext dieser Erfahrung. Echtheit 
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hiingt vo~ Kontext ~b. Eine Person, die sowohl in der dyadischen Psy
chotherap1e als auch m der Kleingruppe ecbt sein mochte kann sich also 
inbeiden Situationen ganz unterschiedlich verhalten. ' 

Die Bedeutung angem essener Gruppenleiterreaktionen wird von Dies 
(1973) unterstrichen, dessen Forschungsergebnisse darauf hiodeuten daB 
verfrO~te Mitteilung personlichen Materials durch den Gruppenleite; sto
re~d sem kann, wahrend Enthilllungen zum richtigen Zeitpuokt (die Mit
tedung dessen, was im Augenblick in Einklang mit anderen Erlebnissen 
oder angeregt durch starke persOnliche GefOhle »real« ist) konstruktiv 
~ein konnten. Anzeichen deuten darauf hin, daB die Echtheit des Leiters 
1m Kontext der Gruppe-als-Ganzes ftlr die Fortschritte des einzelnen Teil
nehmers von groBerem Gewicht ist als das MaB an Ecbtheit das der Leiter 
dem Einzelnen entgegenbringt (Truax, 1966; nuax et al., i965). 

Um zu auBern, was im Augenblick for ihn real ist, bleibt der Leiter 
empfanglich for persbnJiche GefQhle und empfanglich fiir Wahrnehmun
gen, die sich in bezug auf die Gruppe und ihre MitgUeder bilden. Aber er 
darf nicht nur elJlpfanglich sein, und er darf vor allem nicht passiv sein. 
~r muB sich notigenfalls im Hintergrund halten; aber wenn es angezeigt 
1st'. muB er auch als ein aktives Mitglied der Gruppe im Vordergrund 
ag1eren. 

Im folgenden Beispiel konfrontiert ein Gruppenleiter eine Teilnehmerin 
mit seinen negativen Gefiihlen. Er spricht nicht nur auf Schmerz oder 
'Itanen an, sondern er ist bereit, sicb voll aucb mH seinem Arger in die Er
fahrung einzubringen, die alle Teilnehmer durchleben. 

~ui_n er~ten M~l. nach zehnjahriger demtitigender Unterdrtickung als 
~tghed em~r rehg1osen Sekte spricht eine j unge Frau in der Gruppe fiir 
s1ch selbst. S1e sucht Kontakt, um sich ihres »wahren« Selbst zu vergewis
s~rn - so mangel11aft uod unschon dies auch erscheinen mag. Sie hatte 
s1cb vor kurzem aus der Abhangigkeit und Sklaverei gelOst aber noch 
nicht an die sozialen Gepflogenheiten der heutigen Zeit g;wohnt. Die 
Gruppenmitglieder horen ihr a ufmerksam zu. Ihre vorgeneigten Ober
korper und offenen Gesichter strahleo behutsame Ermutigung aus und 
unterstOtzen sie bei der Erforschung ihrer schmerzhaften Vergangenheit 
und der beglOckenden Gegenwart, von der sie in diesem Augenblick Uber
waltigt ist. Schluchzend sagt sie: >>'lch bin wirklich ich seJbst · zum ersten 
Mal seit zehn Jahren kano ich sagen, das gefi:ill t mir nicht, i~.h mag dicb 
niclzt, ich mag dich; ich kann ich selbst sein und werde angenommen<(. 
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An diesem Punkt schreit eine andere Teilnehmerin auf, die die gespann
te Anteilnahme der Gruppe vieUeicbt als einen Druck empfindet, der ihr 
Pein berdtet, oder die vielleicht auch bloJ3 eifersilchtig auf diese Zuwen
dung isl, und wirft einen schweren Pfirsichstein in die Mitte des Kreises, 
wodurch eine Glasschtissel zu Bruch geht. Diese Frau, Miriam, hatte 
mehrmals verbiestert dagesessen, wlihrend ein anderer Teilnehmer redete, 
und hatte das Gesprach dann in dramatischer Weise unterbrochen, wo
rauf ein unbehagliches Schweigen eingetreten war, in dem sie sich weiger
te, ihre Handlungsweisen zu erklaren. 

Hilda, die Frau, die gesprocben hatte, ist erschrocken, bleibt aber ruhig 
uod versucht, Miriams Verhalten zu verstehen. Miriam bleibt wiederum 
stumm. Das ist zuviel fur den Gruppenleiter. Er gerat in Wut und ruft der 
am anderen Ende des Raumes sitzenden Miriam zu: »lch hab genug von 
dir ! Ich bin wirklich sauer. Zurn ersten Mal nach zehn Jahren versucht je
mand tastend , sich zu iiullern, und du mullt diesen Augenblick kaputtrna-
chen. lch finde das bescbissen I Das stinkt mir ! « \ 

Bis zu diesem Augenblick hatte die Gruppe den Leiter als einen sponta
nen Mensch en kennengelernt, der sagte, was er empfand. Er hatte positive 
Gefuhle geiiullert und auch einige »gemiilligte« negative Gefiihle. Einige 
Gruppenrrutglieder sind tiber seine jetzige Reaktion schockiert. Mehrere 
Teilnehmer ergreifen Miriams Partei und attackieren den Leiter wegen sei
nes Wutausbruchs. Bin junger Mann, ein Psycbiater, ist emport tiber ihn. 
Die Oelassenheit der anderen Gruppenmitglieder lallt vermuten, daJ3 sie 
die Reaktion des Leiters billigen. Die restlichen Minuten der Sitzung ver
Jaufen frustriert und konfus. 

Am folgenden Tug ist eine weitere Zusammenkunft der Gruppe vorge
seben. Miriam spricht. Sie er klart nicht, warum sie gestort hatte. Sie er
zahlt jedoch, dall sie irgendwie aus einem eiugescbliffenen Muster der 
Widerspenstigkeit aufgeruttelt worden sei. Die Ereignisse des Vortages 
waren ihr sehr nabegegangen, und sie hatte wahrend der Nacht viel tiber 
ihr Leben nachgedacht. Als Kind hatte ihre Mutter zu ihr gesagt, dall sie 
>michts als ein Dreck sei«, und die Worte des Oruppenleiters hatten diese 
alte Wunde aufgerissen. lfotz der Vehemenz seines Zorns batte sie nicht 
das Oefti hl, dall er sie fi.ir wertlos halte. »Du hattest rruch sogar als Dreck 
bezeichnen konnen«, meinte sie, >rnnd ich Mitte nicht das Geftihl gehabt, 
dal3 du mich verachtest. Mir wurde plotzlich klar, dall ich mich diesen 
Worten meiner Mutter stellen konnte. Ich konnte mich sogar aufsassig 
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verhalten, ohne deshalb wertlos zu sein; und ich brauche nicht wie ein 
Kind auf jedem herumzuhacken, der imstande ist, seinen eigenen Wert zu 
verspliren«. 

Diese Erkenntnisse waren auch ftir die Gruppe befreiend. Hilda konnte 
ihre Oeschichte wieder aufnehmen, und Miriam wurde zu einem i.iberaus 
hellsichtigen und hilfreichen Mitglied der Gruppe. ln den letzten Augen
blicken der Oruppe berichtete der Psychiater, dall er sich bei seiner Arbeit 
nie gestattet habe, seine Gefuhle zu empfinden. Obwohl er scbockiert ge
wesen war, den Gruppenleiter, einen professionellen Therapeuten, so 
emotional zu erleben, war er noch tiberraschter uber seine eigene sponta
ne Gefi.ihlsreaktion. Er meinte, diese vermehrte Offenheit scinerseits wtir
de seiner Arbeit sicber zugutekomme11. 

Annel\men 

l n der erfolgreichen personenzentrierten Gruppe herrscht eine Atmo
sphare des Nichtbeurteilens. Die Grilude dafiir sind die Achtung vor der 
Verschiedenheitdes fndividuums und das Vertrauen zu ihm und seiner Fa
higkeit, sich selbst zu erkennen und sein eigenes Tempo und die Rich tung 
seiner personlichen Veriinderungen zu finden, und au13erdem die thera
peutischen Fahigkeiten der Gruppe. 

ln der gefilmten Gruppe »Weil das meine Artist« (McGaw, 1971) gibtes 
mehrere Beispiele einer annehmenden uod fUrsorglichen Haltung seitens 
der Gruppenleiter: Tony Rose, einer der Leiter, durchquert den Kreis und 
rum mt Amy in die Arme, nachdem sie um Zuwendung gebeten hatte. Tony 
zeigt ihr seine Zuwendung in einer konkreten Weise. Mancbmal bedeutet 
Handeln mebr als Reden. Es folgt eine Diskussion (die in solchen Grup
pen nach einem besonders geftihlsbetonten Akt der Zuwendu!lg haufig 
ist) dariiber, ob ein solcher Akt in die »Wirkliche« Welt aullerhalb der 
Gruppe ilbertragbar sei. 

Diane: »Fiinfjahrige Kinder strecken ihre Hande nach einer Mama 
oder einem Papa oder Geschwistem aus, aber bestimmt isl da die Mama, 
die die H and wegschiebt. Und eines Tuges ist das kleine Kind groll, und 
niemand streckt mehr die Hand aus. Brwecken wir falsche Hoffnungen in 
diesen kleinen Kindern ?« 

Carl Rogers (der andere Gruppenleiter): »Jemand wird die Hand aus-
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strecken. lch mul3 hier filr eine Minute unterbrechen, weil in Russ vie! vor
gegangen ist; er saB still da und hat geweint, und ich mOchte wirklich wis
sen, was los ist. Ich bin sicher, die anderen auch.« 

Russ (weinend): »Meine Mutter hat mich in die Arme genommen, aber 
mein Vater nicht. Er hat mir nie das geringste MitgefUhl bewiesen. Er hat 
mich nie im Arm gehallen, nie mit mfr geweint. Das hat es mir nocb 
schwerer gemacbt, mit dero Leben fertigzuwerden, als wenn mich jemand 
in den Arm nehmen wUrde. Wenigstens hast du einen Menschen, Amy. Du 
hattest nur die eine halbe Minute Mitgefiihls, in der ihr euch umarmt 
habt, das ist unheimlich viel; und das bleibt einem wahnsinnig lang im 
Gedacbtnis ... «. 

Carl: »Filr mich war das sehr, sehr wahr, als du eben sagtest, wenn dich 
dein Vater nur eine Minute im Arm gehalten hatte, dann batte das einen 
gewaltigen Unterscbied ftir dich bedeutet.« 

Russ: »Wie er mir vor einigen Tagen die Hand schUttelte, das hat mir 
mehr bedeutet als all die Zeiten, wo er mich angebrilllt und angeschrien 
hat. Er hat mir die Hand geschilttelt. lch hatte das GefOhl, als empfinde 
er eine Art von Stolz auf mich.« 

Dieses Beispiel illustriert die therapeutische Wirkung sensibler Zuwen
dung. Carl geht auf Russ' Tranen ein und errnoglicht es Russ, einem tiefen 
personlichen Schmerz nachzuspilren. 

Diese Art des Annehmens gilt <~uch fi.ir dje Gi:uppe und die Hihigkeit ei
ner Gruppe, gemeinsam eine heiknde Wirkung zu mobilisieren. Uber die
ses Annehmen sagt Rogers : »Ich vertraue der Gruppe ... ; die Gruppe er
scheint mir wie ein Organism us, der ein GefUhl filr seine eigene Richtung 
hat, obwohl er diese Ricbtung nicht intellektuell definieren konnte ... « 
(1970, s. 44). 

Dies ist kein Vertrauen, das m"Jhelos errungen wird. Es stelll sicb our 
durch hart erkampfte Erfahrung ein. Und selbst nach einer Fiille von Be
weisen kann es angesichts von Schwierigkeiten wankend werden. Rosen
berg (1977) bedchtel aus ihrer Jangjahrigen klinischen Erfahrung: »lch 
habe einen Klienten, einen 30 jahr igen Versager in jeder Hinsicht, brillant 
und verbittert, kraok uod starker Trinker, der sich selbst und die Welt 
hafit, nachdem er jede Gelegenheit vergeudet hat, sich ein sinnvolles Le
ben zu schaffen«. Obwohl dieser Klient mehrere Jahre in Einzeltherapie 
gewesen war, schlug Dr. Rosenterg eine Gruppentherapie vor, weil sie 
spUrte, dall es ihm an echten, warmherzigen menschlicben Kontakten 
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fehlte. Wahrend der Gruppenerfahrung schrieb sie: »Wir batten die filnf
te wOchentliche Sitzung heute frilh, und die Veranderungen bei ihm sind 
dramatisch. Er sagte mir heute, dal3 er zum erslen Mal seit zwolf Jahren 
eine ganze Woche ohne Alkohol zugebracht und zum ersten Mal Dinge 
getan hat, die ihm als sinnvoll erschienen. In zwei dieser filnf Sitzungen 
war er volltrunken, konnte kaum auf den Fill3en stehen, war 'unmoglich' 
und aggressiv. lch versuchte, ihn nach Hause zu schicken (als ich ihn um 
halb acht Uhr frtih im Warteraum auf dem Boden schlafend vorfand, un
fahig, aufrecht zu stehen oder klar zu sprechen). lch bin ihm nacbtraglich 
dankbar, dafi er das ablehnte. In der Gruppensitzung erhielt er Unterstilt
zung, nachhakende Herausforderung, Konfrontation, aber weder Mitleid 
nocb Ablehnung, woran er gewohnt war ... das ist die Gruppe.« 

Den anderen annehmen, das ist weder ein passives noch ein tibertrieben 
aktives Verhalten. Der Oruppenleiter ist genilgend aktiv, um ein Klima 
des Annehmens zu schaffen. In ihrer Unte(suchung von Encounter
Gruppen stellten Lieberman, Yalom und Miles (1973) fest, dal3 Leiter, die 
als fursorglich bezeichnet werdcn konnten, die sich um dfo Teilnehrner 
lctimmerteo und Deutungen gaben - die die Teilnehmer sowobl m.it ln
formationen wie mit ldeen versorgten, wie sie sich andern konnten - po
sitive Veranderungen hervorriefen und die Zahl der Teilnehmer mit nega
tiven Resultaten auf ein Minimum verringerten. (Am schJecbtesten 
schnitten Leiter ab, die haufig strukturierte Obungen verwendeten und ex
treme~ontrolle tiber die Interaktionen der Teilnehmer ausi.ibten oder die 
einen passiven Laissez-faire-Stil praktizierten.) »le herzlicher und positi
ver die Beziehung zwischen Gruppenleiter und Mitgliedern«, stellen die 
Forscher fest, >mnd je mehr der Leiter den Teilnehmern helfen kann, ihr 
kognitives Verstandnfa von sich und ihren Beziehungen zu erhohen, desto 
grOfleren Nutzen haben die Tuilnehmer davon. Mal3ige Dosen an affekti
ver Stimulierung (nicht zu viel und nicht zu wenig) und aullerer Struktu
rierung gewahrleisten die besten Resultate fiir die Teilnehmer.« 

Perry (1976) bat aufgrund seiner erfolgreichen Behandlung von Scbi
zophrenen bemerkt: »Menschen in diesem Zustand eine schUtzende Zu
flucht zu gewahren, rnit einer tragfiihigen Subkultur .. ; dje vom allge
mein akzeptierten vorherrschenden kulturellen Standpunkt abweicht, 
wird zum kritischen Faktor, der diese Menschen so rasch aus ihrer Verwir
rung befreit. Diese Zuflucht mull eine annehmende Atmosphare frei von 
Vorurteilen aufweisen und beseitigt dadurch diesen sehr negativen, 
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schwierigen und schmerzhaften Zustand der Oeistesstorung, der zu un
vorhersagbaren Ausbrtichen fuhren kann. . . . Noch wirksamer als das 
Annehmen ist natilrlich jene Orundstimmung, die wir nur als eine Jiebe
volle Atmosphare bezeichnen konnen. Das Wort Liebe mull hier relati
viert werden, um sentimentale lmplikationen zu vermeiden, die es vermit
teln konnte. Liebevoll bedeutet hier fOrsorglich und aufmerksam zu sein, 
wirklich verstehen zu wollen, den Wesenskern hinter den aul3eren Manif~ 
stationen zu erreichen .. . « (S. 15). 

Einstellungen des Leiters 

Corey (1985) hat trotz seiner positiven Einstellung zur personenzen
trierten Oruppenleitung Kritik an dem getibt, was er als »extremes Her
umschwimmen« iii einer »total lockeren« Struktur empfindet. Dies ist ei
ne personliche Reaktion. Manche Leiter und Tuilnehmer werden die 
Struktur der Oruppe - ob locker oder straff - als mehr oder we

1
niger an

genehm empfinden. Forschungsarbeiten deuten darauf hin, da/3 starker 
strukturierte Oruppen anfangs besser funktionieren, aber da13 sie langer
fristig nicht besser abschneiden als wenig strukturierte Oruppen (Crews & 
Melnick, 1976). Die schwach strukturierten Oruppen konnten, da sie Pro
bleme situationsbezogen angehen lernen, mit manchen Problemen besser 
fertigwerden als die Oruppen, die sich fiir ihr Verhalten auf ein vorher 
festgelegtes Muster stiltzen. Eine starkere Struktur stellt in bestimmten Si
tuationen zweifellos einen Vorteil dar, eine geringe Struktur dagegen fa 
anderen. Die Rechtfertigung einer Struktur sollte nicht auf der Ungeduld 
des Leiters basieren, sondern auf ihren Vorzugen ftir die Erreichung der 
Oruppenziele. 

Der versierte Gruppenleiter begegnet jeder Oruppe - der Ansamm
lung unverwechselbarer Individuen zu einem bestimmten Zeitpunkt und 
in einem bestimmten Rahmen - so, wie es ihr gema/3 ist. Ohne die einzel
nen Teilnebmer durch ein schematisches Verhalten zu ersticken, versucht 

,. er, sie zu verstehen und (innerhalb der Orenzen der: vorhandenen Bedin
gungen) sich in der Oruppe dieser entsprechend zu verhalten. Der Leiter 
interagiert mit jedem Mitglied in einer authentischen Weise und behlilt 
clabei die Interaktionsmuster des Oanzen im Auge. . 

Der beste Leiter ist nicht notwendigerweise derjenige mit der Iangsten· 
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Ausbildung oder mit den eindrucksvollsten Leistungsnachweisen. In ei
nem Encounter-Gruppen-Projekt waren zum Beispiel vier von fiinf gut 
ausgebildeten Therapeuten als Oruppenleiter nicht brauchbar. Die besten 
Leiter sind jene, die die Oruppe am weitesten voranbringen (Bebout~ 

1976). 
T.atsiichlich empfieblt es sich nicht zu versuchen, der Beste zu sein, oder 

sogar, dem Wortsinn nach zu versuchen, einfiihlsam oder echt oder nicht 
besitzergreifend herzlich zu sein. Oute Oruppenleiter beschlieBen nkht im 
voraus, den Einzelnen oder die Oruppe io einer bestimmten Weise zu steu
ern. Bbensowenig beschlieBen sie im voraus, die Oruppe nicht zu steuern, 
nichtdirektiv oder unstrukturiert zu verfahren, da auch dies nicht aus der 
Kreativitat des Augenblicks klime. Die Haltung des erfolgreichen Orup
penleiters istnicht passiv, sie kann denkbar a.kt.iv sein, selbst wenn der Lei
ter nichts tut. Was immer er tut, es zielt darauf ab, dem Teilnehmer zu hel
fen, seiner unmittelbaren Reali tat den wahrsten ibm moglichen Ausclruck 
zu verleihen, und die Oruppe dabei zu untersttitzen, in fruchtbarer Weise 
zu funktionieren. 

Wenn die Oruppe ein gtinstiges Klima aufweis4 werden die Teilnehmer 
in der Regel ihre Distanziertheit aufgeben und sich ihrer Oefilhle in dem 
MaBe, wie sie sich innerlich verandern und aus ihrer Starre J<>sen, bewu13t
werden, sie anerkennen und ausdrticken; sie werden sich von einer Distan
ziertheit gegentiber ibrem inneren Erleben zu einem Vertrauen gegeniiber 
diesem Erleben entwickeln sowie zu einP-r Bereitschaft, sich in ihrem Ver
halten davon leiten zu !assen; sie gelangen mehr von einer Starre zu einer 
Flexibilitat ibrer Konzepte, von der Ortung der Problemursachen ))da 
draul3en« zur Anerkennung ihres eigenen Anteils an der Entstehung von 
Problemen, von angsterfti ll ten, z<>gernden, bermetischen Beziehungen zu 
offeneren und dialogfahigen, von der rsolierung zu einem pers6nlichen 
Einssein im Ftihlen, in der Kooperation und im kreativen Problemlosen. 

Es schadet den Oruppenleitern nicht, bescheiden in bezug auf ihre Bei
trllge zu sein. McCardel und Murray {1974) verglichen drei verschiedeoe 
Gruppenerfahrungen mit der Wirkung einer plausiblen Aufmerksam
keitssituation und die einer Kontrollgruppe, deren Mitglieder ohne Kon- 11 

takt untereinander waren, und stellten fest, daB die Auswirkungen der 
Gruppenerfahrungen praktisch nicht unterscheidbar von jenen der soge
nannten »Plazebo«-Oruppe waren. Diese Resultate unterschieden sich je
doch signifikant von jenen der KontroJl.gruppe. Coulson (1970) hat die 
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Auffassung vertreten, » ... das entscheidende Gruppenereignis ist einfach 
der Vorgang der vergehenden Zeit und unseres Zusammenbleibens (S. 
6), ... die einzige notwendige und ausreichende Voraussetzung ftir eine 
Encounter-Gruppe ist, da13 es einen AnlaJ3 dafilr gibt (S. 9). Zur Begeg
nung wird es kommen, wenn man Menschen genligend Zeit des Zusam
menseins ohne eine ablenkende Aufgabe gibt und ihnen jemand als Leiter 
(Facilitator) beigesellt, der keim: traditionelle Flihrungsfunktion auslibt 
- der mit anderen Worten genng weiJ3, um die Leute nicht zu organisie
ren, ibnen nicht zu sagen, wie sie einander begegnen sollen, und der keine 
Thgesordnung aufstellt« (S. 11). 

Die Gruppenteilnehmer 

Es sollte inzwischen klar sein, daJ3 die Gruppe, obwohl in den Beispie
len das individuelle Lernen gewObnlich im Vordergrund steht, die soziale 
Dimension - die Interaktion zwischen den Teilnehmern - als eine reiche 
Quelle des Lernens sowohl bietet als auch nutzt. Lieberman, Yalom und 
Miles (1973) schlieJ3en ihre Untersuchung rnit der Feststellung: »Die Ver
anderuog dreht sich nicht um die einsame Sonne des Leiters; die Belege 
sprechen deutlich daflir, daJ3 <lie psychosozialen Beziehungen in der 
Gruppe eine ilberaus wichtige Rvlle im Veranderungsprozel3 spielen« (S. 
428). 

Personenzentrierte Gruppen sttitzen sich auf diese psychosozialen Be
ziehungen. Wie bei allem, was in der Gruppe geschieht, hangt der genaue 
Verlauf der Zusammenkilnfte vom Leiter und den Oruppenmitgliedern 
ab, die gewohnlich gemeinsam darliber entscheiden. Viele Obungen wer
den von Thilnelunern vorgeschlagen. Wie in den meisten Situatiouen brin
gen die Menschen in die Gruppe nicht nur ihre Werte, Vorurteile und 
Wahrnehmungen ein, sondern auch ihre Binsicbten, ihr Wissen und ihre 
Fertigkeiten bzw. das soeben Erlernte. Wie bereits erwahnt, werden spon
tan vorgeschlagene Techniken gewohnlich nicht abgelehnl. 

Manchmal sind solche Unternehmungen nlitzlich. Manchmal helfen 
sie einem bloB, schwierige Momente zu Uberbrilcken, in denen die Gruppe 
richtungslos ist. Manchmal sind sie nicht fOrderlich. Und manchmal kon
nen sie ein Sprungbrett filr eine authentische lnteraktion seiu. 
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Vorbereilung 

Der kUnftige Teilnehmer und der Gruppenleiter Uberprilfen gemein
sam, ob sich die Motive des Klienten fur seine Thilnahme mit dem deckt, 
was der Leiter <lurch eine Tuilnahmc an der Gruppe zu erreicbeo filr mog
lich Milt. Gemeinsam entscheiden sie. Der Klient mit realistischen Erwar
tungen, der glaubt, da13 er aus der Erfahrung Nutzen ziehen und auch 
selbst zum OruppenprozeJ3 beitragen kOnnte, wird bei Zustimmung des 
Leiters gewohnlich angenommen. Dieses Auswahlverfahren ist, wenn 
auch simpel, keinesfalls unwichlig. Die Wertvorstellungeo, die die Teil
nehmer in die Gruppe mitbringen, kOnnen den si_gnifikantesten Einflul3 
auf das Resultat haben (Lieberman et al., 1973). Teilnehmer mit weniger 
gllnstigen Erwartungen ziehen mit geringerer Wabrscheinlichkeit Nutzen 
aus der Gruppenerfahrung, und es ist auch weniger zu erwarten, daJ3 sie 
zur tberapeutischen Fahigkeit der Oruppe beitragen kOnneL' (Caine, Wije
singbe & Wood, 1973). 

Die Frage ist immer offen. Der Leiter hilft auch weiterhio den Thilneh
mern, Fragen nachzugehen wie: »1st dies die richtige Erfahrung fur mich? 
Was lerne ich? Was wird geschehen, wenn ich die Gruppe verlasse ?« 

Es wird angenommen, daJ3 eine Vorbereitung auf die Therapie die 
Chancen flir einen Erfolg erhoht. Wenn der Therapeut also einzelne 
Klienten hat, denen er eine Gruppenerfahrung vorschlagen mOchte, 
konnte ~s sich empfeWen, iiber ihre Erwartungen zu sprechen und ihnen 
eine Vorstellung vom Ablauf einer Gruppe zu geben. Wie im Falle aller 
Verallgemeinerungen mull der Praktiker auch diese in seinem eigenen 
Kontext auf ihre Stichhaltigkeit prlifen. So kOnnte es keine gute I dee sein, 
Gruppenverfahren mit bestimmten Klienten zu erortern. Was Oruppen 
»von normalen Leuten« betrifft, so liefert das La-Jolla-Programm (Coul
son, Land & Meador, 1977), das den Teilnehmern Praktikumserfahrun
gen bietet, wobei lnteressierte Gelegenhei.t haben, an Wochenend
Encounter-Gruppen teilzunehmen, die von den 'Itainees geleitet werden, 
Belege for das Gegenteil. Als icb die Organisatoren 1980 interviewte, bat
ten bereits fiinftausend Personen an dem Ausbildungsprogramm und wei
tere Tausende an den Wochenend-Gruppen teilgenommen. Wahrend der 
vierzehnjahrigen Existenz dieses Programms hatte es keine Vorfalle gege
ben, die die Organisatoren veranJaJ3ten, eine Vorbereitung einzuflihren 
oder unter den Interessenten filr diese Gruppen eine AuswahJ zu treffen. 
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Z usammensetzung 

Unsere Gedanken und Geftihle hlingen aufs engste mjt unserer Umge
bung zusammen. Wir alle wissen, dal3 man beim Zusammensein mit ver
schiedenen Gruppen verschieden redet, verschiedene Gesichtspun11.e und 
verschledene Emotionen a uf3ert - zwar kann es immer noch die Wahrheit 
sein, aber jeweils eine andere Facette davon. Man kann starke Gefilhle 
oder Meinungen au.Bem, aber sie werden anders selektiert, ja sie nehmen 
andere Formen an, wenn wir mit Arbeitskollegen, dem Chef, dem Part
ner, den Eltern, den Kindern, den Kollegen des Partners, den Nachbarn 
oder engen Freunden zusammen sind. Bin anderer Aspekt der Gescbichte 
kommt heraus im Eink.lang mit der Empflinglichkeit der Gruppe (gemliB 
der Zeit, dem Interesse, dem VersUlndnis, etc.). Dieser Unterschied mag 
bei reifen Pers6nlichkeiten nur m!il3ig gro13 sein, aber dennoch werden sie 
im allgemeinen auf die Beschaffenheit der ZuhOrer Rticksicht nehmen. 
Die Gruppe - das heil3t, das Netzwerk von Gedanken, Gefi.ihlen, Mei
nungen, Konzepten und Werten der anderen Mitglieder- best~t, wie 
sich ein Tuilnehmer fiihlt und wie sich seine Wahrnehmungen veraodern. 
Die Zusammensetzung der Gruppe sollte so geartet sein, daf3 sie jedes 
Mitglied optimal fordert. 

Einige Untersuchungen deuten darauf hin, daf3 ftir psychologisch inter
essierte Personen auf Einsicbt beruhende Therapie gOnstiger ist, wlibrend 
stark innengesteuerte Personen besser in schwach strukturierten Gruppen 
zurechtkommen (Abramowitz & Abramowitz, 1974; Abramowitz et al., 
1974; Kilmano et al., 1974). Die St!irke der personeozentrierten Gruppe 
konnte in ihrer Vielfalt und der Anpassung ihrer Form an die Bedtirfnisse 
der Teilnehmer liegen. Dennoch kann sie nicht fOr jeden alles sein. Die 
Moglichkeiten therapeutischen Lernens mit dem Klienten realistisch ein
zuschatzen, ist ein wichtiger Anfang. Aber so wie eine gute Suppe Uberra
schende und (far sich genommen) irritierende Zutaten enthiilt, dtirfte die 
beste Zusammensetzung eher einem »Geschmack« fiir den Nutzen einer 
solchen Erfabrung folgen als der Logik. 

Es bat sich eingebiirgert, dal3 die Leiter von personenzentrierten Grup
pen, wenn mOglich, eine ausgewogene Mischung von Mannern und Frauen 
und jilngeren und iilteren Personen herzustellen versuchen. Gruppen wer
den auch geographisch ausgewogen gestaltet, falls die Teilnehmer aus ver
scbiedenen Regionen kommen. Auch im Hinblick auf Schicht- und Ras-
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senzugeborigkeit und den Beruf wird eine Ausgewogenheit angestrebt, 
falls es machbar ist. Teilnehmer mit sehr unterschiedlichen persOnlichen 
Erfabrungen zu haben, wird ebenfalls als bereichernd for rue Lernerleb
nisse aller Mitglieder und als gtinstig fi.lr die schl>pferischen M6glichkei
ten der Gruppe aogesehen. Bruce Meador (J 980), einer der Direktoren des 
La-Jolla-Programms, das diese Richtlinien befolgt, sagt: »Wir haben 
nicht das Geftihl, Gott zu spielen, wenn wir die Zusammensetzung der 
Oruppen mOglichst so gestalten, dal3 sie einem Querschnitt der Welt ent
sprechen«. 

Neuartiges Zusammenleben in der G ruppe (KuUur) 

In der Kleingruppe sind die Teilnehmer einander zunachst fremd. Da 
sie mehr a ls Besucher in diesem neuen Setting sind, konnte man sie viel
leicht eher mit,Einwanderern'. vergleichen. Sie leben zusammen. Sie mils
sen sich in dieser neuen Kultur etablieren, nicht nur anderen, sondern 
auch sich selbst gegenilber. Sie milssen sich klar machen, was sie wollen, 
was sie sehen, was sie fti hlen, wer sie sind. 

ln der allgemeinen Gesellschaft au13erhalb der Gruppe mag es nOtzlich 
sein, allein zurechtzukommen und keine Geftihle zu zeigen. In der Orup
pe kann das Gegenteil richtig sein: man sollte »wirklich man selbst sein« 
und »Sagen, was in einem vorgeht«. Drauf3en mag es von Vorteil sein, 
plaudern zu konnen und ein Gesprach lebenrug zu erhalten. In der Grup
pe konnte dies als oberfHichliches Verhalten angeseheo werden. Infor
miert zu sein, zu philosophieren, Witze zu erzahlen, kann innerhalb und 
auJlerhalb der Gruppe in vOllig verschiedenen Kontexteo wertvoll sejn. 

Ohne die Vergangenheit, aus der Informationen abgerufen werden kon
nen, mu13 jeder Teilnehmer rue anderen Ober sich unterrichten. In der 
Sprache der Emotionen und der Gebrauche, die gemeinsam eingefiihrt 
werden, lernt er aucb, wer er ist. 

Obwohl jedes Gruppenmitglied gewohnlich glaubt, alle andereo stimm
ten mit diesen neuen Gebrauchen uberein, scheint es de facto so zu sein, 
daJl die Normen, die neuen Rollen in jedem Augenblick <lurch das ge
schaffen werden, was alle gemeinsarn tun. In der neu entstehenden Kultur 
nirnmt eine neue Geschichte, nimmt filr viele ein neues Selbst Form an, 
und so wird gleichzeitig eine neue Gescllschaft begrtindet. 

129 



Instinkte spielen eine grof3e Rolle bei der Gruppenbildung, der Tun
denz, zusammenzuhalten und zu kooperieren, bei den auf3erlichen Arran
gements und den verschiedenen Verbindungen, die zustandekommen. 
Menschen haben zum Beispiel ein instink:tives Gefi.iW daffrr, was fi.ir einen 
Ort richtig ist - ftir das Fassungsvermogen des Ganzen. Dies wird deut
lich z. B. in soziologischen Untersuchungen Uber den Besuch von offentli
chen Platzen und Parks, in denen eine relativ konstante Dichte aufrechter
halten wird. Obwohl filr mehr Leute Platz ware, setzen sich nicht mehr 
bin. <9> Jede Gruppe ist einzigartig, und es gibt die verschiedensten expli
z.iten und implizitcn Obereinkilnfte. Im allgemeinen tabuisieren Gruppen 
physische Gewalt, sie geben sich Regeln in bezug auf die zeitliche Begren
zung der Zusammenkilnfte, Verspatungen, die Zulassung neuer Mitglie
der und ein Verfahren filr die Beendigung der Gruppe. Die Teilnehmer ha
ben gewohnJich das Geftihl, einander eine Erklarung filr Verhalten auBer
halb der Zusammenkilnfte zu scbulden, das sich auf die Gruppe auswirkt 
- Liebesbeziehungen zwlscben Mitgliedern, Klatsch und lihnliches. Ob
wohl man sich auf die vereinbarten Regeln oft erst nach langwierigen Er~ 
orterungen der Wilnsche jedes einzelnen Mitglieds geeinigt hat, werden 
diese dennoch haufig abgeandert. 

Oft besteht die Gruppe darauf, dal3 jedes Mitglied anjeder Zusammen
kunft der Gruppe von Anfang bis Ende teilnimmt. Von dieser Regel gibt 
es je nach dem kulturellen Umfeld starke Abweichungeo. In Brasilien ist 
es zum Beispiel nicht untiblich, dafi jemand mitten in einer Sitzung in die 
Gruppe kommt, sich intensiv daran beteiligt und vor dem Ende der Sit
zung wieder weggeht. In den meisten Teilen Nordamerikas und Nordeuro
pas wiirde ein solches Verbalten dagegen gewohnlich auf heftige Proteste 
der Gruppe slol3en. ln den Vereinigten Staaten werden oft seh.r strenge Re
geln in bezug auf Rauchen in der Gruppe durchgesetzt: die Luft isl da
durch wahrend der »Arbeitszeit« gewohnlich rauchfrei. Als ich das letzte 
Mal in ltalien arbeitete, learn es immer haufiger zu Diskussionen Uber die
ses »Problem«. Auf welche LOsung man sich jedoch aucb einigte - nach 
etwa zwei Stunden war der Raum meist von Rauch erfilllt. 

So wie es sich im vorangegangenen Kapitel iiber die Zweiergruppe zeig
te, verandern sich im Lauf der Zeit die Konzepte, Gefiihle, das Verhalten 
und die Perspekti ven der Gruppenmitglieder, und auf diese Weise wandelt 
sich die Weise des Zusammenseins. Durch ihre Definitionen erklaren die 
Gruppen~itglieder auch selbst, wer (richtig) zu der Oruppe geMrt. 
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Das Verbalten der Gruppe 

ObwohJ Rogers' (1970) Beschreibung des Gruppenprozesses auf die 
heutigen Gruppen nicht mehr passen mag, geht aus ihr hervor, dafi es ci
nen ~rbersagbaren Prozel3 gibt, der in der Gruppe ablauft. Diese ffrr den 
Philosophen so wichtige E rkenntnis ist von geringem Wert filr den Grup
penleiter, denn das Verfolgen eines Schemas dafilr, was die Gruppe zu ei
nem bestimmten Zeitpunkt tun sollte, ist in der Regel wenig fOrderlich. Zu 
wissen, dafi das menschliche Verhalten GesetzmaJ3igkeiten unterJiegt, ist 
jedoch filr die Planung von Gruppenaktivitaten wertvoll und kann ftir die 
Entdeckung nichtspezifiscber Faktoren hilfreich sein, die zu erfolgreicher 
Gruppentherapie beitragen. 

Die Erkenntnis, dafi die Gruppe allgemeinen Verhaltensmustern folgt, 
Jegt Fragen_!lahe, die auch filr das Gruppenklima fOrderlich sein konnen. 
WasTun wir als lndividuen? Was als Gruppe? Wer sagt was zu wem? Aus 
welchem Grund? Was wird nicht ausgesprochen? Der Gruppenleiter hat 
es mit Vorgangen zu tun, die nicbt nur in einzelnen Tuilnehmern ablaufen, 
sondern auch zwischen den Teilnehmern und in der Gruppe-als-Ganzes. 
Der Gruppenleiter aJlein erzeugt dieses Umfeld nicht; er fordert es. Wel
che Stromungen sind jetzt in der Gruppe vorhanden? Was wird vermie
den? Wird dieser Teilnehmer zum Silndenbock gemacht? Weshalb diese 
Flaute? 

Der ~week dieser Fragen ist nicht, die Gruppe als eigenstandige Grof3e 
zu idolisieren, sondern sie in schwierigen Augenblicken, wenn eine direkte 
Irrteraktion unmogJich ist, voranzub.ringen. Zurn Beispiel eine wiltende 
Konfrontation zwischen zwei Tuilnehmern, die nicht gel~st wurde, Frak
tionen, die wegen geringfugiger Unterschiede in ihren Ansichten gegenein
ander Front machen, ein Liebesbund, der bei anderen Gruppenroitglie
dern Bifersucht erweckt, Teilnehmer, die jedes emotionale Thema in den 
Gruppensitzungen vermeiden, aber sich freimtitig in den Gangen au13ern, 
all dies kann zu einer unerfreulichen Stagnation filhren. Eine geaul3erte 
Beobachtung (was alle denken, aber niemand ausspricht) kann zuvor ver
botenes Terrain zur Erkundung freigeben. Sich dessen., was naheliegt, be
wuf3t zu werden, gehort zur Verantwortung jedes Teilnehmers. 

Obwohl der Gruppenleiter die zusatzliche Aufgabe hat, sich der Grup- ' 
pe-als-Ganzes und wie die Tuilnehmer »daraufo reagieren, bewuf3t zu · 
sein, wie die Gruppe ihre Probleml6sungsfahigkeiten verbessern kann, 
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wie »epidemische« Emotionen die Gruppe infizieren konnen und so wei
ter, darf er sich von diesen Pbanomenen nicbt ilbermat3ig faszinieren !as
sen, um nicht das Individuum aus dem Blick zu verlieren. Es gibt Belege 
dafilr, daJ3 die Hervorhebung der Gruppe-als-Ganzes, ohne sich Einzel
nen zu widmen und oboe ein Ambiente, das Einftihlung und Wertscbat
zung enthalt, nicht our ungilnstig, sondern geradezu schadlich fUr die 
Tuilnehmer sein kann (Colson & Horwitz, 1983). <10> 

Die Sensitivitat des Leiters muJ3 also auf die Einzelnen und ihre Wech
selbeziehungen im Kontext der Gruppe-als-Ganzes gerichtet sein. Durch 
diese un-geteilte Aufmerksamkeit fOrdert der Leiter die Gruppe und 
bringt sie voran. Das folgende Beispiel illustriert den Wert dieser Auf
merksamkeit und auch die Tatsache, da.B ein anderes Gruppenmitglied oft 
hilfreicher ist als der designierte Gruppenleiter. 

Am An fang der Gruppe warder Leiter aktiv, und die Gruppe machte in 
der ilblichen Weise Fortschritte. Es gab personliche Exploratiooen, bei de
nen der Leiter den Teilnehmern unrnittelbar begegnete. Es hatte auch Be
gegnungen zwischen Gruppenmitgliedern gegeben, die er ebenf alls fOr
derte. Dann begann eine Frau zu sprechen. Sie erzahlte ihre Geschichte 
voller Leidenschaft. Aber als Gruppenmitglieder nachfragten, wurde sie 
sehr verwirrt und widersprach dem, was sie zuvor gesagt hatte. Wie es in 
Gruppen oft geschieht, begannen sich einige Leute Ober ihre Weitschwei
figkeit zu argern. Die AuJ3erungen von Arger bei Mitgliedern der Gruppe 
und ihre ungeduldigen, zudringlichen Fragen erhohten die Verwirrung 
dieser Frau und stellten die Gruppe vor ein Problem. Einige Tuilnehmer 
bekamen ihre Versuche satt, unbeantwortbare Fragen zu beantworten, 
und warfen ihr sogar vor, den Seelenfrieden argloser Anwesender zu 
storen. 

Andere, denen sie in ihrer Verwirrung und Verletzbarkeit Ieidtat, nah
men sich ihrer an und begannen sie zu verteidigen und zu trosten. Die 
Gruppe zerfiel in zwei Lager, zwischen denen sie den Streitapfel biJdete. 
Noch verwirrter und verzweifelt, verkroch sie sich zitternd und bla.B in ei
ne Ecke des Raumes. 

Eine Wolke der Hilflosigkeit und Frustration hing Uber der Gruppe. 
Die Teilnehmer, denen ihr Zustand der Verwirrung und Furcbt Angst 
machte, verstummten. Die Gruppe war aul3erstande, weiterhin mit ihr zu 
interagieren; gleichzeitig konnte aber aucb niemand das Thema wecbseln. 
Die Gruppenmitglieder waren tief mit jemand verstrickt, der nicht auf sie 
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reagieren konnte. E s schien boffnungslos, da einen Ausweg zu finden. 
Als der Leiter sich im Raum umsah , konnte er die Verzweiflung auf den 

Gesicbtern der Teilnehmer lesen. Dann bemerkte er Evelyn, eine kanadi
sche Hausfrau mit zwei wohlgeratenen Kindern und einem in alJer Augen 
idealen Ehemaon. Alie Anwesenden wirkten angespannt und rutschten 
nervOs auf ihren Sitzen berum. Evelyns H altung drtickte jedoch etwas an
deres aus - Anteilnahme mr den leidenden Menscben, vielleicht Furcht, 
Unsicherheit, einen Orang zu sprecheo. Der Leiter fragte sie, ob sie etwas 
sagen wolle. 

Das war der nOtige Ansto13. »Ja, da ist etwas . .. «, begann sie. Sie 
spracb zogernd, aber mit solcher Klarheit und Anteilnahme, dal3 ilH die 
ganze Gruppe unverwandl zuMrte. Die Gruppenmitglieder waren ver
blilfft Ober die einfacben, ehrlichen, hellsichtigen Erkenntnisse, die sie 
aussprach. Ihre Worte gingen auf das Leiden der Frau ein, auf das Leiden 
der Gruppe und brachten Klarheit und Sinn in die Verwirrung. Irgendwie 
hatte sie verstanden, was die anderen vor ein Ratsel stellte. 

Sofort war der Bann gelost: aus grlahmten, verkrampften Individuen 
entstand eine entspannte und zusammenhaltende Gruppe. Ann, die Frau, 
die sich in ihr Schneckenhaus verkrochen hatte, erhielt einen Namen und 
beteiligte sich voll Klarheit und Bnthusiasmus an der Diskussion. Sie war 
nicht verdreht. Sie hatte ein Bindeglied gegenseitigen Verstandnisses zwi
schen sich und der Gruppe gebrauchl . Evelyn hatte das dargestellt. Ann 
Mfnete sich und wirkte jetzt selbstsicher. Sie stand mit beiden Fil.Ben auf 
dem Boden, und verstand ihre vorherige Verwirrung jetzt zu deuten. 

Die Gruppenmitglieder konnten nkht genau wiedergeben, was Evelyn 
eigentlich gesagt hatte. Obwohl es einer der forderlichsten Akte gewesen 
war, zu denen es in der Gruppe kam, a~s der Leiter im entscheidenden Au
genblick Evelyns Potential erkannte, war dies bereits vergessen, als die Zu
sammenktinfte ein paar Tage spater endeten. Woran sich alle erinnerten, 
das warder Augenblick, aJs Evelyn »die Gruppe rettete«. 

Mente (1983) meint aufgrund seiner Untersuchungen von etwa vierzehn 
Monate dauernden personenzentrierten Therapiegruppen mit ambulan
ten neurotischen Patienten, daB es (neben der sorgfaltigen Zusammenstel
lung der Gruppe) .eine der Hauptaufgaben des Therapeuten sei, das .ein
fiihlsame Verstandnis des Klien ten zu fOrdern (Giesekus & Mente, 1986). 

- Das hei13t, der Klient verweilt dann in seinem Brleben bei den Gefilhlen 
und ihren Bedeutungen, wie sie filr einen anderen Tuilnehmer (bzw. ande-
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re Menschen) in dereo 'Anderssein' existieren bzw. sich auf diese auswir
keo«. Beobachtungen aus der Forschung, die sich mit dem empathischen 
Verstiiodnis von Klienten befa13t, deuten darauf hin, dal3 die Gruppenteil
nebmer ohne Hilfe des Therapeuten eine »signifikante Person« in der 
Gruppe auswahle;l und diese spiiter auch durch eine andere ersetzen kOn
nen (Mente & Spittler, J980). Weitere Belege filr den Beitrag des Klienten 
zur GruppenfOrderung bietet Yalom (1985), der ehemalige gruppenthera
peutische Patienten befragte, um herauszufinden, was sieals den »Wende
punkt« in ihrer Gruppenerfahrung mit sich ansahen. Die Befragten hlit
ten dann jedes Mal einen Vorfall erziihlt, »der ~tark emotional aufgeladen 
war und ein anderes Gruppenmitglied involvierte, selten den Therapeu
ten<( (S. 27). 

Koatrovcrsen 

Ober den Nutzen und die potentieUen Gefahren einer Gruppenteilnah
me gehen die Meinungen immer noch auseinander. Gibb (1971) kommt 
nach einer (auf dero Hohepunkt der Debatte durchgeftihrten) Analyse 
von 106 Untersuchungen im Zusammenhang mit Encounter-Gruppen zu 
dem SchluB: »Das BeweismateriaJ spricht deutlich daftir, dall intensive 
Gruppentrainingserfahrungen therapeutische Wirkungen haben . . . Die 
Forschungsergebnisse !assen einileutig keinen Grund erkennen, warum 
die Tuilnahme an Gruppen in irgendeiner Hinsicht beschrankt werden 
sollte. . . Es gibt kaum Anlall fOr die verbreitete Sorge unter Laiengrup
pen in bezug auf die traumatischen Wirkungen des Gruppentra~ni_ngs.« 
Batchelder und Hardy (1968) besllitigen Gibbs Scblullfolgerung m1t ihrem 
aufschlul3reichen Bericht. 

Rogers (1970) machte den Versuch einer persOnlichen phanomenologi
schen Untersuchung und studierte zu diesem Zweck die schriftlichen Aus
sagen von 500 Personen, die an intensiven Kleingr~ppeo teilgenom~e.n 
batten, welche von ihm und seinen Mitarbeitern gele1tet wurden. Drei bis 
sechs Monate nach der Teilnahme an der Gruppe wurden FragebOgen ver
sandt. Von den 82 Prozent, die antworteten, batten zwei Personen den 
Eiodruck da13 die Erfahrung iiberwiegend scbadlicb gewesen sei und ihr 
Verhalte~ in einer Weise verandert hatte, die ihnen nicht recht war. Eine 
mallige Zahl bericbtete Uber keine Wirkung, und eioe ebenso miiJ3ige Zahl 
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sprach von einer anfiinglichen Veranderung, die wieder verschwunden sei. 
»Die Oberwalligende Mehrheit«, schreibt Rogers, »gab an, dall die Grup
penerfahrungen in ihren Ergebnissen koostruktiv bzw. ein zutiefst bedeu
tungsvolles, positives Erlebnis gewesen sei, das eine dauerhafte gUostige 
Veriinderung in ihrem Verhalten bewirkt habe« (S. 126). 

Lieberman, Yalom & Miles (1973) berichteten in ihrer Untersuchung 
vonEncounter-Gruppen in einem Universitats-Setting Uber eine alarmie
rende Quote negativer Auswirkungen. Thotz des Verdachts programmati
scher Fehler und liberzeugender Kritik (Rowan, 1975; Schutz, 1975) ist 
cliese Studie nach wie vor eine der extensivsten und einflullreichsten zum 
Tllema Kleingruppen. Kurz gesagt wurden von 206 Studentinnen und 
Studenten, die an der Untersuchung teilnahmen, 16 von den Forschern als 
»Verluste« eingestuft. Die ungiinstigen Resultate wurden in den meisteo 
Fallen auf unrealistische Erwartungen und psychische Probleme zuri1ck
geflihrt, die die Teilnehmer in die Gruppen mitbrachten, sowie auf aggres
sives, zudringliches, ablehneodes Verhalten der Gruppenleiter und das 
Fehlen eines unterstUtzenden Gruppenklimas (S. 177-193). <11> Die ge
nannteo Leiterqualitaten, von denen angenommen wurde, da13 sie zu den 
»Verlusten« beitrugen, entsprechen offenkundig nicht denjenigen, die 
von einem Gruppenleiter des personenzentrierten Ansatzes erwartet wer
den (selbst wenn er sich dieses Etikett zulegt) und ebensowenig den Bedin
gungen, die er oder sie in der Gruppe herbeizufilhren versucht. 

Ebe~falls in einem Universitats-Setting studierten Bebout und Gordon 
(1972) irn Rahmen einer vierjahrigen Untersuchung mehr als 1000 En
counter-Gruppenteilnehmer und ihre 100 nichtprofessionellen Leiter. Die 
Theorien von Rogers und Jack Gibb wurden als Grundlage des Gruppen
ansatzes bervorgehoben. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dal3 jene 
Gruppeo die positivsten Veranderungen hervorbringen, die aus aktiven, 
zu eigener Initiative farugen Mitgliedern und hilfreichen, aber nicht Ober
mallig zudringlichen Leitem bestehen. »Die geringste positivste Wir
kung« konstatieren die Forscher »ist von Gruppen und Leitem zu erwar
ten, die sowohl inaktiv als auch unsensibel sind«. Ober den groJ3ten Tuil 
der Stichprobe erklarten sie: »Wir habeo sigoifikante positive Verande
rungen in fast jeder Hinsicbt bei den Grupperunitgliedern festgestellt. Die 
Selbstachtung steigt, das Selbstkonzept verandert sich in vielen positiven 
Richtungen, die Selbstverwirklichungstendenzen sind groller ... « (S. 
117). In den ersten 28 Monaten des Projekts traten bei vier Personen 
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»ernstzunehmende Reaktionen« auf. Dieser Untersuchung zufolge, zo
gen Personen, dje »positiv motiviert und mit angemessenen Erwartun
gen« an dem Programm teilnahmen, den groBten Nutzen daraus. <12> 

Zwei mit Tonbandern arbeitende Gruppen (Gruppen ohne Leiter) brach
ten in der Untersuchung von Lieberman und Mitarbeitem (1973) keine 
ProblemOille hervor. Obwohl solche Gruppen bei den Mitgliedern weni
ger beliebt waren als Gruppen mit Leitem, erzielte eine der Tonbandgrup
pen cine der hochsten Quoten an positiver Veranderung. Lieberman 
(1975) ftihrt dies auf die Tatsache zurilck, daB »nichtprofessionelle Grup
pen wie Tonbandgruppen weniger leiter- und starker gruppenzentriert 
sind. Die Gruppe als Einheit kann sich ihre Grenzen - das ihr zutragliche 
MaB an IotensiUit - selbst setzen« (S. 54). <13> Im Falle von »leiterlosen 
Gruppen« und Gruppen mit »schwachen Lei tern« mull man die Ursachen 
moglicher ausgezeichneter Resultate woanders sucben als bei den Grup
penleitern. 

Nicht mangelhafte Leitung, sondern die bemerkenswerte Fahigkeit der 
Gruppe, Vera.nderungen herbeizuftihren, k6nnte sich paradoxerweise als 
ihre grt>Bte Gefahr erweisen. Gruppenthe.rapie konnte in bestimmten Ge
sellschaften als eio Konditionierungsverfahren rniBbraucht werden. Es ist 
keine Seltenheit, dall Regierungen ihren Btirgern vorschreiben, an kleinen 
Gruppen teilzunebmen, um zu lernen, die Gesellschaft zu verli.ndern oder 
sie in der »richtigen« Richtung zu untersttitzen (Whyte, 1974). Auf den 
Philippinen wurde mir 1978 ein als vorbildlich geltendes Regierungsinsti
tut vorgefUhrt, an dem, wie man mir stolz erklarte, »personenzentrierte 
Ansatze« zur Indoktrinierung hoher Regierungsbeamter benutzt wurden. 

Wir dtirfen nicht unterlassen, etwaige Gefahren zu erwahnen, die sich 
<lurch die Arbeit mit KJeingruppen ergeben konnen. Bei personenbezoge
nen Ans~Hzen besteht aufgrund ihrer Verwurzelung in wesentlichen Le
bensprozessen und ihrer umfassenden Anwendungsmoglichkeit die Ge
fahr der Entstehung einer »glaubigen« Anhangerschaft. 

Frank (1961) prasentiert einen Dberblick Uber Missionierungstechniken 
und Methoden der »Gehirnwasche«, die benutzt werden ko nnen, um 
Gruppenrnitglieder unter Kontrolle zu halten: »Zu den Mitteln, durch die 
(beim 1i"aioee) Veranderungen herbeigeftihrt werden, zahlen eine be
stimmte Art von Beziehung und bestimmte Formen systematischer Akti
vitaten bzw. Rituale. Das Wesentliche der Beziehung besteht darin, daB 
(der 1i:ainer) groJ3e Mtihen aufwendet, um Vera.nderungen im korperli-
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chen Zustand (des Trainees) oder in dessen Einstellungen herbeizufilhren, 
die er als gtinstig erachtet. Das systematische Verfahren besteht in der Re
gel aus der Anwendung von Mitteln zu emotionaler Erregung, oft bis zum 
Punkt der Erschopfung. Dies kann h6chst unangenehm sein, aber es ge
schieht im Kontext von Hoffnung und potentieller Untersttitzung durch 
(den Trainer) und die Gruppe .. ; von (dem Trainee) kann erwartet wer
den, daB er seine Vergangenheit in mehr oder weniger Einzelheiten Revue 
passieren laBt, unter Hervorhebung von Anllissen, bei denen sein Verhal
ten den MaJ3sUiben der jeweiligen Weltanschauung nicht gentigte. Auf die
se Weise werden Scbuldgefilhle mobilisiert, die nur <lurch Gestandnis und 
BuBe getilgt werden konnen. Dies dient dazu, ihn von seinen friiheren 
Verhaltensmustem und sozialen Kontakten wegzubringen, und erleichtert 
seine Aufnahme durch die Gruppe, welche die Ideologie reprasentiert, zu 
der er bekehrt werden soll .« 

Man sieht, wie genau diese Beschreibung auf viele Gruppenaktivitaten 
zutrifft. Das bedeutet nicht, daB die Arbeit mit Gruppen aufgegeben wer
den sollte. Es bedeutet, daf3 dieselben Methoden und unspezifischen Fak
toren der Veranderung bei den verschiedensten Aktivitaten mit hochst un-. 
terschiedlichen Zielen eine Rolle spielen. Es unterstreicht die Notwendig
keit, daf3 wir diese Faktoren verstehen Jernen und die gruppentherapeu
tischen Ziele und Praktiken ooch klarer machen. 

Eine Einschrankung der Gruppentherapie, die sich aus diesen Beispie
len ergeben konnte, ist die folgende: die Fixierung auf die Mittel zur Her
beifilhrung von Veranderungen kann die Auseinandersetzung mit den ho
heren Zielen der Gruppentherapie in den Hintergrund drli.ngen. Es be
steht die Gefahr (auch im Leben einer Gruppe), daJl die neue Kultur bzw. 
neue Technik oder neue Theorie als »die Wahrheit« angesehen wird. Bei 
der Weitergabe an die nachste »Generation« konnte es dann geschehen, 
daB nicht mehr die Selbstentfaltungstendenz der Betreffenden freigesetzt 
wird, um die Entwicklung eines vollstandigen Menschen zu fordern, son
dern daB die Gruppenerfahrung einfach zu einer anderen Form der Kon
ditionierung und zu neuen Selbstfixierungen fUbrt. Coulson (1980) wurde 
von einem Teilnehmer in einer Gruppe gefragt: »Warum mussen wir per
sonenzentriert sein, konnen wir nicht tun, was wir wollen ?<( Coulsons Rat 
in diesem Zusammenhang lautet: »Vielleicht konnen wir eine unentfrem
dete Erlebnisfahigkeit anpeilen, von der sich bei manchen herausstellen 
mag, daB sie der gerade modernen Definition erfolgreicher Therapie ent-
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spricht, wahrend andere in einer Weise davon profitieren k<>nnten, die uns 
vielleicht nie bewul3t wird«. 

Die lntegritat eines wahrhaft personenzentrierten Prozesses wird nicbt 
in den Formen von Therapie gewahrt werden konnen, sondem in der Selbst
entfaltungstendenz als soJcber. Der Leiter und die Gruppenteilnebmer 
miissen die Bereitschaft haben, ihre eigenen Theorien iiber Bord zu wer
fen, sogar davon abzugehen, »was letztes Mal funktionierte«, um inner
halb des jeweiligen Rahm ens zu arbeiten, deres ihnen gestattet, einen kre
ativen Weg zu verfolgen, der sich vor ihnen auftut. 

In Harmonie mit der evolutionaren Tendenz eines immensen und ge
heimnisvollen Universums zu leben, wird zwangslaufig standig gegen un
sere bescheidenen Vorstellungen von Gruppenforderung und wirksamer 
Gruppentherapie verstollen. Die Einscbatzw1g ihrer Begrenzungen muB 
in Einklang mit den Zielen der Gruppe, den Zielen ihrer einzelnen Mit
glieder und den Wertvorstellungen der Gesellscbaft standig revidiert 
werden. 

Ethische Uberlegungen 

Worin besteht die implizite ethische Position des personenzentrierten 
Gruppenleiters? Da der personenzentrierte Leiter wie jeder andere Mens~h 
seine Gefiihle, Meinungen und Unvollkommenheiten in die Gruppe mit
bringt, besteht das Besondere seiner Rolle darin, daf3 er derjenige ist, der 
die Zusammeukunft initiiert, und nicht der Experte mil einem Fundus an 
Wissen das er an andere weitergibt. Durch diesen Standpunkt vermeidet 
man vi~le der ethischen Probleme, die entstehen, wenn sich die Gruppen
mitglieder auf eine Autoritat beziehen, die aul3erbalb de~ me~schlich~n 
Interaktion stebt und fiir sie Entscbeidungen und Urtetle tnfft. nD1e 
Gruppe ist in einer besseren Lage ftir vielseitiges, lebens~ahe~ Le~nen~<, 
meint Coulson »wenn der Gruppenleiter in derselben S1tuat1on 1st w1e 
sie als wenn e; eine Ausnabme bildet, sich zuriickhiilt, und die Teilneh
m~r in Regionen aussendet, die er noch nicht erforscht hat .. , oder filr deren 
Erforschung er 1tlcht bereit ist, die Konsequenzen zu tragen« (1972, S. 78). 

Ebensowenig wie sich der Leiter hinter einer Rolle der AutoriUU ver
stecken kann, wird er sich vor einer ethischen Verantwortung drilcken 
konnen, indem er sich als »bloBer« Teilnehmer gibt. Der Berufsstand des 
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Psychotherapeute.n hat in den meisten Teilen der Welt klare Richtlinien, 
an die der gewissenhafte GruppenJeiter gebunden ist. Diese Richllinien 
sind gewohnlich allgemein gehalten und bebindern die Ziele des Thera
peuten nicht. So hat zum Beispiel die American Psychological Associa
tion (1973) eine Richtlinie zur Durchfilbrung von »Wachstumsgruppen« 
in den Vereinigten Staaten erlassen. In der EinJiihrung dazu heillt es: 
»Die Richtlinieo maflen sich nicht an, professionelle Verfahrensweisen 
oder Techniken zur Anwendung in einer Gruppe zu spezifizieren bzw. zu 
ernpfehlen, sondern wollen den Psycholog I in I nen, die Gruppen anbie
ten, nur helfen, sich in einer Weise zu prasentieren, die ethisch vertretbar 
ist und die Gruppenteilnehmer I innen vor Schaden bewahrt«. 

Es wird vorgeschlagen, dal3 der Gruppenleiter den kilnftigen Gruppen
teilnehmern eine schriftliche Erklarung aushandigt. Diese sollte unter an
derem den Zweck der Gruppe, die zu benutzenden Techniken, allgemeine 
und fachspezifische Ausbildung und Erfahrung des Leiters, ctie GebOhren 
und den Grundsatz der Vertraulichkeit enthalten. 

Die Thilnahme an einer Gruppe sollte freiwillig und ohne Druck erfol
gen; der Gruppenleiter sollte Auswahlgesprache durchfUhren, um die Eig
nung der Tuilnehmer fiir die Gruppe festzustellen. Wenn die Gruppe pad
agogischen Zwecken dient, dann iibernimmt der Leiter die Aufgaben ei
nes Padagogen; ist sie therapeutischer Art, dann die eines Gruppenpsy
cbotherapeuten einschlieBlich Konsultationen mit anderen Fachleuten 
die mit rinem Teilnehmer zu tun haben, vor und nach der jeweilige~ 
Gruppe. 

Oenerell kann man sageo, dal3 jedes Verhalten bzw. jede programmati
sche Absicht des GruppenJeiters, die dem therapeutischen Fortschrirt ei
nes Teilnehmers schadet oder diesen ausbeutet, unethisch ware. Da dies in 
mancben Fallen schwierig zu beurteilen ist, bedarf es einer besonderen 
Wachsamkeit seitens des Gruppenleiters. 

Der Leiter sollte sich auch der moralischen MaJ3stabe des Gemeinwe
sens und seiner juristischen Verhaltensanforderungen bewullt sein. Was 
den Grundsatz der Vertraulichkeit betrifft, so hat zum Beispiel das Ober
ste Gericht von Kalifornien bestimmt, dal3 ein Therapeut jede Person ver
stilndigen mull, gegen die seiu Klient Drohungen ausgesprochen hat, wah
rend er andererseits nicbt verpflichtet ist, die Angehorigen eines Klienten 
zu warnen, falls dieser mit Selbstmord gedroht hat. 

Die Ethik der »Nachbehandlung« ist ebenfalls einer Erorterung wert. 
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Wenn die Gruppe ausdrilcklichen therapeutischen Zwecken dient, ist eine 
Nachuntersuchung angebracht und wiinscbenswert, da die Gruppener
fabrungen »die ThiJnehmer Offnen« und die Notwendigkeit bestebt, »Ver
anderungen zu integrieren«. Dient die Gruppe dagegen plidagogischen 
Zielen, dann ergibt sich ein etwas anderes Bild. Nachuntersuchungen mo
gen dann in manchen Flillen angebracht sein, in vieJeo sind sie jedoch 
fragwurdig. VersU.irkungeo durch die Gruppenbehandlung zustandege>
kommener verbesserter Verhaltensweisen sind eine Sache, die Anwendung 
auf neue Wahrnehmungen, die in einem padagogischen Gruppenrahmen 
erworben wurden, dagegen eine andere. Hau fig stehen diese neuen Wahr
nehmungen in Widerspruch zu der gewohnlichep Realitlit des Gruppen
teilnehmers. Die Gruppenwerte widersprechen den Familienwerten, den 
Karrierewerten oder den sozialen Werten im Leben des Thilnehmers. Diese 
Sichtweisen durch regelmliBige »Unterstutzungsgruppen« zu verstarken 
und die faszinierenden emotionalen Zustande fortzusetzen, die in det 
Gruppe entstehen, konnte die Betroffenen an ein Wertsystem bin~en, das 
nicbt in ihrem wohlverstandenen Interesse Jiegt. 

Religiose Sekten und andere Organisationen, denen es darum geht, An
hl:inger fur ihre Sache zu gewinnen, tun genau dies: sie erzeugen eine emo
tionale Erfahrung, bekehren den Teilnehmer zu ihren Werten und verstiir
ken diese Werte durch regelmaBige lndoktrinierung. Den Teilnehmer 
dann zu hindern, seine intensiven Erlebnisse in sein normales Leben zu in
tegrieren und deren Bedeutung einen Platz im gr6f3eren Kontext finden zu 
!assen, konnte unethisch sein. 

Zusammenfassung 

Die Kleingruppe fiir die personenzentrierte Psychotherapie bzw. En
counter unterscheidet sich von anderen Zusammenkilnften von acht bis 
zw<>lf Personen insofern, als sie weder Organisation noch Tagesordnung 
noch zur Diskussion vorgesehene Themen aufweist und weder Probleme 
!Osen nocb Entscheidungen treffen will. ObwoW sie sich nicht unter ein 
Thema stellt, client die Gruppe nfoht der bloBen Geselligkeit und Plaude
rei. Die GruppenmitgUeder selbst sind das Thema. Sie erhalten in der Re
gel eine seltene Gelegenheit, in einer zutiefst aufrichtigen und relativ µn
zensurierten und subjektiven Weise zueinander in Beziehung zu treten. 
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Die verbalen lnteraktionen zwischen den Gruppenmitgliedern unter
scheiden sich von den Diskussionen in anderen padagogischen Settings. 
Die Gruppenmitglieder 1iul3ern sich selbst direkt und versuchen, ihr eige
nes Verhalten, ihre Gedanken, Einstelhmgen uud GefilJ1le gegentiber den 
anderen Teilnehmern zu verstehen. Die Gruppenmitglieder tolerieren ein
ander nicht bloB, sie auBern auch ihre spontanen Reaktionen. Sie sind be
teiligte Zuhorer. Gewohnlich ist jemand da (nicht immer der designierte 
Leiter), der dem Sprecher oder der Sprecherin sensibles Verst!indnis ent
gegenbringt und einfiihlsam auf ihn oder sie reagiert und ihm oder ihr auf 
diese Weise hilft, klarer zu verstehen, was unmittelbar relevant filr ihn 
oder sie ist. Der offene und ehrliche Austausch von Gedanken, Gefilhlen, 
Phantasien und persOnlichen Erfahrungen <lurch die Gruppenmitglieder 
kann nkht nur eine gr013ere SeJbst-BewuBtheit, sondern auch eine gestei
gerte Selbstachtung zur Folge haben: Man betrachtet sich nicht langer als 
anders aufgrund seiner speziellen Schwachen, sondero als einzigartig 
dank seiner personlichen Starken. (Wir Menschen sind selten so gut, wie 
wir uns einbilden, aber vielleicht besser, als wir meinen.) 

Zweifellos beeinflussen dieselben mit dem Therapeuten und dem Klien
ten verkntipften Fak"toren, die den Erfolg der Zweiergruppe beeinflussen, 
auch die Kleingruppe. In der lnnenwelt des Menschen ist die Fiihigkeit zur 
Selbstheilung, zum Wachstum bis zur Vollstandigkeil ebenso zu finden, 
wie die Mittel, um das eigene Leben verlaBlich zu steuern. Das eigene un
mittelbare Erleben, die lebendige Einsicht, ist eine fahige Autoritat, auf 
die man zuriickgreifen kann, tLm dem Sinn des eigenen Lebens n!iherzu
kommen. Eine Kleingruppe bietet dieselbe Chance der Selbstheilung und 
Selbsterkenntnis wie dieEinzeltherapie. Die Teilnebmer erhalten Gelegen
heit zur Katharsis, Z\1r Beseitigung der Storungen von Geist, Seele und 
Korper, zur Neuformulierung ihrer Werte und ihres Selbstkonzepts und 
zur Hoffnung. 

Die Kleingruppe kann jedoch auch die zwischenmenschliche Kommu
nikation und das Verstandnis anderer fOrdern, sie gestattet der Person, In
timitat zu erleben, neue Wahrnehmungen des Selbst im VerhaJtnis zu an
deren zu formulieren, sich unmittelbarer Gefiihle gegenilber anderen be
wuBtzuwerden und sie offen und ehrlicb zu auBern. 

Dartiber hinaus bietet die Kleingruppe dem Einzelnen Gelegenheit, 
sich seiner Beitrage zum Muster und den Konsequenzen der Interaktionen 
zwischen den Teilnehmern - das heiBt, dem Verhalten der Gruppe - be-

141 



wu13tzuwerden. Er kann etwas Uber seine Beziehung nicht nur zu sich 
selbst und anderen, sondem auch zur Gruppe-als-Ganzes lernen. Auf die
se Weise wird die Gruppe gewissermal3en »bewu13t« und flihig zu )>lernen« 
und damit cffizienter, gerecbter und weiser zu handeln. In diesem Sinne 
wird vieles, was in der Regel abstrakt bleibt wie Gesellschaft und Kultur 
und was in der Einzeltherapie nur eine mittelbare Rolle spielt, im Grup
pensetting unmittelbar tangiert. 

Obwohl die Kleingruppe ebenso wie viele andere lnitiativen zu personli
chen Profitzwecken ausgebeutet werden kann oder durch inkompelente 
Leitung den menschlichen Geist trivialisieren konnte, vermag sie, richtig 
eingesetzt, auch die Erfahrung der besten menschlichen Moglichkeiten zu 
vermitteln. In beiden Aspekten steht sie nicbt im Widerspruch zum Leben 
selbst. Die Liberalitat, der gute Wille, die Echtheit und Sensibilitat, die 
Einftihlung und Akzeptanz, der Mut und die lntelligenz des Leiters und 
der Teilnehmer bestimmen den Erfolg der Gruppe. 

In der personenzentrierten Gruppe werden somit der Leiter und schlieB
licb auch die Tuilnehmer I innen nicbt nur des Einzelnen gewahr - indem 
sie io eine Jebendige Beziehung zu ihm eintreten - sondern aucb der Be
ziehung zwischen Einzelnen und der Gruppe-als-Ganzes. Der Leiter wirkt 
fordernd auf das von der Gruppe geschaffene Umfeld ein, um den Grup
penteilnehmern die besten Lerngelegenbeitenzu bieten. Echtheit, Akzep
tanz und Empathic sind ebenso w\e in der Zweiergruppe vorhanden, wenn 
auch haufig in vollig anderer Form. 

Die Gruppenmitglieder leisten einen erheblichen Beitrag zur Gestal
tung ciner fruchtbaren Gruppenerfahruog. Die Thilnehmer sind nicht an
wesend, blol3 um von anderen benutzt zu werden oder andere zu benut
zen. Sie sind nicht »Material« filr den therapeutischen Prozef3, sie sind 
der ProzeB. Ober die Wirkung anderer Teilnehmer sowie anderer Aspekte 
des Settings (einschliel3lich der Z.usammensetzung der Gruppe und des 
Wechselspiels mit der Kultur) auf erfolgreicbe Gruppen muf3 noch viel 
mehr in Erfahrung gebracht werden. 
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Anmerkungen 

(I) Mente.& Spittle~ (1980~ vertr~ten die Auffassung, dal3 acht die optimale Zahl 
neurotJscher Pat1enten 1st, m1t denen in der Bundesrepublik DeutschJand am
bulante Gruppenpsycbotherapie betrieben wird. 

12
) Der »Verschlechterungseffekt« ist ein Begriff, der auf die folgende Entdeckung 
a~gewandt w_urd~: ~Is behandelte und unbehandelte Gruppen von Patienten in 
Emzeltherap1e nutemander verglichen wurden, stell te sich heraus, dal3 die be
~andelte Grupp.e eine gro13ere Variabilitilt hinsicbtlich der Kriterien ftir die Yer
anderung aufw1es als die unbehaodelte; dennoch zeigten die beiden Gruppen 
(~ehandelte und Unbehandelte) insgcsamt ein lihnlicbes Mall an Verilnderung. 
Die vorgeschlagene Interpretation Uef darauf hinaus, dal3 sich manche Patien
ten <lurch psychotherapeutische Behandlung bessern, wahrend sich andere ver
schlechtern (Bergin, 1971). 

Pl So wi<\erwartig einem dieser Zwang erscheinen mag, so sollte er docb nicht un
~erschatzt werden. Man denke our an die Langlebigkeit von lnitiationsritualen 
In Burschenschaften trotz ihrer anhaltenden Risiken (Cialdini, 1985) 

C•> Men h d. . h . · s· · ~c en, ie s~c m ~mer 1tuation kennenlernen, in denen sie Angst haben 
bzw. m Gefahr smd, ne1gen eber dazu, die Erregungsgefilhle, die sic verspiiren 
als erotische Anziebung anderer Anwesender zu deuteu (Dutton & Aron' 
1974). ' 

(SJ Eine anregende und informative Erorterung idiosynkratischer Empathie findet 
sich bei Bozarth (1984). 

<'> Die scharfsinnige Bemerkung: »gar kein Yerstandnis ist besser als ein Millver
standnis« wird Theodore Reik zugeschrieben (Grotjahn, 1983). 

(7) Siebe Troemel-Ploetz (1980) ftir weitere Analysen der paradoxen Aspekte sol
cher Erfahrungen. 

(&) Gefl~te Gruppen wurden wann immer mOglich als Beispiele gew~hJt damit 
auch die Leser die Episoden in ihrem Kon text sehen kOnnen, der den em~tiona-
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Ien Inhalt realistischer vermittelt. Andere Beispiele stammen aus den persOnli
chen Erfahrungen des Autors oder Berichten von Kollegen. 

<
9
> Aus dem Dokumentarfilm Nova, der am 29. November 1981 im amerikani

scben Fernsehen gezeigt wurde. 

(IO) W.R. Bion (1959), der als erster diesen Weg der Gruppenarbeit beschritt und 
dessen Gruppen zweifellos hilfreich waren, bat eine der realistischsten Darstel
lungen, die rnir bekannt sind, ilber Gruppen mit einem Facilitator geschrieben, 
der nicht die Rolle des Gruppenleiters spielt. 

<
11

> Da ihre Forschungen ilber »Verluste« in Encounter-Gruppen auf einer Univer
sitatspopulation basiert und da bei einem Universitlitsstudium gewobnlich eine 
betriichtliche Zahl von Ausfl:illen und »Verlusten« auftritt, fragt man sich, in 
welchem Verbaltnis die Verlustquote der Gruppen zu der allgemeinen Verlust
quote der Universitlit (bei Verwendung derselben Kriterien) steht. 

(12) •• • 
Uber we1tere Untersuchungen von personenzentrierten Anslitzen in der Grup-
penpsychotherapie siehe: Eckert, J.; Biermann-Ratjen, E.M. (1985) Stationare 
Gruppenpsychotherapie: Prozesse-Effekte-Vergleiche. Berlin: Sprll?ger. 

<
13

> Obgleich sowohl Gruppen mil Lei tern als auch solcbe ohne gute Resultate ge
zeitigt baben, wurde nachgewiescn, da6 abwechselnde Zusammenkilnfte einer 
Gruppe mit und obne Leiter eine sWrende Auswirkung auf manche Patienten 
haben (Parloff & Dies, 1977). Die Art und Weise, wie die Zusammenkilnfte ab
wechseln, konnte dabei entscheidend sein (Mente & Spittler, 1980). 
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GroBe Gruppen: Lerngemeinschaften 

Ein Gro6gruppen-Workshop: Einc l.erngemeinschaft 

Dami/ die Menschen nicht mil zuvielen Dingen be/astet wiirden, gaben 
wir ihnen Reihenfolge, Schlu}J, den vielgestaltigen Tag und die einformige 
Nacht. Wir verliehen ihnen auch die Gabe, mil bestimmten Varianten zu 
experimentieren. 

Einejapanische Gottheit (Jorge Luis Borges) 

Im Spatsommer 1973 wurde ein per:>onenzentrierter Ansatz filr Groll
gruppenarbeit - Lerngemeinschafteu - lose skizziert.<1> UrsprOnglich 
waren ftir 1974 zwei Programme vorgesehen. In jedem folgenden Jahr bis 
1980 wurde ein solcher Workshop einberufen. Dutzende abnlicher Veran
staltungen, inspiriert von der urspriinglichen Programmserie, wurden da
neben abgehalten.<2> lch personlich he.b e bisber an mehr als filnfzig sol
chen Gruppen in Nord- und Si.idainerika, Europa und Asien teilge
nommen. 

Die Zahl der Tuilnehmer an diesen Grollgruppen oder Workshops, wie 
man sie auch nennt, schwankte zwischen 40 und 2000; am haufigsten wa
ren es etwa 100 Personen. Die Teilnehmer kamen aus verschiedensten Be
rufen, am starksten vertreten waren jeaoch Psychologen, Padagogen und 
helferorientierte Personen. Die Workshops, bei denen die Teilnehmer ge
wohnlich unter einem Dach wohnten, fanden auf einer ausgedehnten ab
gewirtschafteten Kaffeeplantage in Siiclamerika, in einem Urlaubshotel in 
Si.idostasien, in den Marmorhallen eines europaischen Klosters, auf 
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baumbestandenem Universitatsgelande und in Studentenwohnheimen in 
Nordamerika und in Dutzenden von anderen Umgebungen stall. Die kOr
zeste dieser minimal strukturierten Veranstaltungen dauerte einen Tug, 
die langste zwanzig, gewohulkh aber haben sie eine Dauer von etwa zehn 
Thgen. 

Das Ziel der ersten Workshops war, jene Formen der sozialen Interak
tion basierend auf Respekt fiir das Individuum, berauszufinden, die in ' . einer problematischen Situati0n die »weiseste« kollektive Handlungswe1-
se ergeben wOrde. Eines der ersten Themen, die vou diesen Gro/3gruppen 
auf gegriff en wurden, war: »Wie mu/3 man sich an Ort und Stelle person
lich verhalten, um die Selbstentfaltung und das personliche Wachstum zu 
fOrdern, ohne da/3 dies in Widerspruch zum Wohl der Menschheit steht, 
sondern im Oegenteil zu diesem Wohl beitragt ?« 

Als die Organisatoren diese eh.rgeizige Aufgabe in Angriff nahmen, 
wollten sie nicht ilue personlichen Inkompetenzen erhohen, indem sie 
sich auf Oebiete wagten, auf denen sie unerfahren waren, und ebensowe
nig beabsichtjgten sie die Errichtung einer neuen Kosmol?gie. I~ ur
sprilngliches Anliegen war lediglich, eine gro/3e Gruppe mteress1ert7r 
Menschen zusammenzubringen, die durcb unmittelbare Erfahrung die 
Relevanz der Grundsatze untersuchen sollten, die in der Praxis der klien
tenzentrierten Therapie entwickelt worden waren. Die resultierenden' 
Grol3gruppen-Workshops wurden als »ein personenzentrierter Ansatz« 
bezeichnet, ein Terminus, der spater fiir alle derartigen Veranstaltungen 
verwendet wurde. 

Die personenzentrierten Workshops installierten ?as Gro~gruppe~tref
fen (Plenum) als Herzstilck ihrer Aktivitaten und mcht aJs eme~ penphe
ren Aspekt. In bemerkenswertem Gegensatz zu den struktunerten En
counter-Oruppen-Programmen wurde das Format dieser personenzen
trierten Workshops von den Teilnehmern selbst festgesetzt, die die Aktivi
taten planten, die Veranstaltungen zeitlich festlegten ll!ld sogar ihre eige
nen 'Jeilnahmegebllhren erfolgreich selbst bestimmten, und zwar abhlln
gig von ihrem jeweiligen personlichen Einkommen (Rogers et al., 1986). 

Die ersten Worl<shops wurden in einem Geist der Neugier und des Aben
teuers organisiert. Die Veranstalter wollten etwas Niltzliches tun, um zu 
einem neuen Verstandnis ihrer Arbeit in der Therapie und im Bildungswe
sen zu gelangen. Die Teilnehrner wurden mit derselben Entdeckerfreude 
eingeladen und beteiligten sich auch in diesem Geist. Sie waren nicht Ver-
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suchspersonen in einem Experiment, Studenten in der Ausbildung oder 
Zuhorer einer Konferenz, sondern KoUegen, die gleichberechtigt mit den 

. Organisatoren an einer Lemgemeinscbaft teilnahmen. <3) Dieser Beginn 
erleicbterte zweifellos, gemeinsam Probleme zu losen, und setzte die 
Gruppe besser in den Stand, sich im Laufe des Workshops mit Krisen aus
einanderzusetzen und sie zu beheben. 

Die Organisatoren der GroUgruppe: Der Mitarbeiterstab 

Die Hauptfunktion der Veranstalter dieser OroBgruppen-Workshops 
war, die Zeit und den Ort festzusetzen, den urspri.inglichen Zweck der Ver
anstaltung zu formulieren und die Tuilnehmer einzuladen. Da den Organi
satoren ~cht primar eine psychologische Veranstaltung vorschwebte, 
wurde V1elfalt durch die Beteiligung von Personen aus den verschieden
sten Berufen, okonomischen Schichten, Rassen und Lebensstilen ange
strebt. 

Die Bewerber wurden informiert, was sich die Veranstalter von dem 
Programm versprachen und welchen Zwecken die Zusammenkunft diente. 
Die Interessenten wurden ihrerseits aufgefordert, sich schriftlich um die 
Zulassung zu dem Workshop zu bewerben. Samtliche Mita.rbeiter studier
ten jede einzelne Bewerbung. Die Erwartungen jedcs Bewerbers wurden 
mit ~en Annahmen verglichen, die die Veranstalter fiir realistisch hielten. 
Auf diese Weise wurde erreicht, da/3 Teilnehmer und Veranstalrer diesel
ben Erwartungen hegten. 

Wenn die Organisatoren den Eindruck hatten, da13 ein Bewerber zu den 
Zielen der Gruppe beitragen und aus dieser Erfahrung Nutzen ziehen 
konnte, dann wurde er angenommen. Zweifellos hatten sowohl die Teil
nehmer als auch die Veranstalter die vielfaltigsten Erwartungen, und 
nicht alle wurden schriftlich oder auch our mi.indlich formuliert bzw. 
manche waren den Betroffenen vieJleicht gar nicht bewu/3t. Ebenso wie in 
der Zweiergruppe und der KJeingruppe einigten sich die Veranstalter und 
die Teilnehmer da.rauf, an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten: »<lurch 
unmittelbare Erfahrung in einer Gro/3gruppe die Oilltigkeit der Grundsat
ze Zll Oberpriifen, die aus der Praxis der klientenzentrierten Therapie ab
geleitet wurden«. Wahrscheinlich bedeutet diese Formulierung fiir jeden 
Teilnehrner et was anderes, aber alle sind sich darin einig, dafi sie et was zu-
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sammen tun wollen. »Wir sitzen alle im gleichen Boot; sehen wir zu, was 
wir zustandebringen konnen« - so in etwa kC>nnte man die Einstellung 
formulieren, die einer verbreiteten Erwartung entspricht. »Es kann sein, 
daB wir erst im nachhinein erfahren werden, was dieses 'Etwas' ist.« Am 
Anfang mag diese gemeinsame Erwartung und das natlirliche biologische 
Band, die ihren H erzschlag im Dialog vereinen, die einzige Verbindung 
zwischen den Teilnehmern sein. 

All jene, deren Erwartungen radikal von dem abwichen , was verniinfti
gerweise von dem Workshop zu erwarten war, wurden nicht angenommen 
und stattdessen auf alternative Projekte verwiesen, die ihren Zielen eher 
zu entsprechen schienen. Niemand wurde aufgrund von Alter, Oe
schlecht, Rasse, Religion, politischer Eiostellung oder mangelnder Zah
lungsfahigkeit abgelehnt. 

Ftir diese Grol3gruppen-Workshops wurde ebensowenig wie fftr En
counter-Gruppen der Anspruch erhoben, dal3 sie Psychotherapie seien. 
Die Workshops batten haufig eine therapeutische Wirkung, abef sie wur
den nicht als Tb era pie angekiindigt bzw. beabsichtigt. Tatsachlich warder 
haufigste Grund fOr die Ablehnung eines Interessenten an einem 
GroBgruppen-Workshop, dal3 er Therapie erwartete. Wenn dieses Ziel ge
nannt wurde, dann verwies man den Betreffenden an einen Psycbothera
peuten in seiner Gegend. 

Die Moglichkeit, Erwartungen zu erforscben, stand immer offen. Wah
rend des Workshops fuhren die Tuilnehmer mit Unterstotzung der Veran
stalter fort, sich zu fragen: »lst dies die richtige Erfahrung flir mich ?«, 
»Was bringt mir das 7«, »Was lerne ich ?«, »Was werde ich ftir mich mit 
nacb Hause nehmen ?« 

Die Veranstalter achteten aucb auf kleine Details in dem Bestreben, den 
Tuilnehmern, zu denen sie sich auch selbst zahlten, bei der Gestaltung ih
rer eigenen Erfahrung soviet Freiheit wie moglich zu gestatten. Grol3e 
Sorgfalt wurde auf die Wahl der Unterktinfte und Versammlm1gsraume 
(im Hinblick auf Ungestortheit und leicbte Erreichbarkeit), auf das Essen 
(mit vegetarischeo Alternativen), auf die Kinderbetreuung, die nansport
mittel und ein Kommunikationsnetz aufgewendet, um al le informieren zu 
k<>nnen. 

Bevor sie sich fiir oder gegen Bewerber entschieden, fragten sicb die 
Mitarbeiter: »1st diese Entscheidung forderlich oder schiidlicb filr diese 
Person 7« Die Veranstalter wollten keine E ntscheidungen treffen, die die 
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individuelle Freil1eit eingeengt hiitte, auch wenn es um trivial crscheinen
de Dinge ging (zum Beispiel, ob man Teilnehmern Zimmer zuweisen oder 
sie selbst wahlen !assen sollte). 

Auf der anderen Seite wollten aber die Veranstalter, die unter anderem 
daran interessiert waren, keine Verwirrung und lneffizienz zu provozie
ren, auch simple E ntscheidungen nicbt vernachlllssigen, die, wenn man 
sie der Grol3gruppe uberlassen hatte, diese in hoffnungslose und chaoti
sche Immobilitat gesttirzt batten. So mul3ten zum Beispiel die Mahlzeiten 
mit der Universitat oder der betreffenden Institution abgestimmt werden, 
die Gastgeberin des Workshops war. Notigenfalls vedinderten die Teilneh
mer spater diese Entscheiduogen der Mitarbeiter in Einklang mit den 
wechselnden BedOrfnissen der Gruppe. 

Sobald die Teilnehmer eintrafen uod schlieBUch in einem Raum mitein
ander waren und »sich im Blick batten«, wurden die Beratungen von ei
nem gruppenzentrierten Prozel3 gesteuert. Die Veranstalter horteo auf, in 
einer permanenten Ftihrungsrolle zu fungieren. Ihren EinfluB (der aller
dings zweifellos durch friihere Assoziationen rnit Macht gefarbt war), 
machten sie danach nur nocb a ls beteiligte Gruppenmitglieder geltend. 
Sie hielten sich nicht als Direktoren, Berater oder Encounter
Oruppenleiter abseits, sondern mischten sich als vollwertige Mitglieder 
enthusiastisch in das Gescheben. 

Die Weigerung der Veranstalter, FUhrungsrollen zu ilbernehmen, IC>ste 
verschiedene Reaktionen aus. Die Teilnehmer fiihlten sich durch diese 
Haltung manchmal in Stich gelassen, betrogen, manipuliert und verwirrt. 
In anderen Fallen wurde die ganz normale Tuilnahme der Mitarbeiter 
flilschlich als eine »Vorbild-lntervention« gedeutet: »lch tue, was mir 
wichtig ist; du soll test mich nachahmen und tun, was dir wichtig ist; auf 
diese Weise kommt eine Gemeioschaft zustande«. Aber gewOhnlich war es 
keine geplante Intervention mit einer beabsicbtigten Wirkung, sondern 
die Mitarbeiter verhielten sich so, wie sie normalerweise waren, vielleicht 
ein bif3chen starker darauf bedacht, die Dinge vom Standpunkc des ande
ren zu sehen, und mit etwas mehr Enthusiasmus filr die Teilnalune an der 
Verwirklichung einer effizienten und »weiseo« Gruppe. 

Das sensible, einfilhlsame ZuhOren des Therapeuten kann sich in der 
Zweiergruppe durch einen intimen Dialog mit dem Klienten auBern, bei 
dem er dem roten Faden der »eigentlicben Bedeutung« filr den Klienten 
folgt. In der Kleingruppe schliel3t das sensible Zuhoren des Leiters auch 
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diejenigen ein, die gerade nicht im Mittelpunkt der Gruppenaufmerksam
keit stehen, manchmal, um ihnen Gelegenheit zur Selbsterforschuog zu 
geben, manchmal, um ihre intuitiven Erkenntnisse zu horen. Die Auf
merksamkeit des Leiters richtet sich ebenso auf Komrnunikationen zwi
schen Kleingruppenmitgliedem wie auf deren innere Vorgange. 1n der 
Grof3gruppe kann sich die sensible Aufmerksamkeit der Veranstalter auch 
auf die Verhaltensmuster der Gruppe richten. Was tut sic jetzt·als ein Gan
zes? Welche Bedeutung bat diese Stromung? Was wird vermieden? Wel
cbe Konsequenz hat diese Aktion? 

Die Wirkung von Empathie ist verbltiffend - ob sie nun von einem 
Einzelnen oder von einer Gruppe kommt. In einer Gruppe von 250 Pcrso
oen sprach ein Mann Uber seine durch die Emigration bedingte Einsam
keit. Mitglieder der Gruppe, Burger seines neuen Landes, liuf3erten ein
ftiWsames VersUindnis, und sein Blutdruck fiel sofort von der besorgnis
erregenden HOhe von 205 / 115 und 130 Herzschlagen pro Minute, wah
rend er Uber seine Einsamkeit sprach, auf 115 I 55 und 60 ScWage pro Mi
nute, als er den anderen zuh6rte, die ihr Verstandnis dafur ausdrtickten, 
wie er sich filhlen mUsse (Lynch, 1985, S. 178). 

Die nicht wertende Akzeptanz des Therapeuten kann sich in der Zwei
ergruppe dadurch auf3ern, dal3 er alle Geftihle des Klienten - positive wie 
negative- annimmt, ohne iiber ihre Wichtigkeit zu urteilen. In der Klein
gruppe kann diese Haltung das Annehmen der Forderung eines Gruppen
mitglieds, ihn »so seben zu wollen, wie er wirklich ist«, einschlieBen. 
Oder was das Annehrnen des ungescl_!.ickten und mancbmal chaotischen 
Verbaltens der Gruppe angeht: Der Therapeut vertraut darauf, daB der 
Einzelne die F:tbigkeit zur Selbstheilung, zur Entfaltung, zur Steuerung 
des eigenen Lebens und zum Beitrag zur Gruppe besitzt. In der Grof3grup
pe jedocb ist es dem Veranstalter vielleicht nicht moglich, auf jede Person 
in vorhersagbarer Weise zu reagieren und Akzeptanz fiir jeden Akt zu liu
Jlern. Seine urteilsfreie Akzeptanz kann er dadurch ausdrticken, indem er 
»der Gruppenweisheit vertraut«. Er tritt Autoritiit an die Gruppe ab und 
durchlebt denselben ProzeB, den alle anderen Teilnehrner durchleben. Die 
Veranstalter liuf3ern ihre Akzept2 nz, indem sie moglichst viele Entscbei
dungen, die die Teilnehmer persl>nlich betreffen, den Teilnehmern selbst 
Oberlassen. Dies ist keine Laissez-faire-Haltung. Das Grundprinzip isl 
ganz kJar: »Stttrkt oder schwacht es die Teilnehrner, wenn ich diese Ent
scbeidung fUr die Gruppe treffe7« 
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In der Zweiergruppe gibt der Therapeut nicht vor zu wissen, was er 
nicht weill. Seine Aktionen basieren nicht au f der Au tori tat einer Rolle, ei
nem Anspruch auf Expertentum oder au f einer Theorie, sondern auf de
ren Relevanz filr den therapeutischen Prozef3 und der Bedeutung, die sie 
ftir den Klienten haben. Das auBere Verbalten des Therapeuten steht in 
Einklang mil seinem inneren Erleben. In der Kleingruppe liuf3ert sich der 
Leiter ehrlich und off en, stellt sich und versucht Konflikte zu lOsen und 
offene Kommunikation zu fordern. Die Echtbeit des Veranstalters kann 
sich in der Grof3gruppe dadurch au/3ern, da/3 er die Verantwortung ftir sei
ne Handlungen ilbernimmt. Er ist bereit, auf Dinge zu verzichten, die 
»letztes Mal funktionierten«, einscWief3lich der Form und Methode der 
neuesten Version des »personenzentrierten Ansatzes«, und tut stattdes
sen, was notig ist, um konstruktives Lemen zu fOrdern. Er ist ein vollwer
tiger'Tuilnehmer, bereit, sich einzumischen, zu beeinflussen und sich von 
der Erfahrung beeinflussen zu lassen. 

Obwohl dies Leu ten schwerfallt, die keine Erfahrung clamit haben (etwa 
klinischen Psychologen, die nur mit Binzelpatienten arbeiten), besteht 
kein Unterschied zwischen der Bereitschaft und dem Willen des Veranstal
ters (bzw. Therapeuten bzw. Gruppenleiters), diese Haltung in der Zweier
gruppe, der KJeingruppe bzw. der Grof3gruppe zu realisieren. Die Form ist 
verscbieden, um verschiedenen Situationen gerecht zu werden, aber die
selben Prinzipien gelten in jedem Fall. Carl Rogers (J983) antwortete ei
nem Kritiker, der implizierte, dal3 er sein »sensibles, empathisches Zuho
ren«, das so charakteristisch ftir die klientenzentrierte Therapie sei, im 
Grol3gruppen-Workshop aufgegeben habe: »lch glaube, ich bin in beiden 
Situationen derselbe Mensch, geleitet von denselben Prinzipieu. Soweit 
ich die Fahigkeit zu sensibler EinfOWung und 'genauem Zuhoren' babe, 
so wurde sie (beispielsweise) in der schwarz-weif3eo Gruppe von 40 Perso
nen vollstandiger in Anspruch genommen als in der Zweierbeziehung. 
Wie !assen sich diese beiden Erfahrungen trennen ?« 

Die VeranstalLer beteiligen sich zusammen mit den anderen an dem 
Ringen, eine intelligente Gemeinschaft zu bilden, in der jedes Individuum 
respektiert werden kann. Manchmal gelingt ihnen das, manchmal nicht. 
Wenn sich die Veranstalter dieser Workshops in irgendeiner Hinsicht von 
den Gruppenleitern unterschieden - selbst von jenen, die i.lber auffallend 
ahnliche Teilnehmerreaktionen berichteten wie beim Tavistok-Ansatz 
(Bion, 1959; Doob, 1970; Doob & Foltz, 1973) - , dann 'Clurch ihre Bereit-
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schaft, sich als vollwertige Teilnehmer auf die Erfahrungen cinzulassen, 
die sie mil anderen Gruppenmitgliedern in der Grollgruppe durchlebten, 
und sich durch diese au ch verlindern zu !assen. <4> 

Bald wurde es akzeptiert, wenn auch manchmal nach erbitterten Aus
einandersetzungen, dal3 sich die Mitarbeiter nicht ihrer Verantwortung 
entzogen, sondern einfach zugaben, daJ3 sie trotz ihrer Erfahrungen in 
den rneisten Hillen nicht fiber bessere Antworten auf die verwickelten Fra
gen verfiigten als andere Teilnehrner, auf Fragen, die sich in bezug auf 
Wertkonflikte, Rechte, Interessen, Ethik, Moral und die komplexen Kri
sen erhoben, denen die Gemeinschaft unweigerlich ausgesetzt war. ~l 

Nach fast zwanzigjahriger Mitarbeit an solchen Prograrnmen habe ich 
erkannt, daB die Probleme, das Verhalten und das Bewu/ltsein der Teil
nehrner an diesen Workshops bestimmte Muster aufweisen, obwohl sie 
sich aus hochst unterschiedlichen und unverwechselbaren Individuen zu
sammensetzen und in den verschiedensten kulturellen Settings unter je

weils einmaligen Umstanden statt:,ande?. ~ur yeranscha~lichu~g _di_eser 
Problem- und Verhaltensmustermochte ich m d1esem Kap1tel (mit e1rugen 
Ab~chweifungen) uber einen bestimmten Workshop berichten. Um die 
Anonymitat der Teilnehmer zu wabren, wurden Namen und bestimmte 
Umstande verandert. Die Dialoge und allgemeinen Umstande entspre
chen genau den Ablaufen, die ich in konkreten Workshops erlebt babe. 
Episoden, die sich in verschiedenen Workshops ereignet haben, werden 
miteinander verwoben, um den typischen Vei:Iauf einer solchen Veranstal
tung - Anfang, Mitte und Ende - zu illustrieren. 

Die Ankunft 

D(ly's lost gathering 
Purple shadows trail their gaze 

A golden exit 

Das stetige Huuuuuuu der Diisentriebwerlce weicht dem pfeifenden 
Wuiiiii-Laut, der den begjnnenden Hohenverlust eines Flugzeuges begleitet. 
Die Maschine dreht nach recbts ab und wird in wenigen Minuten Ianden. 

Soweit ich in jeder Rich tung sehen kann, breitet sich unter uns eine wat
tierte Decke weil3er Wolken und daruber ein strahlend blauer Baldachin 
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aus. Ein schmaler orangefarbiger Strei fen am Horizont bildet eine nenn
linie, hinter der die leuchtende Sonne versinkt. Unter dem Wolkenmeer 
liegt eine Zivilisation: ein Dschungel von Gebauden, StraJ3en, Hausern, 
Garten, rastlosen Menschen. Keine Andeutung dieser Gescbaftigkeit 
dringt nach hier herauf. 

Die Sonne ist beinahe verschwunden, als die Maschine in die Grauzone 
eintaucht. Ihr goldener Widerschein am Horizont verscharft den Kontrast zu 
der Dunkelheit unter uns. Sparlicher werdende Wolken verbinden das friedli
che Blau und Orange uber uns rnit dem langen Strom funkelnder gelber 
Lichter, die am Rande der schwarzen Bucht unter uns entlanggleiten. 

Wahrend des F lugs durch das strahlende, klare Sonrtenlicht sind Dun~ 
kelheit und Regen aus meinem Bewul3tsein geschwunden. Sekunden spa
ter, nach dem Eintaucben in eine kalte, dustere und nasse Welt, sind Son
nenschein und klares Licht vergessen. Alie paar Monate gerat mein nor
males Leben in Vergessenheit, sobald ich auch in die Komplexitat einer 
diffusen Welt hell aufblitzender Gedanken, sich ausdehnender Gefilhle 
und eines intensiven Ringens um menschliche Werte eintauche. 

Ein Beauftragter der UniversitiH empfangt mich am Flughafen, und zu
sammen mit anderen Neuankommlingen fahren wir einige Kilometer in 
ein kleines College, wo der Workshop stattfinden soll. Ich suche mir ein 
Zimmer im Wohnheim aus: dammrige Korridore, abgeschiedene Raume, 
Stille auller dem fernen Hammern einer Musik, die von den Wanden nicht 
ganz verschluckt wird. Die grol3en, offenen Waschraume erinnern mich 
an Kasernen. 

Da mir vor den Zusammenkiinften mit Vertretem der Hochschule noch 
einige Stunden bleiben, schlendere ich durch den Campus und Jande in ei
ner nahegelegenen Kneipe, die den Studenten als Treffpunkt dient. 

Murphy's Place befindet sich neben der Shell-Tankstelle, die sich an das 
Universitatsgelande anschliel3t. Es ist ein kleiner Raum mit etwa 20 ho hen 
Holztischen und Barhockern. Ein paar Studentinnen und Studenten nip
pen an ihren Drinks und plaudern miteinander. Von einem Endlosband 
ertont Rockmusik. 

»Was darf's sein ?« 
Auf dem Narnensschild an ihrem Kragen stebt »Connie«. 
»lch mochte ein Bier, Connie«, antworte ich. 
Als die Kellnerin mit dem Bier zur ilckgekehrt ist, bemerke ich: »Bin 

nettes Lokal«. 
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»Ja«, erwidert sie, »wenn mao hohles, oberflachliches Gelaber mag«. 
»Was meioen Sie damit ?<{ 
»Na, hier kilmmert sich doch niemand wirklich ernsthaft um die Din

ge. Die quatschen bloJ3 tiber Feten und Bumsen, und es scheint ihnen egal 
zu sein, daB wir mit der Umweltver~chmutzung Menschen umbringen und 
our ein paar Kilometer von hier Lt:ute verhungern.« 

Connie ist etwa zwanzig. Ihre grol3en dunklen Augen scheinen fast 
nichtim Verhaltnis zu ihrem kleinen Karper zu stehen. lhre langen, brau
nen Haare hangen fast bis zur Tuilie herab. lhre Wangen roten sich leicht, 
als sie weiterspricht. 

»Wissen Sie, die Madchen trage11 alle diese wirklich teuren Shorts und 
Tops und !assen sich die H aare kilnstlich zottig machen und schmieren 
sich mit Schminke voll.« lch bemerke die Waoderstiefel, deren runde 
Kuppen unter iluen verwaschenen Jeans hervorscbauen. 

»Und die 'fypen tragen alle diesc imitierten Hawaii-Hemden.« 
»Warum, glauben Sie, ist das so ? Ich meine, was ist der Grund dafilr ?« 

frage ich sie. 
»l ch weiJ3 es nicht«, antwortet sie. »lch gJaube, es ist die Sonne«. 
»Ha?« 
»Na ja, das ist ein richtiges Schmiergeldparadies. Urlaubsland. Viele 

Ruhestandler leben hier. Und dann das Festival jeden Sommer. Es gibt 
!tier eigentJich nichts SchlechLes. Keinen Gestank, keine Slums, keine 
Kriippel, alle diese Dinge sind beseitigt worden. Die Leute hier haben ihre 
Gefiihle gegenUber bedtirftigen Menschen genauso vergraben, wie sie die 
Telefonleitungen vergraben haben. Diese Dinge existieren hier nicht.« 

»Dann kann man also nichts tun?« 
»lch weiJ3 nicbt. VieUeicht, wenn die Leute nicht so konservativ waren, 

dann konnte hier was laufen. Die meisten Radikalen sind weggegangen. 
Sogar die marxistische Gruppe verteilt blol3 BroschUren, gibt damit an, 
dal3 sie 'ein Netzwerk aufziehen', aber versucht nicbt wirklich, etwas zu 
verandern.« 

»lch muJ3 jetzt zurtick zur Arbeit. Bis spater.« 
Wahrend ich zum Studentenheim zurtickgehe, wirbeln mir EindrUcke 

im Kopf herum. Die Workshops enthalten dieses kuriose Paradox: da 
treffen sich eine Menge gebildeter Leute in erfreulichen Feriengegenden, 
wo sie sich oft mit ernsthaften menschlichen Problemen auseinanderset
zen. Aber tun wir wirklich et was Nutzliches? Sind wir mehr als bloB ein 
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weiterer Kongress im Urlaubsland? Wie sehr unterscheiden wir uns von 
den Methodisten, die am anderen Ende des Campus eine Tagung abhal
ten 7 Oder von der bundesweiten Lehrervereinigung, die nachste Woe he zu 
ihrer aJJjahrlichen Regeneration hier eintrifft? Oder auch vom National 
Cheerleader Training Camp, das in der Niihc stattfindet und wo balb
wiicbsige Madchen dazu gedrillt werden, das Footballteam ibrer Schule in 
der nachsten Saison htipfend und Kampfrufe brUUend anzufeuern? 

Die Vorbereitung 

Sooft die Organisatoren einen Workshop planen, beginnen wir mit den 
Grundfragen. Vor allem, wollen wir eine weitere VeranstaJtung organisie
ren? Wenn ja, zu welchem Zweck? Mit wem? Wo? Wann? <6l Wenn alle 
Beteiligten daran interessiert sind, einen weiteren Workshop zu organisie
ren, dann wii:d eine Beschreibung der Veranstaltung verfaBt und an ml>gli
che lnteressenten verschickt. Bin geeigneter Ort muB gefunden werden, 
Tuilnehmer milssen ausgewahlt werden, man mul3 sich ilber die Fioanzie
rung den Kopf zerbrechen, Briefe beantworten , auch von Leuten, die 
nicht teilnehmen werden; all dies ist in den Monatenvor dem Workshop 
zu erledigen. Der Workshop ist offizieU eroffnet, wenn einige Thge vor der 
ersten Gro!3gruppenversammlung die Mitarbeiter eintreffen, um Vorbe
reitungssitzungen abzuhalten. Das ist der Grund, warum ich jetzt hier 
bin. 

Bei ihren Zusammenkunften sprechen die Mitarbciter gewohnlich Uber 
ihre pers6nlicben Siege uod Niederlagen des vergan,genen Jahres. Wir au
Bern unsere Meinungen und GefiibJe ilber den bevorstehenden Work
shop: wie wir uns seine Entwicklung wiinschen, welche Themen wir auf
gegriffen sehen mochten, was wir befi.irchten, we!che Leistungen wir der 
Gruppe zutrauen. ManchmaJ spekulieren wir dartiber, was wir anderen 
vielleicht vermitteln und was wir von anderen Jernen konnten. 

Unsere Ziele sind unterschiedlich . 
»lch mochte toleranter werden. Mochte andere so sein lassen, wie sie 

sind; mocbte ich selbst sein. So mochte ich mich bier darstellen.« 
»lch bin unvorbereitet auf die enorme Verantwortung, andere zu filh

ren und ihnen beizubringen, was gut for sie ist. Ich mochte versuchen, ei
nen Weg zu finden, um anderen mitzuteilen, was ich weill. l cb mocbte 
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meioe Grenzen finden und die Gruppe dies auch wissen lassen.« 
»lch mochte 'den Buddha t6ten' .. ., um eine personlichere Verantwor

tung filr mein eigenes Leben zu tibemehmen, statt zu anderen aufzu
schauen. Auch m6chte ich es klannachen, dal3 ich keine Verantwortung 
ftir die Gruppe tibernehmen werde. Gleichzeitig mochte ich nicht Leute 
manipulieren, indem ich ihnen gestatte, die Erwartung zu hegen, dafi ich 
an irgendeinem Pun kt die Fiihrung iibernehmen werde, oder dal3 ich das 
tun werde, was ich nach ihrer Vorstellung tun sollte. Ich werde so weit wie 
mOglicb zeigen, was ich tun werde, und was ich gerade tue.« 

»Es ist schwierig fur mich, im voraus zu sagen, wie ich sein werde. Ich 
mtichte einfach auf das reagieren, was der Augenblick bringt.« 

»kh wiinsche mir Verantwortung. lch mochte etwas vermitteln. Ich 
freue mich darauf, diese Gruppe zu leiten. Ich habe einige Ideen, die ich 
in der Grollgruppe vortragen mochte. Ich mochte Uber die Arbeit dfaku
tieren, die ich getan habe.« 

»lch mochte nur das Wenigste in unserer Gemeinschaft organisieren, 
und dariiber hinaus mochte ich Freiheit zulassen. Ich mochte lernen.« 

Wir besprechen soziale Fragen: we1che Bedeutung baben die Venno
gensunterschiede zwischen den Tuilnehmern? 1st es gerechtfertigt, ein 
Honorar filr die Veranstaltung eines solchen Workshops zu erhalten? 
Welches sind die sozialen lmplikationen dieser Arbeit? Wie gestaJtet man 
am besten eine schopferische Erfahrung, bei der niemand Schaden 
nimmt '! Mussen die Mitarbeiter Fiihrungsfunktionen ausiiben, lehren, 
unterhalten, um geschatzt zu werden '! Konkurrieren wir miteinander'! In
wiefern '! Warum? Was sind unsere Gefuhle in bezug auf sexuelle Kontak
te zwischen den Teilnehmern, zwischen den Mitarbeitern '! Viele Fragen 
werden aufgeworfen, viele Antworten gegeben. Einig ist man sich iiber 
wenige. Es gibt individuelle Antworten, die respektiert werden, obwohl sie 
von Person zu Person verschieden sind. Ein wichtiger Konsens beginnt 
sich um unser wachsendes Selbstvertrauen zu bilden, wahrend wir den 
Gefilhlen und Gedanken der anderen zuhbren und unsere eigenen auf3ern. 

Obwohl wir al le die positiven Resultate erlebt haben, die sich einstellen, 
weil wir uns Zeit liel3en, dieses Selbstvertrauen entstehen zu Jassen und ge
meinsam die schOpferischsten U>sungen for unsere Probleme zu finden, 
fahren wir fort, uns um rasche, einfache U>sungen zu bemOben. Wir be
ginnen fastimmer mit Ungeduld, die Rogers filr alle von uns so form~lier
te: »lch habe wirklich Angst und Abneigung davor, et was 'zu Tode zu re-
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den', wie ich es nenne«. Denno ch besteht einer von uns auf weiteren Ge
sprachen, oder, wie er es formulieren wilrde, darauf, das Problem, das wir 
haben, von einem anderen Standpunkt aus zu betrachten. Als dies ge
schieht, wird aus anfanglicher h<Hlicher Nachgiebigkeit gegen!iber den 
anderen Begeisterung, weil unsere Ideen plotzlich eine neue Richtung ein
schlagen. Bald wird ein wirklich innovativer Ansatz entdeckt, ein vie) bes
serer als bei unserem ersten, verzweifelten Versuch, uns zusatzliche Mii
hen zu sparen. 

Unsere Gemeinsamkeiten und Unterschiede kommen zur Sprache -
manchmal wirklich erschOpfend. Wir lachen und weinen zusammen, und 
schliel31ich haben wir einaoder nichts mehr zu sagen. Unsere Einigkeit 

wird oicht in Worten ausgesprochen, aber ihr Grundgeftihl ist klar genug: 
Ich kann rnich darauf verlassen, dal3 die aoderen sich selber treu und mir 
gegenOber ehrlich sein werden. Ich spore, daf3 sie mich respektieren, und 

o bwohl sie mich nicht dabei unterstUtzen wtirden , etwas Falsches Zll tun, 
stehen sie rnir bei, wenn ich versuche, das »Richtige« zu tun. Wir sind uns 
darOber einig, dal3 wir versuchen wollen, ein KJima zu fOrdern, in dem die 
persOnlichen Ziele jedes Einzelnen in einem scbfipferischen Kollektiv ver
wirklicht werden. 

Wir einigen uns, wie wir an die ErOffnungsversammlung am ersten Tug 
des Program.ms herangehen wollen. Bei den ersten Workshops plaoten 
wir kleine Gruppen bzw. ermutigten die Teilnehmer, solche zu bilden; spit
ter stellten wir uns lediglich vor und sprachen von unserem Wunsch, daB 
der Workshop etwas wirklich gemeinsam Gescbaffenes sein solle. Bei den 
letzten Workshops der hier beschriebenen Serie beschlossen die Mitarbei
ter blol3, wer von ihnen bei der ErOffnungsversammlung der Grol3gruppe 
als erster sprechen sollte, und manchmal wurde oicht einmal das im vor
aus festgelegt. 

Injedem Workshop gibt es Gerilchte, die Ursachen von Panik sind, Le
genden werden gebiJdet, Parolen gepragt. lrgendein zu diesem Zeitpunkt 
neues Wort fallt in den ersten Augenblicken der Plenarversammlung und 
wird schliel3lich in ein Motto verwandelt. Nehmen wir zum Beispiel an, 
dafi bei einer der ersten Zusarnmenkunfte das Wort Proze.P fallt. Das 
Wort flillt zunachst aus dem Munde eines Tei1nehmers, nicht eines Mitar
beiters. Andere Redner machen es sicb, an ihre Vorredner anknupfend, zu 
eigen, und schliel3Jich wird ein griffiges Schlagwort daraus, wie »dem 
Prozel3 vertrauen«. Diese wird dann zur Devise fiir den Workshop. 
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Spater wird die Ausgabe dieser Losung unweigerlicb auf das Konto der 
Mitarbeiter gebucht. Niemand hat diese Annahme je in Frage gestellt, 
doch eine sorgfaltige Beobachtung ihrer Bntstehung wilrde ergeben, dall 
sie ein Oemeinschaflsprodukt war. 

Obwohl nicht zu leugnen ist, daB die Veranstalter, insbesondere ein so 
berilhmter wie Carl Rogers, ob sic es woJlten oder nicht, einen bedeutsa
men Eioflull auf die Gruppe hatteo, ist es cine Thtsache, dall sie sich nach 
den ersten Tugen selbst nicht sehr viel anders sahen als andere Teilnehmer 
und sich aucb so verhielteo. Sie waren Teilnehmer, die Verantwortung filr 
das anfangliche Zustandekommen der Gemeinschaft ilbernahmen und 
darauf hinarbeiteten, sie zu einer schOpferischen Erfahrung filr alle zu 
machen. Obwohl sie insofern in vorderster Reihe standen, filhrten sie 
nicht. 

Anspruch 

»Die stammen a/le aus zerrutteten Fami/ien, verstehst du, Schatz.« 
»la, die armen Teufel, manche sind damit besser fertiggeworden als 

andere.« 
Hausangestel/te auf einem europiiischen Workshop 

Am ersten Abend, wenn die Teilnehmer eintreffen, wird ein Empfang 
veranstaltet. Wein und Kase wird serviert, die einander noch fremden 
NeuankOrnmlinge beschnuppern cinaoder und nehmen die Aromas, Ge
rausche und Nuancen der Erwartungen in sich auf. 

Voll Neugier und Beklommenbeit treffe ich bei dieser Zusammenkunft 
ein. Wer sind diese Menschen, mit denen ich zwei Wochen lang zusam
menleben werde? Werde ich da hineinpassen? Werde ich et was zu diesem 
Workshop beitragen kOnnen? Zu diesen Menscben? Was werde icb von 
ibnen lernen konnen? 

Ich treffe auf ein buntes Spektrum der Menschheit: ein oder zwei uner
fahrene Jugendliche, die sich ins Leben sttirzen wollen, ausdrucksfiihige 
und vitale Manner und Frauen in ihren Zwanzigern, die ihren Weg ma
chen wollen, selbstbewu/3te Menschen mittleren Alters, die mit neuen Le
bensstilen experimentieren, ein paar altere Leute im Ruhestand, ein paar 
Schwule und Lesben, stolz darauf, anders zu sein, SensationslUsterne, rei-
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cbe MU~igganger und Nichtstuer, AngehOrige der Arbeiterklasse (oder 
solche, die das vorgeben), Schriftsteller, Filmemacherinnen, Tanzer, Seel
sorger sowie die erwarteten Psychologen und Lehrpersonen; im aUgemei
nen handelt es sich um sozial eingestellte Menschen, die den von Carl Ro
gers propagierten Ideeo Sympathie oder Neugier entgegenbringen. 

D1.e erste Person, mit der ich in Kontakt komme, ist eine attraktive lang
ha~ge Frau, etwa wie ich um die vierzig. Sie tragt ein Janges, tief ausge
schmtteoes Kleid, unter dem schwarze, flache Tui-Chi-Schuhe hervorlu
gen. Ihr Decollete schmilckt ein mattsilberner Anhanger, der die Gottin 
Isis ~arstelJt, wie ~ie s~gt. An den Fingern und Handgelenken tragt sie 
Tilrk1sschmuck. S1e wrrkt entspannt, lachelt freundlich und sagt: »!ch 
habe ganz andere Vorstellungen von Geselligkeit als die meisten Men
schen hier. Ich bin jemand, der an diesem Cocktail-Party-Stil kein Ver
gnilgen findet. lch mOchte ein wirklicher Mensch sein«. (Bei welcher 
Cocktail Party hat man das nicht vernommen ?) ,,,. 

Ich nicke zustimmend. Mich nerven die Ubertriebenen Oesten ihrer 
Hande und Arme und die Art und Weise, wie sie ihre Worte an mir vorbei 
einer unsichtbaren Zuhorerschaft hinwirft. Ich versuche, interessant filr 
sie zu werden, indem ich das Thema einer zweitausend Jahre alten Form 
von Yoga anschneide, von der ich kilrzlich gehOrt babe. 

»Ach ja«, antwortet sie, »das babe ich schon zwei Jahre, bevor irgend 
jemand auch nur davon gehtJrt hatte, praktiziert. Jetzt praktiziere ich eine 
neue Form, die von einem siebzigjaruigen Yogi gelehrt wird, der in Berke
ley lebt. Die letzten dreillig Jahre lang hat er in einer Hobie in Tibet medi
tiert, und er steht wirklich auf einer sehr hohen Bewulltseinsstufe, wirk
lich far out«. 

»Was machen Sie hier?«, frage ich sie. 
»lch wollte immer an einem dieser Workshops teilnehmen. Aber ich ba

be im Grund keinerlei Erwartungen. Ich Jasse mich vom Strom tragen und 
warte ab, was geschieht. Ich bin gerade an einem guten Punkt in meinem 
Leben, und das mochte ich nicht andern. Ich brauche ... « 

Wer will das schon? Wer will UnannehmJichkeiten, Sorgen, Schmerz? 
Es ware herrJich, alles genau so !assen zu k6nnen, wie es ist, und nur jene 
Aspekte des Lebens zu verandern, die einem mi/3fallen. Funktioniert das 
Leben so? 

lch Uberlasse das Oeplapper und Oeglitzer dieser Dame den beflissenen 
Handen ein.es grof3en, dunkelhautigen, bartigen Mannes (ihr Osiris?), der 
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ihre Aufmerksamkeit erregt hat und wandere in dem Raum umher. lch 
verschtitte etwas Wein auf den Teppich; beirn Saubermachen hilft mir ein 
junger Mann, der vor kurzem sein Doktorat in Klinischer Psychologie ab
geschlossen hat. Wir plaudern eine Weile, dann sagt er: »!ch weif3, in die
ser Gruppe wird nur Sii}Jholz geraspelt werden. Diese Leute stehen in dem 
Ruf. lch hasse das. lch mOchte ein wirklicber Mensch sein«. 

»Warum vergessen Sie nicht die anderen und sind ein 'wirklicher 
Mensch'?«, frage ich ihn. Jetzt h6re ich diesen Ausdruck schon zum zwei
ten Mal. Vielleicht wjrd er von dem Wunsch ausgelost, anders zu sein, 
und von den gleichen BUchern, die wir alle lesen. 

»Das konnen Sie leicht sagen. Sie sind alter und erfahren, und Sie kon
nen es sich leisten, so zu sein, wie Sie wollen. Aber ich bin jung und fange 
erst an, ftir mich ist es schwieriger.« 

»lch habe vorhin mit dem 75jahrigen Mann dort driiben gesprochen«, 
antworte ich. »Er erklarte mir, wie schwierig es sei, alt zu sein, und dal3 es 
viel leichter ftir ihn gewesen sei, er selbst zu sein, als er jung war; jetzt, da 
er alter ist, falle es ihm schwerer, sich zu andern.« 

»Nun, das behaupten alte Leute ja immer«, gibt er zurilck (als ob alte 
Leute selbst nie jung gewesen waren). »Aber ich versichere Ihnen, ich 
wei/3, wovon ich rede. Es ist schwieriger, wenn manjung ist.« Fast alle, die 
ich an diesem Abend kennenlerne, haben sich die Logik so zurechtgebo
gen, dal3 sie auf die Welt pal3t, die sich um ihr Zentrum dreht. 

Viele sprechen auch von irgendeinem )>Bedurfnis«: Manche haben ein 
Bedurfnis nach Verstandnis, Liebe, andere haben das Bedurf nis, ihre Wut 
herauszulassen, zu weinen, das Bedtirfn.is nach geistiger Nahrung, Ler
nen, Aufmerksamkeit. Manche sehnen sich nach Abenteuer. Anderen ist 
es ein Bediirfnis, sich mitzuteilen, ihr Wissen und ihre Erkenntnisse an an
d ere weiterzugeben. Es erscheint mir merkwtirdig (doch wie soUte es sonst 
sein ?), da8 alle entweder et was bekommen oder etwas geben wollen. 

An diesem Abend diskutieren wir tiber Rassenprobleme, Sexualitat, 
Politik, menschliche Beziehungen, OkoJogie und Mystik. Wir verstehen 
es nicht blol3, uns in beilliufigen Gespriichen iiber anspruchsvolle LOsun
gen komplexer Fragen auszulassen, die meisten von uns haben sich auch 
auf ihre spezielle Art verwirklicht: mit Demonstrationen, Boykotten, 
orientalischen Meditationen; sie haben KOrper und Geist in okkulten 
Obungen verrenkt, Korner und Rohkost gegessen und sind gejoggt. Wir 
sind unseren Leidenschaften gefolgt, haben uns mit den neuesten Brzie-
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hungsmethoden auseinandergesetzt, psychodelische Drogen genommen 
und unsere Life Scripts analysiert, aber den Sinn unseres Lebens haben 
wir noch nicht entdeckt. Vielleicht in diesem Workshop. 

Es ware nicht iiberraschend zu horen, dal3 sich manche Teinehmer von 
Carl Rogers, dem berilhmten Psychologen und einem der Veranstalter 
dieses Workshops, Einblicke in ihr Inneres erhoffen. Oberraschend war 
jedoch, im Laufe der Zusammenkiinfte zu entdecken, dal3 viele Teilneh
mer tatslichlich den Wunsch batten, nicht etwas zu Jernen, sondern para
doxerweise, von Rogers bemerkt zu werden und ihm etwas Neues beizu
bringen. 

Andere spiirten oder vermuteten, da.1 sie viele der Antworten, nach de
nen sie such ten, in sich selbst finden k6nnten. Gleichzeitig wollten sie, dal3 
jemand sie zu diesen Antworten hinfilhre. Dem aul3enstehenden Beob
achter mu13ten wir zweifellos manchmal als sensationslilsterne Sucher 
nach Antworten auf Fragen erscheinen,, die wir kaum angefangen hatten 
zu formulieren. 

Die Grtinde filr ihren Wunsch, an dem Workshop teilzunehmen, die die 
Bewerber auf ihre Anmeldung geschrieben batten, waren: personliches 
Wachstum, um sich eine Verlinderung in Beziehungen oder im Lebensstil 
zu erleichtern, um berufUch erfolgreicher zu werden, urn der Menschheit 
zu nutzen, um die neuesten 'Tuchniken zur Forderung menschlicher Bezie
hungen zu lernen bzw. an andere weiterzugeben. Andere Ziele, die im 
Workshop selbst berauskamen: um sich gut zu ftihlen, um zu sehen, was 
passiert, um der Langeweile einer oder Bhe oder der Frustration uninter
essanter Arbeit zu entfliehen, um Spall zu haben, Zuwendung zu erhalten. 

Manchmal bekamen sie sogar, was sie notig batten, nicht, was sie woll
teo. Bin Teilnehmer schrieb spater Uber einen Workshop: »Jetzt, da ich 
aus der Distanz von mehr als drei Monaten Bilanz ziehe, mu/3 ich sagen, 
daB ich das Programm als eine gute Erfahrung empfand, nicht phanta
stisch, aber auch keine Enttauschung, entschieden weniger, als ich auf der 
kognitiv-theoretischen Seite zu profitieren hoffte. lch kam in dem Work
shop mit grol3en Erwartungen hinsichtlich theoretischer Erkenntnisse an, 
und diese wurden nur zur Halfte befriedigt. Wahrend ich mir in bezug auf 
personliche Lernerfahrungen wenig erwartete, erwiesen sich diese als die 
st!1rksten, ntitzlichsten und bedeutsamsten Eindriicke der ganzen Veran
staltung.« 
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Wie Gro6gruppenversammlungen beginnen 

Nach Wein und K~e wird ein Treffen der ganzen »Gemeinschaft« ein
berufen. Zwei Mitarbeiter lauten eine durchdringende Blecbglocke und 
trommeln auf eine metallene Millltonne, um eine erwartungsvolJe Prozes
sion zum Versammlungsraum in Gang zu setzen. 

Ats alle cirka 150 Teilnehmer Platz genommen haben, spricbt einer der 
Veranstalter einige einleitende Worte, wobei er darauf hinweist, daJ3 dies 
unsere Gruppe ist, die aller Versammelten, und dal3 das, was geschieht, 
nicbt von den Veranstaltem abbangt, sondern von der Beteiligung und 
den Wilnschen jedes Einzelnen. Verschiedene Moglichkeiten werden er
wahnt: Das P lenum kann sich in kleine Encounter-Gruppen auflosen, 
Malutensilien und Musikinstrumente stehen zur Verfilgung, die Veran
stalter und andere konnten iiber verschiedene Themen sprechen. Dann 
wird die Vcrsammluog fiir die Kommentare anderer Teilnehmer eroffnet. 

Viele Anwesende aul3ern freimiltig ihre augenblicklichen Geftihle, sp.re
chen darilber, was sie sich von dem Workshop erhoffen und woran sie 
glauben. Mehrere Menschen drilcken lediglich ihre freudige Erregung 
darilber aus, anwcsend zu sein. Sie sind von weitber gekommen und freu
en sich auf eine lebensverandernde Erfahrung. Interesse an korperlicher 
Bewegung, Bildung, Kunst, Musik, Sport, Kreativitat, Psychotherapie, 
Theater wird ebenfalls erwahnt. Manche sagen, sie ftihlten sich milde und 
etwas beklommen. Sie wtil3ten nicht genau, warum sje gekommen seien 
und wilrden etwas abwarten, bevor sie sich entscbeiden, was sie wollten. 

Eine Frau macht rollende Han:ibewegungen und erklart, sie finde, die Or
ganisatoren benahmen sich sehr unaufrichtig, indem sie rue Strukturen ver
schwiegen, die sie sich filr die K.leingruppen vorgestellt batten. >>Jeder weil3, 
dal3 lhr das insgeheim geplant habt«, meint sie. »lch hoffe, dal3 wir uns bald 
in kleine Gruppen aufteilen und dal3 Carl Rogers mein Gruppenleiter sein 
wird.« Manche Anwesende untersttitzen ihren Vorschlag, andere lehnen ihn 
ab. Das Tbema geht unter, als mehrere Teiloehmer ziemlich lange »Anspra
chen« Uber die Gefahren von Atomwaff en, rue Mechanisierung der Welt, 
Rassentrennung, Armut, Gleichberechtigung und das dringende Bedilrfnis 
nach einer alternativen Psychologie batten. Ein Tuilnehmer beklagt sich Uber 
das verkruslete Bildungswesen und repressive Regierungen. 

Dann brilltt ein Mann am Rancle des grol3en Kreises, den die Anwesen
den bilden: »SCHEISSE !« 
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»Das ist ein unertragliches Gelabern, filgt er hinzu. »kb habe uber
haupt nichts Echtes heute Abend bier gehbrt. lch bin nicht zu einem Vor
trag iiber den Zustand der Welt gekommen; ich bin zu ciner Begegnung 
gekommen.« 

Als sich das Gelachter legt, sprechen einige Anwesende ebenfalls tiber 
ihre Gefil.ble in bezug auf den Abend - aber in einer positiveren Weise. 
Wenige Minuten danach lost sich die Versammlung auf. Trotz kleinerer 
S~itenhiebe auf die Veranstalter und einiger Versuchc, der Gruppe in der 
emen oder anderen Weise seinen Willen aufzuzwingen, herrscht bei dieser 
ersten Versammlung insgesamt eine optimistische Stimrnung. Wir einigen 
uns, am folgenden Morgen um 9 Uhr wieder zusammenzukommen. 

Als ich in der Morgend1immerung im Bett liege und die Vogel eben wie
der verstummt sind, merk'e ich, dal3 ich mich zwar immer noch erregt fil.b
le, dal3 aber die Zuversicht zu schwinden beginnt, die ich gestero Abend 
empfand. 'frotz edolgreicher frilherer Erfahrungen bin ich mir keines
wegs sicber, wie sich Clieser Workshop entwickeln wird . Im Gegensatz zu 
den meisten Programmen dieser Art haben die Veranstalter wirklich 
nichts fur den Fall einer Krise vorgesehen. Wir vertrauen tatsachlich dar
auf, dal3 sich die Grol3gruppe erfolgreich und ohne Schaden ftir ihre Mit
glieder selbst organisieren kann. Aber wird es dieser Gruppe gelingen? 
Wir werden seben. 

Ich rolle mich aus dem Bett, um cliesen unangenehrnen Gefiiblen zu 
e~tgehen. Mit den Joggern auf den Beinen, mache ich einen langen Spa
ZJergang um den Campus, wahrend die Morgensonne den leichten Tau auf 
dem Rasen verdunstet. Dann schlage ich den Weg zur Cafeteria ein. 

Beim Fruhsttick sitze ich mit einigen der anderen Teilnehmer an einem 
Tisch: einem Collegeprofessor, einer Krankenschwester, einem Gescbafts
mann und einer PsycboJogiestudenLin. Wir sprechen Ober Frubaufsceher, 
Jogging (wir alle tragen die Laufschuhe, clie jetzt in Mode sind, aber nur 
<tie Krankenschwester joggt wirklich) und Uber unsere Erwartungen fiir 
den Workshop. 

Als ich die Cafeteria verlasse, habe ich nicht nur den Speck, die Bier 
und den Kaffee zu verdauen, sondern auch einige der unverlangten Ein
driicke: Die Schwesler schien sehr aggressiv; der Oeschaftsmann redete 
zuviel, schlen aber }>simpatico«; die Psychologiestudentin ware attraktiv, 
~enn sic nicbt so affektiert mit den Handen fuchleln wilrde; der Professor 
s1eht gut aus, strengt sich aber viel zu sehr an, um zu gefallen. (Am Abend 
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vor dem letzten Gruppentreffen werden sich diese Vier in meinen Augen 
erneut verwandeln: Die AggressiviUit der Scbwester wird m.ir als Kraft 
und Mut erscheinen, die Redseligkeit des Geschaftsmanns als sensible 
Anteilnahme an anderen; der selbstsichere und gutaussehende College
professor und die Psychologiestudentin mit den eleganten Gesten werden 
inzwischen zum bevorzugten Liebespaar der Gruppe avanciert sein.) 

Jeder spricht fiir sicb 

Um 9 Uhr betrete ich den Versammlungsraum und suche mir eine kom
fortable Sitzgelegenheit. Wer weil3, wieviele Stimmen diese massiven 
Deckenbalken und mahagonigeUifelten Wande in ihren 75 Jahren absor
biert haben. Heute erftiUen fast 150 Personen den Studentenaufenthalts
raum der UniversiUU mit Gerauschen. Vielleicht ein Drittel der Gruppe 
sitzt um einen mexikanischen, mit Blumen gefiillten Krug herum auf dem 
Boden; die tibrigen machen es sicb auf dickgepolsterten Sofas bequem, 
rutschen unruhig auf SttiWen mit haner Lehne herum oder bilden einen 
ungleichmaJ3igen Kreis stebender »Zuschauer«. 

Es ist erst unser zweiter Tug hier, doch das Erlebnis zieht uns so in sei
nen Bann, daJ3 sich viele anstrengen mi.issen, um sich an Dinge zu erin
nern, die auBerhalb dieses Raumes liegen. Alie Veranstalter sind anwe
send. Ihr ruhiges Aulleres tiiuscht Uber ihre innere Erregung hinweg. Die 
Versammlung hat keinen Leiter, der sie zur Ordnung ruft. Ein anschwel
lendes und doch zogerndes Gemurmel ftillt den Raum. Die Leute vertrei
ben sich die Wartezeit, indem sie sich in Zweier- und Dreiergruppen unter
halten. 

Schliel3lich sagt jemand mit 7oher, atemloser Stimme: »lch mochte an
fangen !« 

Eine erwartungsvolle Stille senkt sich rasch Ober den Raum. Wir warten 
weiterhin, aber jetzl schweigend . 

Die erste Sprecherin (Mary ist ihr Name) zuckt mit den Achseln und 
filgt hinzu: »lch habe eigentlich nichts Bestimrntes zu sagen. lch mocbte 
nur Platz schaffen ftir jemand, der ein Bediirfnis hat, zur ganzen Gruppe 
zu sprechen«. 

Dann beginnt Ralph, die Augen auf den Boden gerichtet, zu sprechen. 
Seine bedachtigen Worte btindeln die Nervositlit der Gruppe zu einer ~uf
merksamen Stille. Ralph ist sechzig, sein Karper schmachtig. Es ist nur 
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ein Schimmer von Einstudierung zu mer ken, als er sagt: »lch bin seit Uber 
dreiBig Jahren als Arzt tatig. Ich dachte, ich hatte aufgehort zu lernen. 
Aber gestern Abend entdeckte ich eine neue Aufgeschlossenheit for Ge
fiihle - ftir das Erleben meiner eigenen Emotionen. lch bedauere nur, 
da13 ich wahrend so vieler Jahre meines Lebens so abgeriegelt gewesen 
bin«. 

Ralph senkt den Blick wieder auf den Boden. Schweigen folgt. 
Ein neben mir sitzender Mann, Bob, teilt der Runde mit, da13 er Graphi

ker sei w1d sich sehr filr Menschen interessiere. E r wUrde gem horen, was 
andere nach dem gestrigen Abend bewegt. 

Bevor Bob einen Atemzug gemacht hat, meldet sich Barbara, eine 
SchriftsteUerin, zu Wort und aul3ert ihre »Nervositat Uber die Teilnahme 
an diesem Workshop«. Ihre Stimme schwindet fast zu einem Fltistern, als 
sie die Frage stellt: »Bin ich wirklicb liebenswert ?«Die Frau neben ihr legt 
den Arm mit einer trOstenden Gebarde auf Barbaras Schulter. Es tritt wie
der ein Schweigen ein. 

»Es ist wunderbar; a lle bier sind so of fen. Ich kano mi ch zeigen, wie ich 
bin«, sagt scblieBlich cine Frau. In einem Ton, dem es an Uberzeugung 
fehlt, fOgt sie hinzu: »Die Leute drauBen sollten alle diese Erfahrung ma
chen kOnnen«. 

Es folgt eine Reihe von AuBerungen aus verschiedenen Ecken des Rau
mes. Die Sprechenden sind an diesem Punkt noch anonym. Ihre Bemer
kungen rich ten sich nicht an einen Bestimmten. »Es ist ja schon und gut, 
daB wir einander hier lieben, aber wie sLeht es mit der wirk/ichen Welt?« 

»l ch mOcbte das fotisetzen, was jetzt geschieht. « 
»Wie kann ich das anwenden, was ich hier lerne? Ich mochte etwas mit 

in meine Arbeit nehmen.« 
»lch kann in so grollen Gruppen wie dieser nicht sprechen und fil hle 

mich hier wirklich beklommen . lch mochte gem eine kleine Gruppe bil
den, wo ich wirklich ich selbst sein kOnnte.« 

Diesem scheinbar zusammenhanglosen Lexikon von Gedanken der 
Gruppenmitglieder wird der Appe!J oach einem Programm hinzugefilgt, 
das geeignet ist, fur a lle »die Erfahrung ~:u rnaximieren«. Eine andere Per
son lehnt prompt jede Strukturierung ab und spricht sich stattdessen da
filr aus, »die Dinge geschehen zu !assen«, da dies der beste Weg sei, die 
Erfahrung zu maximieren. E inige wUnschen, daJ3 die Mitarbeiter Uber be
stimmte Themen sprechen. Andere glauben, mehr lernen zu kOnnen, 
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wenn sich clie Mitarbeiter herausha1ten. Manche wollen, dall sich mehr 
Menschen zu Wort melden. Andere rufen zum Schweigen auf. Manche 
m()chten Uber Ideen und Theorien diskutieren. Andere empfinden die 
Diskussionen a1s bereits UbermiWig intellektuell und wilnschen sich, daB 
mehr Gefuhle geliullert werden. Jemand wehrt sich dagegen, eine »1Yran
nei von Emotionen« zu errichten. Mehrere Personen sagen mir nach der 
Versammlung, dall sie sich unter Druck gesetzt fUhlten, vor clieser Gruppe 
zu sprechen, irgend etwas zu sagen. Es schien ihnen, dall man einen Platz 
in der Gruppe nur hatte, wenn man etwas zu sagen wul3te. 

Schlielllich beginnen die Aul3erungen, aufeinander Bezug zu nehmen; 
ein Streit Uber den Wert der Zusammenkunft bricht aus. Marjory, cine 
30jahrige Sekretlirin aus Chicago, beklagt sich in ihrer tiefen Stimme: 
»lch kriege nichts ftir mein Geld. In diesem Workshop geschieht nichts 
und ist bisher nichts geschehen, was ich nicht mit meinen Kumpeln in mei
ner Stammkneipe genauso haben kann«. 

»An jedem Abend der Woche«, fahrt sie tiber Protestgemurmel hinweg 
fort, »konnen meine Freunde und ich mehr zustandebringen a1s diese 
Gruppe bisher. Und dazu konnten wir uns nocb ein paar Glaser kaltes 
Bier genchmigen, das ist bundertmal besser, a1s eingezwangt und durstig 
in cliesem heiJ3en Saal zu sitzen und zu schwafeln«. Ein junger Mann aus 
Seattle, der versucht hatte zu sagen, warum diese Erfahrung bedeutsam 
ftir ibn sci, verschrlinkt seine Anne vor der Brust und bleibt stumm. 

Der kurze Honigmond der Gruppe ist vortiber, jetzt kommen aggressi
ve Geftihle zutage. Auch ich bin irritiert: iiber Marjorys pessimistische 
Bemerkung, aber auch iiber optimistische AuHerungen. Beides scheint 
mir nicht ilberzeugend. Ich glaube nicht, dal3 wir schon irgend etwas ge
tan haben, das ein GefUhl von Pessimism us oder Optimism us rechtfertigt. 
Teiloehmer haben gesagt: »lch mochte die Kenntnisse und Fertigkeiten, 
die ich bier erwerbe, in die Welt hinaus mitoehmen, vielleicht, um ein Netz
werk aufzubauen«, und »ich mochte dies mit nacb Hause nehmen«. Ob
wohl diesen Bemerkungen fur mein Ohr clie Oberzeugung fehlt, glaube 
ich., dall die Sprecher versuchen, etwas Wichtiges zu fassen zu kriegen; 
dasselbe g laube icb aucb von Marjory. Mir ist klar, dall Marjory und all 
die anderen in diesem Augenblick filr sich sprechen. lhre Worte markieren 
einen inzwischen vertrauten, noch nicht auslotbaren BewuJ3tseinsstrom, 
der mit der Zeit enttliuschende Beziehungen zu geliebten Menschen offen
bart, unglUckliche Kindheitserlebnisse, 'Ifaurigkeit, sogar Verzweiflung, 
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Arger, Wut, menschliches Leiden und Hoffnung. Diese ungeschickten 
Kommunikationsversuche kennzeichnen den Beginn d~r Grofigruppen
dynamik, clie, einmal in Gang gekommen, so unaufhaltsam ist wie ein 
Naturgesetz. / 

Anonymitiit 

Es wird haufig erklart, dal3 sich Menscben in groJ3en Gruppen aggressiv 
verhalten, weil sie anonym seien und deshalb nicht die Konsequenzen ih
rer Handlungen zu tragen Mtten. Sicberlich hat diese Erkllirung fiir Akte 
von Vandalismus Giiltigkeit. Wenn niemand zusieht oder im Schutz einer 
Menge kann ein Inclividuum aufgestaute Aggressionen durch anonyrne 
Akte ausleben. Aber pafit diese Ansicht auf die hier erorterten GroJ3-
gruppen? 

Nicht ganz. In cliesen Gruppen sind die Aggressoren nicht anonym. Ihre 
1 IdentiUit ist bekannt. Jeder Einzelne wird von der Gruppe zur Verantwor

tung gezogen. Dennoch wird ein erstaunliches Mall an verbaler Aggressi
vim toleriert. Viele AuJ3erungen, die in der Gruppe hingenommen wer
den, wtirden aul3erhalb dieses Kontexts zweifeUos zu einem Handgemen
ge filhren. Warum ist das so? 

Der Grund konnte sein, weil clie Aggressivitat haufig gegen niemanden 
personlich gerichtet ist. Selbst wenn eine Person unmittelbar zu einer an
deren aggressiv ist, lanciert sie oft einen Angriff auf den eigentlich ge
meinten Millstand und benutzt dabei den anderen bloB als Sprungbrett. 
Zurn Beispiel: »lch stimme dem nicht zu, was Herr Soundso sagte, ich 
finde ... «. Was er I sie findet und was Frau Soundso sagte, hat oft wenig 
miteinander zu tun. Es gibt also Anonymitiit, aber es ist eben das Opfer, 
das irn Anonymen bleibt. Das heiJ3t, ein Bestimmter ist aggressiv, aber zu 
niemand Bestimmtem. Die Personen, die auf diese Weise benutzt werden, 
entgehen nicht den unerfreulichen Wirkungen der Aggression. Groll
gruppen zeichnen sich dadurcb aus, daJ3 sie den Thilnehmern gestatten, 
mit grollerer Immunitat zu sprechen a1s in unmittelbaren personlicben 
Konfrontationen; die Gruppenmitglieder mtissen somit einen hoheren Pe
gel an Aggressivitiit dulden,. Vielleicht f6rdert diese Duldung sogar clie 
Lbsung schwieriger Konflikte in der Gruppe. 
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Sprecben und Scbweigen 

Abgesehen von der Aggressivitat f\irchten viele Menschen grol3e Grup
pen, weil sie »sozialen Druck« auf jhre Mitglieder ausilben. Dies ist im
mer eine M6glicbkeit, die den Teilnehmern an Grol3gruppenveranstaltun
gen bewul3t sein sollte. In diesen Gruppen ohne designierte Leiter, in de
nen grol3er Wert auf offene Aussprache gelegt wird, ist es nicht immer 
leicht, diese MOglichkeit umgehend zu vermindern. Es finden sich fast im
mer Verbilndete filr eine Person, deren Meinungen oder Gefiihle nicht der 
Rich tung entsprechen, in rue sich die Mehrheitsmeinung bewegt. Die Tuil
nehmer k6nnen dann fiir die Rechte anderer eintreten, anders zu sein, sich 
zu beteiligen oder nicht, oder auf ihre eigene Weise, ihrem eigenen Tempe
rament entsprechend, zu schweigen, ja sich zuriickzuziehen.m 

Im Gegensatz zu vielen geselligen Zusammenkiinften, aber auch zu 
Gruppen filr die persOnliche Entwicklung, wurde Schweigen in diesen 
Grol3gruppenworkshops nicht einhellig als Mangel empfunden. Meerlo 
(1956) beklagt den iiberschiitzten Wert, den das Sprechen um des Spre
chens willen habe: »lch bin uberzeugt, dal3 es viele kluge Menschen unter 
uns gibt, deren Ausfilhrungen und Erkenntnisse uns helfen wilrden, jenen 
Tei! unseres Denkens zu korrigieren, der realitatsfremd ist. Aber ihre wei
sen Worte werden durch allzu lautes Krakeelen aus anderen Ecken 
Ubert6nt«. 

Die popuUire Vorstellung vom therapeutischen Wert der Selbstdarstel
lung ermutigt zweifellos manche Menschen, ihr Leben vor anderen zu re
kapitul ieren. Daraus wird aber keine Notigung abgeleitet: In Grol3grup
penworkshops wird von niemandem verlangt, dies zu tun. Die Veranstal
ter und andere Tuilnehmer kOnnen jemanden, der seine Gefilhle aul3ern 
mOchte, dabei unterstiltzen, bei einem anderen dagegen abwinken, der 
blol3 meint, dal3 er es tun sol/te. Von den Teilnehmem wird nicht nur niclll 
verlangt, auf den Versammlungen zu sprechen, es wird nicht einmal von 
ihnen erwartet, dal3 sie an diesen teilnehmen. 

Ob man spricht oder schweigt, wird somit gew6hnlich nicht zu einem 
der Kriterien ftlr die Gruppenakzeptanz. Wahrscheinlich wird Ehrlichkeit 
sich sel~st gegeniiber, Integritat gegeniiber der Gruppe, Aufricbtigkeit in 
seinen Auf3erungen hoher geschatzt. Der Einzelne wird viellelcht nicht 
von aUen gemocht, aber er wird gewCihn)jch als der angenommen, der er 
ist, nicht, der er sein sollte. Freilich erfordert es nicht nur Mut, sondero 

168 

ungeheure Energie, die Gruppe in Richtung auf eine Mfaderheitsmeinung 
zu beeinflussen. 

Narurlich wollen manche Tuilnehr.ier, dal3 ihre Stimme gehort wird, 
wollen Ober sich selbst sprechen, wolll~n, dal3 andere zuhoren. Sie wollen, 
da/3 ihre Ideen akzeptiert werden. Was diesen haufigen Kampf um Auf
merksamkeit betrifft, so genugt vielleicht Hegels Erklarung: »Sie mtissen 
sich auf diesen Kampf einlassen, denn sie miissen Ihre Daseinsgewil3heit 
filr sich selbst zur Wahrbeit erheben<.- (Sennett, 1980). 

Die redefreudigeren Personen setztcn normalerweise wie bei jeder ge
selligen Zusammenkunft mit vagen Zielen das Gesprach in Gang. Einige 
wenige fuhren somit die Diskussionsthemen und den Gesprachsrhythmus 
ein. Haufig werden die Gcsprii.che filr andere langweilig oder sinnlos, und 
sie unterbrechen sie. Personen, die sich nicht am Gesprach beteiligen, 
mochten, dal3 andere still sind und »SpOren, was jetzt geschieht«. Manche 
Schweigsame ftihlen sich zweifellos unbehaglich, wenn sie sprechen, aber 
andere finden blol3 keine Gelegenheit. Manche m6chten nicht zur »Wort
verschmutzung« beitragen. Andere filhlen sicb zensuriert und bestehen 
auf ihrem Recht zu sprechen, wenn sie es wtinschen, und zu sagen, was sie 
wollen. 

Jede in der Gruppe gemachte Aul3erung Iadt zu den verscbiedensten 
Deutungen ein. Manche horen den emotfonalen Unterton einer Aussage. 
Andere reagieren auf den Inhalt der Botschaft. Die meisten Menschen 
sprechen auf das an, was sie selbst im Augenblick filhlen oder denken 
oder auf eine Oberzeugung, die ihnen viel bedeutet - ungeachtet <lessen, 
ob und wie diese Mitteilung gerade in die Diskussion hineinpal3t. Ein er
heiterndes und haufiges Beispiel bietet jemand, der wenig Englisch 
spricht und vergebliche Versuche unternimmt, sicb zu aul3em . Nach Er
munterung durch mehrere Gruppenmitglieder legt er in seiner Mutter
sprache Jos. Mehrere Dolmetscher finden sich, die seine Worte iiberset
zen. Da jeder von ihnen eine etwas andere Version seiner Worte aufge
nommen hat, beginnen sie dariiber zu streiten, was er eigentlich mit seiner 
Aul3erung sagen wollte. Er schaut verwirrter denn je von einem zum ande
ren. Einerseits hat sich die Verwirrung vervielfacht, andererseits sind diese 
unterschiedlichen Interpretationen geeignet, unsere Selbst-Bewul3theit zu 
erweitern: Wir fangen an zu begreifen, dal3 jeder Mensch viele Dinge 
empfindet und wahrnimmt, die sich haufig stark von den Empfindungen 
und Wahrnehmungen anderer unterscheiden. 
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Eine atzende Stimmung kennzeichnet diese Augenblicke des Work
shops. In den kritischen Reaktionen wird niemand geschont. Wenn man 
viel redet, riskierl man, als hohle Quasselstrippe bezeichnet zu werden. 
Wenn man schweigt, dann ist man nichts weiter als ein Haufen Protoplas
ma. Wenn man selten den Mund aufmacht, kann einem vorgeworfen wer
den, man versuche, Eindruck zu schinden. Wenn man es vorzieht, allein 
zu sein, ist man ungesellig. Wenn man gem in der Menge badet, ist man 
abhangig. Wenn man reserviert ist, hat man wahrscheinlich Angst. Ist 
man extravertiert und geht Risiken ein, dann konnte man masochistisch 
sein. Macht man Witze, muB man etwas zu verbergen haben. Ist man ernst, 
dann hat man keinen Humor. Neigt man zu barter Arbeit .• ist man habgie
rig. Zieht man es vor, wenig zu arbeiten, dann beutet man die fleilligeren 
Mitglieder der Gesellschaft aus. AuBert man seine Gefilhle, wird man ver
dachtigt, nicht klar den ken zu konnen. Spricht man klar und voU Selbst
vertrauen, dann ist man kalt und geftihllos. 

Oiese Krittelei hOrt auf, sobald ein Teilnehmer etwas iiberaus Personli
ches sagt, was gieichzeitig universelle Gilltigkeit hat. Wenn jemand aus ei
ner inneren Motivation heraus spricht, nicht, um anderen zu gefallen, 
nicht, um das »Richtige« zu sagen, nicht, um bloB das Vakuum des 
Schweigens zu follen, verandert sicb sofort die Stimmung in der Gruppe. 
Ist d ie Person aggressiv, dann scheint es darauf anzukommen, dal3 ibre 
Aunerung wichtig fiir sie ist. 1st sie traurig, dann kommt es darauf an, daB 
es ihr ein dringendes Bedtirfnis isl, diese 'fraurigkeit zu aul3ern. Sie kann 
Neugier, Mitgefilhl, Oberraschung , Zweifel, eine leidenschaftliche Ober
zeugung, eine flammend vertretene Meinung, Engagement filr ein Anlie
gen, eine nachdenkliche Frage aul3ern . Es scheinl nicht notig, die Auf
merksamkeit der Gruppe immer mit etwas Dramatischem zu fesseln. 
Emotionslose Aussagen, die sichtli:h Bedeutung fiir den Sprecher haben, 
konnen ebenfaUs als interessant kr die Gruppe aufgenommen werden. 
Was akzeptiert wird, scheint eine Kompatibilitat mit den eigenen Gedan
ken oder Gefiihlen zu seia. 

Wissenschafc versus Freiheit 

Bin College-Professor erhebt sich und erkliirt mit geUbter Stimme, daB 
er ein Tonbandgerat mitgebracht babe und mit Zustimmung der Gruppe 
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die Vorgange aufzeichnen wolle. Er sagt, er mochte spater darauf Bezug 
nehmen konnten und vielleicbt einen Artikel fiir eine Fachzeitschrift dar
iiber schreiben. Di~jenigen, diedas fiir eine gute Idee batten, unterstti tzen 
sein Anliegen. Sie mochten gem ein »Wissenschaftliches Dokument« er
moglichen. 

Es gibt jedoch viele andere, die den Absichten des Professors milltrau
en. Sie sagen, sie mocbten keine »Versuchskaninchen in irgendwelchen 
psychologischen Experimenten« sein. 

Die Teilnehmer, die fUr die Wissenschaft eintreten, erklaren , die Auf
zeichnungen konnten benutzt werden, nich t um Einzelne zu studieren, 
sondern die »psychologischen Gruppenprozesse«. Deshalb wiirde nie
mand ein Versuchskaninchen sein. 

Andere bemerken, sie veriibelten es, da13 hier jemand als Beobachter 
eindringe, sei es auch fiir die Wissenschaft, ohne sicb voll und ganz am 
Leben der Gruppe beteiligen zu wollen. Sie wollten ihre Hancllungeo nicht 
der Kontrolle von »Spezialisten« unterwerfen und wollten nicht ilberlegen 
mlissen, was sie in der Gruppe sagen oder tun. Vor a llem aber wollteo sie 
kein Eiodringen elektronischer Gerate in ihr Privatleben. 

»Aber du bist vorng frei«, wendet der Professor ein. »Wenn du es 
wlinschst, werde ich jeden Teil des Bandes loschen, der dir nicht pafit.<{" 

»Das ist mfr zu belastend«, entgegnet jemand. »lch mochte nicht die 
zusatzliche Arbeit, zu analysieren und zu entscheiden, was icb behalten 
und was ich loschen mochte. Das ist eine noch grol3ere Einschriinkung der 
Freiheit. lch mocbte aUes sagen konnen, was ich will, und wenn mir da
nach ist, auch mir selbst widersprechen. Ich mochte nicht, da13 meine 
Worte Bestandteil eines blcibenden Dokuments sind .« 

»Aber genau diese Art von Dokument ware eine wertvolle Lernhilfe«, 
erwidert ein Gegner. 

Bald verlieren die Aul3enstehenden bei diesem Konflikt, die zweifellos 
eine gewisse Sympathie filr beide Seiten empfinden, die Oeduld mit dieser 
Diskussion. Die einschiichternde Verbindlichkeit des Professors scbeint 
sie ebenso abzustol3en wie die Engstirnigkeit des Lagers »Mein-Privat-

•Im Englischen cxistiert bckanntlich keine Unterscheidung zwischen Sic und du, aber bei 
Ahnlichcn Veranslaltunge11 im dcutschcn Spracbraum einigt man sich erfahrungsgeml1B 
schon frUh darauf, sich zu duzen. A.d.0. 
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leben-gehort-mir«. Mehr als andere verubeln sie wahrscheinlich, sich von 
einem Streit dominieren zu !assen, an dem sie nur voriibergebend interes
siert sind. 

ObwohJ keine Entscheidung zustandekommt, treten bei den folgenden 
Zusammenkiinften keine Tonbandgerate in Erscheinung. Oieses Beispiel 
wird angefi.ihrt, weil es veranschaulicht, welches Gewicht Einwande ha
ben konnen, und um nicht den Eindruck entstehen zu !assen, dal3 jede 
Frage intelligent und fi.ir alle befriedigend gelost wird, auch wenn siege-
lost wird. 

Neben der Frage der Aufteilung in kleinere Gruppen ist die Oebatte 
ilber das Aufzeichnen der Grol3gruppenversammlungen in den Frilhsta
dien des Workshops vielleicht das beliebteste Diskussionsthema. Obwohl 
die Debatte vorhersagbar sein mag, laufen die Reaktionen der Gruppe 
nach keinem bestimmten Schema ab. Manchmal untersagt die Gruppe 
ausdri.icklich die Aufzeichnung; manchmal wird sie ohne lange Diskus
sion gestattet; in anderen Fallen wurden Aufzeichnungen gemacht, ohne 
die Erlaubnis einzuholen, und wurden akzeptiert. Bei anderen Anlassen 
wurden Teilnehmer, die ein Geriit laufen liel3en, ohne die Gruppe um Er
Jaubnis zu fragen, durch eine Jange, Schuldgefilhle erweckende Gardinen
predigt gedemi.ltigt, in der man sie des Verrats, der Spionage oder einfach 
schJechter Manieren bezichtigte. 

Die Wertvorstellungen, von denen solche Situationen geprligt sind, 
kommen nicht von ungefahr. Menschen, die an solchen Grol3gruppenver
anstaltungen teilnehmen, haben bereits viele Wertbegriffe miteinander 
gemein. Sie legen grol3e Betonung auf das lndividuum, auf das Recht zu 
sein, wer man sein will, auf das Recht, frei seine Meinungen, Oberzeugun
gen und Gefiihle zu aullern, auf das Recht, seine eigene Lage zu verbes
sern - einschliel3lich der Entwicklung eigener Fahigkeiten und des 
Rechts auf Chancengleichheit und soziale Gleichstellung. Sie schatzen es, 
Probleme bei den H ornem zu packen und rasch zu JOsen; sie schatzen ak
tive Tuilnahme, um die eigenen Ziele zu erreichen, fi.lr die eigenen Rechte 
zu kampfen, der Zukunft zu vertrauen. Sie glauben, man sollte anderen 
helfen, dal3 sie sich selbst helfen, ohne Abhangigkeit zu fordern. Sie glau
ben, dal3 der Einzelne ftlr sich selbst sorgen mUsse und nicht verpflichtet 
sei, der Gesellschaft zu dienen, filr deren Ziele zu arbeiten und sich ihren 
Formalitaten zu unterwerfen. . 

Dieser letztgenannte Punkt, zu dem sich die meisten Nordamerikaner 
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kaum bekennen mogen (wenn es ihnen auch noch schwerer fallt, ihn zu 
bestreiten), stellt die Gruppe vor viele Probleme. Die Teilnehmer wun
schen sich eine kooperative Gruppe, wollen aber nicht <lurch deren Regeln 
gebunden sein. Das einigende Band ist a lso eine Gruppe, in der indivi
duelJe Freiheit ein Grundrecht ist und sich jedes Mitglied aktiv zur Zu
sammenarbeit entscheidet. Auf diese Weise konnen wir akzeptieren, daB 
wir genetisch und kulturell determiniert sind, unbegreiflicben Kraften 
ausgeliefert, aber auch, dal3 wir frei sind zu wahlen, dal3 wir reif und ver
antwortlich handeln konnen. 

In der rasch entstandenen Workshop-Kultur wird groBer Wert darauf 
gelegt, »wirklich man selbst zu seine<, genau das zu sagen, was man emp
findet. Es gibt die unausgesprochene Gberzeugung, dal3 wir »anders mit
einander umgehen konnen als die gewohnliche Gesellschaft<<. Obwohl sie 
iiberwiegend mit der nordamerikanischen Kultur verknUpft sind, schie
nen auch GroBgruppenworkshops in Europa, Asien uod Siidamerika die
se Werte zu teilen. 

Werte und Dberzeugungen konnen nati.irlich in Kontlikt miteinander 
geraten - selbst innerhalb einer Person. Manchen ist es klar, dal3 ein Wert 
schwerer wiegt als ein anderer, aber viele Menschen bleiben da unentschie
den. Sie stimmen beiden zu. Natiirlich mochte ich, dal3 sich mein Er
kenntnisstand erhOht, sei es <lurch Wissenschaft oder sonstwie. Natorlich 
mochte ich das Recht auf mein Privatleben wahren. 1st das wischi-waschi? 
Ich glaube nicht. Warum konnen wir nicht beides haben? Die Neuformu
Jierung von Werten, die die Widerspri.icbe auflosen, konnte eine der 
Hauptaufgaben der Gruppe sein. Und recht haufig wird die LOsung nicht 
ausgesprochen oder explizit anerkannt. Sie ist sehr oft ein Aspekt des 
nonverbalen Verhaltens, und steht, wk Hall (1959) bemerkt hat, »in Ein
kJang roit einem komplexen und geheimen Code, der nirgends auf ge
schrieben ist, den niemand >)kennt« und den doch alle verstehen«.<2> 

Die Zusammenkunft endet 

Diese Vormittagsversammlung hat fast schon drei Stunden gedauert, 
als Ralph erneut seine personlichen Gefi.ihle iiber die Erfahrung iiul3ert, 
die er am Abend zuvor batte. Er hab~ gelernt, bericbtet er wieder, aber 
jetzt mit grol3erer Intensitat, wie wichtig es fur ihn sei, wirklichen Kontakt 
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zu anderen berzustellen. Er mu13 einer der wenigen sei n, die das gelernt 
haben, denke ich mir, erschOpft von dem verbissenen Oerangel. 

Er sei zu der Erkenntnis gekommen, behauptet Ralph, dal3 alle Theo
rien des Helfens uod des Beratens unvollstandig zu sein scheinen. Er wer
de nOtigenfalls jede Tbeorie benu!zen, selbst eine, die die Notwendigkeit 
hervorhebt, seine Geftihle zu auf3ero, um in Kontakt zu kommen. 

Viele Teilnehmer scheinen Ralph diesmal wirklicb zuzuhOren. Am Be
ginn des Morgens saJ3en wir erwartungsvoll da und waren daran interes
siert, dal3 zum ersten Mal etwas - egal was? - in der Oruppe gesagt wer
den wi.irde. Jetzt hat es den Anschein, dal3 wir wirklich daran interessierl 
sind, was Ralph sagt, und viele scheinen Ralph zu verslehen und sogar ei
ne Affinitat fi.ir ihn zu empfinden. 

Einige mehr oder weniger politische Aussagen werden gemacht, leiden
schaftlich, aber ohne das dramat1sche Ressentiment, das frUhere Aul3e
rungen begleitete. Die Sprecher wi:-ken weniger einstudiert, und ihre Stim
men haben den i.iberzeugenden Klang der Originalitat. Nach Ralph spre
chen die anderen nur kurz. Irgend jemand macht einen Scherz Uber den 
Verlauf der Versammlung, und die meisten Anwesenden lachen befreit 
Jos. um ein Signal ftir den Aufbruch zu setzen. 

Die Menscbenmeoge 

Man sieht, dal3 die hier versammelten Menscben nicht besonders gut 
auf das Unternebmen vorbereitet sind, auf das sic sich einlassen. Trotz ih
rer Verbindung m.it den helfenden Berufen sind sie ilberraschend unquali
fiziert, um in diesem Setting Kommunikation zu fOrderu. 

Ober die Mangel von Spezialisten aul3erhalb ihres Fachgebietes hat sich 
Le Bon (1895) in seinem Klassiker des 19. Jabrhunderts Uber Massenver
halten nachdrUcklich geau13ert: »Die Entscheidungen Uber Angelegen
beiten von allgemeinem Inleresse, zu denen eine Versammlung verdienst
voller Manner gelangt, die jedoch Spezialisten auf verschiedenen Oebie
ten sind, sind den Besch!C1ssen nicht nennenswert Uberlegen, die eine 
Versammlung von Schwacbsinnigen fassen wtirde«. Jn dieser Hinsicht ha
ben sich Oruppen in den letzten hundert Jabren offensichtlich nicht vie! 
geandert. 

In den ersten Tugen des Workshops werden auf den Versammlungen 
eher Emotionen erzeugt als OefUhle integriert. Moralisieren, chaotische 
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Meinun~auJ3erungen, provozierende ldeen, drohende Oewalt, all dies 
macht die Argµmentation schwierig, und die Probleme scheinen rational 
unl~sbar. ~~ Zustand emotionaler Erregung scbeint die Oruppe immer po
tent1ell Wilham McDougalls (1928) unschmeichelhaftem Bild eines 'leils 
des GroJ3~ruppenverbaltens zu gleichen: » ... extrem emotional, impulsiv, 
gewalttat1g, launenhaft, inkonsequent, unentschlossen und extrem im 
Handeln,. verrat es nur die grOberen Emotionen und die weniger verfeiner
te~ ~mpfmdl:111gen; au13erst suggestibel, unbedacht in der Oberlegung, ba
stig 1m Urte1l .. , ohoe Selbstachtung und eio Gefi.ihl von Verantwor
tung.:, gleicbt das Verhalten (der Menge) dem eines ungezogenen Kindes 
oder emes unaufgeklarten, leidenschaftlichen WUden ... und im schlimm
slen FalJ ~em einer wiJden Bestie und nicht dem von Menscben« (S. 64). 

Selbst m seinen schopferischsten Augenblicken verlauft der Orof3grup
penprozel3 selten glatt, und im schlimmsten Fall erreicbt er niemals ein 
hohes Niveau intelligenter Funktionsfahigkeit. MiBverstiindnisse verbrei
te~n. die Kluft zwischen den F~~ktionen, und statt die Atmosphare zu be
rem1~~11, konnen personliche Aul3erungen in unfairen Urteilen und sogar 
Bele1d1gungen enden. Aus Frustration und ErscMpfung gibt sich die 
G~uppe manchmal mit hastigen und willki.irlichen Entscheidungen zu
fneden. Man wUrde nicht vermuten, daJ3 differenzierte und wohlmeinen
de Menschen rnit einem kindlichen Wunsch, ihre Meinungen voreinander 
zu liuBern, so negative Wirkungeo entfalten konnten. 

Frustration 

Wenn die Oruppe keine langen, platten Diskussionen duldet die sich 
im Kreis drehen, dann zeigt sie sich vollig intolerant. Die Grup~e scbeint 
endlose Oeduld oder Uberhaupt keine zu haben. Einzelne, die ihren Wil
len einzusetzen versuchen, um die Oruppe in der einen oder anderen Wei
se zu beeinflussen, werden haufig frustriert. Wenn ich mir die positiven 
Hohepu~kte von Gruppenerfahrungen in Erinnerung rufe, zOgere ich, 
Frustration als das hervorstechendste OefUhJ der OruppenteiJnahme zu 
bezeichnen. Dennoch kommt es dem nahe. 

Die Teilnehmer wenden viele Mittel des Umgangs mit der Gruppe an. 
Viele gewinnen, wie Bion (1959) annimmt, »ein Gefi.ihl individueller Unab
hlingigkeit zuri.ick, indem sie die Oruppe und den Teil ihres mentalen Le-
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bens, der von der Gruppe unablassig stimuLiert und aktiviert wird, strikt 
ablehnen«. Andere, die den Nutzen anerkennen, den ihnen die Tuilnahme 
an der Gruppe einbringt, »beziehen ein Gefiihl von Vitalitat aus dem tota
len Eintauchen in die Gruppe«. 

Einfach die Gruppe abzulehnen. andert nichts daran, da/3 man immer 
noch physisch, psychisch und geistig Teil der Gruppe bleibt. Umgekehrt 
ist man bereits mit der Gruppe verschmolzen, und diese »totale Ver
schmelzung« ftihrt haufig zu der unreaListischen Erwartung, daB sich alle 
gut ftihlen und freudig zusammenarbeiten sollten. Die Realitat, die diese 
Selbsttauschung verbergen soil, erinnert an jene, vou der McDougall 
(1928) in seinem klassischen Buch iiber Gruppenpsychologie spricht. 
»Das individuelle Bewu13tsein«, schreibt er, »das in die StruJ...'tur des 
Gruppenbewul3tseins an irgendeinem Punkt eingeht, erschafft dieses 
nicht; vielmehr ist es in dem Augenblick, in dem es zu sich selbst reflektie
render Selbst-Bewul3theit gelangt, bereits zu einem Mitglied des Systems 
geworden, von diesem gepragt, an seinen Aktivitaten teilnehrnend, in je
dem Augenblick in allen Gedaoken, Oefiihlen und Handlungen in einer 
Art und Weise davon beeinflul3t, die es weder vollkommen verstehen noch 
der es sich entziehen kann -, so sehr es auch darum ringen mag, sicb von 
dessen unendlich subtilen und vielschichtigen Kraften zu befreien. 

Vielleicht ist es dieses endlose Pendeln zwiscben einem befriedigenden 
Gefi.ihl von Individualitat und Kraft und der Aufgabe dieser Individuali
tiit - ihre Transzendenz -, was zu erheblicher Frustration fiihrt. Wenn 
ich nicht vollig ich selbst sein kann, sondern mich an die Forderungen der 
Gruppe anpassen muJ3, fi.ihle ich mich frustriert. Wenn ich mich auf der 
anderen Seite einer ausgepragten Individualitat erfreue, aber nicht in die 
Gruppe integriert bin, oder wenn die Gruppe nicht harmonisch ist, bin ich 
ebenfalls frustriert. Es braucht Zeit, um eine Harmonie in der Konstella
tion der Vielfalt zu finden, die die Individuen zu ihrer Begegnung mit
bringen. Sich von der Begegnung zuriickzuziehen, auf tiberholten Prinzi
pien zu bestehen, die in der Vergangenheit in einer anderen Gruppe funk
tionierten, oder um Macht zu konkurrieren -, all dies sind individuelle 
Verhaltensweisen, die der Entwicklung der Gruppe nicht f6rderlich sind. 
Andererseits ist die Zusammenarbeit zum Zwecke rascher, miiheloser 
Entscheidungen, sowie die Beschwichtigung bestimmter Mitglieder oder 
die Vernachlassigung von Ideen und Gefiihlen anderer der Individualitat 
nicbt fOrderlicb. I 
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Die Gruppe mul3 Zusammenarbeit 11nd Individualitat fordern. In La
boruntersuchungen hat sich gezeigt, daf3 es Situationen gibt, in denen die 
Gruppenleistung der individuellen Leisrnng iiberlegen ist, wahrend in an
deren Einzelne Besseres leisten konnen. Indem sie ihre Kenntnisse und 
Fertigkeiten vereinen, ermoglichen zum Beispiel die Teilnehmer der Grup
pe, Probleme zu losen, die keiner allein l6sen konnte. Der Bericht einer 
Gruppe Uber ein Ereignis, wie z. B. der Bericht eines Schoffengerichts 
iiber einen Unfall, ist haufig weniger vollstandig, aber zutreffender als die 
Berichte ihrer einzelnen Mitglieder. Gruppen konnen ldeen tiber ein The
ma hervorbringen, die keines ihrer Mitglieder zuvor unter vier Augen ge
au13ert hatte. Es gibt sogar gewisse Anzeichen fOr »Gruppenlernen«: 
Nachdem Leute an verschiedenen Gruppen teilgenommen harten, zeigte 
es sich, dal3 die Entscheidungen der Gruppe erheblich besser geworden 
waren, obwohl dies fur die Einzelleistungen ihrer Mitglieder nicht zutraf 
(Kelley & Thibot, 1968). Die iiberlegene Urteilsf'dhigkeit einer Gruppe 
scheint weniger von der Weisheit ihrer besten Mitglieder zu zeugen, als ein 
Resultat »psychologischer Faktoren« zu sein, die »die Diskussion aus
zeichnen« (Barnlund, 1957). 

Auf der anderen Seite wissen wir alle, da13 manchmal zwei K6pfe nicht 
besser sind als einer, was nattirlich auch von den K6pfen abhangt. Die Lei
stung eines Einzelnen kann auch besser sein als die seiner Kollegen und 
besser als die der Gruppe. So bleibt die Gruppe zum Beispiel bei Aufga
ben, die das konsequente, geduldige Verfolgen einer Losungsstrategie er
fordern, hinter der Leistung ihrer unabhangig handelnden MitgLieder zu
riick. Zentral organisierte Gruppen mit leicht unterscheidbaren Fiihrern 
konnen bestimmte Aufgaben zuverlassiger Jasen als nicht so organisierte 
Personenkreise. Bei manchen Aktivitaten behindern sich die Gruppen
mitglieder gegenseitig, etwa wenn sie verschiedene Gedankengange ver
folgen oder zu einer Diskussion »beitragen«, obwohl ihre Kommentare 
nicht bilfreich oder gar konterproduktiv sind. Wenn eine Gruppe ein Pro
blem zu Iosen versucht, das sie besser Einzelnen ilberliel3e, treten natur
lich auch Frustration und Mifibehagen auf (Kelley & Thibot, 1968). 

Die Teilnehmer einer Gruppe milssen ihre Fahigkeiten als Gruppe und 
als Einzelne messen, um den effizientesten Kurs herauszufinden. Diese 
Art des Lernens verlauft nicht glatt. Es ist unbeholfen, linkisch, manch
mal wiederum elegant, unvorhersagbar in den Einzelheiten. In seinen Ka
priolen ist es der Natur nicht unli.hnlich. Wie es Rene Dubos (1981) be-
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schreibt: »Die Nator ist nicht effizient. Sie ist redundant. Sie tut Dinge 
immer auf viele verschiedene Weisen, von dencn manche unbeholfen 
sind, statt von Aofang an auf vollkommene Losungen abzuzielen«. Auch 
mit der Grof3gruppe scheint es so zu sein. 

lndividuelle Frustration 

In einem Workshop fUr Lehrer und helferorientierte Menschen der 
schwarzen und weillen Rasse, der kurzlich in Siidafrika stattfand und an 
dem ich nicht teilnahm, hatte eine schwarze Frau, wie die Veranstalter be
richten, »plotzlich eioen Wutanfall ... ; sie sagte, sie filhle sich auf dieser 
Tugung betrogen, sei enttauscht davon und werde sich nie wieder gegen
iiber einem weH3en Menscheo Offnen. Es war eine richtige Hal3tirade ge
gen den Workshop ... «. Darauf scheint eine erschiltternde Periode in der 
Gruppe gefolgt zu sein, in der die Teilnehmer einander ihre Geftihle offen
barten. Ober diese Situation nachdenkend, bemerkte Rogers (1984): »lch 
hatte das GefUhl, daf3 endlicb eine sehr tiefe Schicht von Feindseligkeit 
ans Licht gekomrnen war«. 

Ausbruche wie der bier beschriebene sind in Grof3gruppen-Workshops" 
nicht selten. 1st es fair, die Probleme zu ignorieren, die in der Gruppe vor
handen sein kOnnen, und die solche Wut auslOsen? lst es fai r, die Quelle 
einer vielleicht tiefsitzenden, privaten Wut zu ignorieren, die zum Aus
druck kommt? Nein. DieFrustrationen, hervorgerufen durch eine bier in
kompetente Gruppe, sollten nicbt mit Frustrationen verwechselt werden, 
die aus jemandes Privatleben herrOhren. Die Teilnehmer kOnnen einem 
Gruppenmitglied helfen, private Wut zu auBern, und sie kOnnen auch 
Verantwortung (Ur ihrenAnteil daran Ubernehmen, dal3 sie auf dem Wege 
der Gruppe untereinander Frustrationen hervorrufen. 

Obwohl die Groflgruppe frustrierend und verwirrend ist undintelligen
ten, sensiblen Personen Grund zur Wachsamkeit gibt, ist sie auch noch 
viel mehr. Sie kann auch konstruktiv sein. So oder so ist sie immer faszi
nierend. Eine Tuilnehmerin formulierte es so: »lch gehe zu diesen Ver
sammlungen, bei denen im Grunde nichts passiert. Oberwiegend Verwir
rung und Frustration. Nichts wird entschieden. Und dennoch, als ich heu
te in die Stadt fuhr und vorhatte, w essen und ins Kino zu gehen, schaffte 
ich es nicht, wegzubleiben. Als sich die Zeit ftir die Versammlung naherte, 
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zwang 11'\ich etwas zuruckzukehren. lch konnte nichts dagegen tun; trotz 
meiner Jahre al~ Psychiaterin konnteich keinen Widerstaod leisten. Als es 
Zeit fur die Gemeinschaft war, sich zu versammeln, wurde ich angezogen 
wie ein widerstrebender Eisenspan von einem Magneten«. 

Nach ihrem typisch ungeschickten und holprigen Beginn kann sich die 
Grol3gruppe konstruktiv mit vielen Dauerproblemen der Zivilisation ausein
andersetzen: Macht und Autoritat, Entdeckung und Verteilung der Natur
sch!itze, Gewalt und Sicherheit, Konkurrenz und Fairness, Sexualitat, Ge
sundheitsvorsorge, Bildung, Religion, Freiheit und Freizeit, Bntfremdung 
und Mangel, und sie kann haufig - wenn auch nicht immer - tiberzeugen
de und faire Methoden der Selbststeuerung und Krisenbewaltigung ent
wickeln. Obwohl die Gewohnheit vorhanden isl, in Streitfcillen Partei zu er
greifen, isl da auch Freude an Problemlosungen, eine Vorliebe fiir Gerechtig
keit, filr Spiel und gelegentlich fur SchOnheit. Die Handlungsweisen der 
Gruppe ko1men human, intelligent und unterbaltsam sein und auch Uber die 
Vorschlage jedes einzelnen Tuilnehmers hinausgehen. Aus den anfiinglichen 
Konflikten und der Verwirrung konnen Begegnungen, Weisheit, Liebe und 
Schonheit spriel3en. Der Workshop kann ein Puzzle, ein Schauspiel, geistige 
Nahrung, eine Lernerfahrung und eine Quelle der Inspiration sein. 

Meine Absicht ist es, die individuellen und kollektiven Dimensionen ei
ner »weisen« und ergiebigen Gruppe zu erforschen, nicht, ffu die Vorzilge 
eines individualistischen oder kollektivistischen Standpunkts einzutreten. 
Den Vorzi.lgen, welche die Perspektive der Einzelnen bietet, !assen sich die 
oft radikal anderen Perspektiven der Gruppe zur Seite stellen. Und das 
MaB an Dummheit, Impulsivitat und Grausamkeit, das gelegentJich im 
Mob zu finden ist, kann auch bei einem Einzelnen auftreten. Welcher der 
beiden Gesichtspunkte der Oberlegene isl, darilber m()cbte ich mich eines 
Urteils enthalten. 

Struktur oder keioe Struktur : Ein Blick in die ZukunJt 

You know, my friends, with what a brave carouse 
I mode a second marriage in my house 

Divorced old barren Reason from my bed 
And took the Daughter of the Vine to spouse 

Omar-I-Khayyam 
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Am nachsten Morgen wird auf der Versammlung die Frage aufgeworfen, 
wie die Zeit ftir die Grol3gruppentreffen und aodere Aktiviutten eingeteilt 
werden soil. Der Vorschlag, einen Stundenplan aufzustellen, stol3t auf un
terschiedlicbe Reaktionen. Keine Anregung wird ohne Einschrankungen 
gebilligt. Teilnebmer schreien, schubsen und rangeln um Aufmerksamkeit 
fi.ir ihre Meinungen. 

Auf den Vorschlag, einer flexiblen Zeiteintei lung entgegnet Terry: »lch 
glaube, wir brauchen rnehr Struktur als im gewOhnlichen Alltag. Wir soll
ten einen bestimmten Plan haben, nach dem die Leute lemen und Proble
me rnsen kOnnen, clie im Laufe unseres Workshops auftauchen. Icb stelle 
mir vor, dal3 wit uns in kleine Gruppen aufteilen und der Grol3gruppe 
nach einem festgelegten organisatorischen Schema Bericht erstatten«. 
Viele Teilnehmer nicken in Sympathie mlt diesem Vorscblag. 

Linda stimmt zu: »Dieser Workshop sollte wenigstens minimal organi
siert werden, damit wir alle etwas von den wichtigen Personlichkeiten ha
ben, die hier sind. Wir haben our eine begrenzte Zeit zur VerfUgung. Wir 
kOnnen nicbt das Risiko eingehen, dafl nichts geschieht und dieses ganze 
Projekt eine Verschwendung von Zeit und Geld ware.« Diese Argumenta
tion scheint die Gruppe zu tiberzeugen. Linda, Turry und Paul erklaren 
sich bereit, zusammen mit anderen, die in klientenbezogener Weise in der 
Organisationsplanung und Untemehmensberatung tatig sind, einen Aus
schul3 zu bilden. 

Die Versammlung vertagt sicb, und der Ausschul3 verspricht, auf der 
14-Uhr-Sitzung einen Plan vorzulegen. 

Am Nachmittag macht der Planungsausscbul3 eine eindrucksvolle Pra
sentation vor der Grol3gruppe. Die Planer, die ihre Vorstellungen auf gro-
13en BOgen Konzeptpapier graphisch darstellen, legen der Gruppe die 
mtihsamen demokratischen Beratungen dar, die jedem Punkt des endgill
tigen Vorschlags vorangingen. Durch festgelegte Zeitblocke sollen die 
Teilnehrner Gelegenheit haben, an Plenarversammlungen, Kleingruppen
sitzungen und Vortragen teilzunehmen, und Zeit baben zu essen, scWafen 
und zu spielen; kurz, sie sollen imstande sein , »zu lernen und ihre pers6n
lichen Bedtirfnisse in geordneter und effizienter Weise zu befriedigen«. 
Der Plan scheint vollkommen. Er erhalt Applaus. 

Stolzgeschwellt durch den Sieg schlagt der Planungsausschul3 eine 
Brainstorming-Sitzung vor, um Themen filr die Arbeitsgruppen zu sam
meln - , von denen man annirnmt, dal3 dabei am meiste,i gelernt werden 
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kann. Dank eifriger Beteiligung der Gruppenrnitglieder kommt eine enor
me »Wunschliste« zustande. Zu den Themen, clie mit Filzstift auf Zei
tungspapier geschrieben werden, zlihlen: Bildungswesen, Heilkunde, Ge
schlechterbeziehungen, Paare, Mannerbefreiung, Frauenrechte, interna
tionale Fragen, schwule Lebensstilt\ Parapsychologie, »Networking« 
(Aufbau von sozialen Netzwerken), offene Beziebungen, Formen des Zu
sammenlebens, Tod und Sterben, Kinder, Bewegungsilbungen, KOrper
therapien, Ko-Beratung, personenzentrierte Gestalt-Therapie, Psychothe
rapie, Musik, Tanz, Kunst, Ernahrung, Zaubern und marxistische Politik. 
Die Liste wird an die Wand geheftet. 

Am H6hepunkt des Konsumrausches, und noch wahrend die Planer 
mit Komplimenten bedacht werden, sind ein paar gedampfte Stimmen zu 
Mren, die nicht den Plan und auch nicht die vorgeschlagenen Themen in 
Frage stellen, sondern den Gedanken des Planens als solchen. Julie, eine 
scheue junge Frau, die bisher bei der Vf!rsammlung noch nkht gesprochen 
hatte, und ein verbindlich wirkender Mann mittleren Alters, Anthony, 
melden sich zu Wort und aul3ern ein vages Unbebagen, dal3 irgend etwas, 
vielleicbt eine Chance, verlorengehen konnte. Wurde irgend etwas wirk
lich Neues in diesem Workshop versu·;ht? War dieser Plan wirklich das 
Phantasievollste, was sich die Gemeinschaft vorstellen konnte? 

Julie fragt stockend: »Wie ware es, eine Zeitlang auf wirklich neue Wei
se mil anderen in einer Gruppengemeinschaft zu leben, nur geleitet von 
unserer nattirlichen Beziebung zueinander und unseren kollektiven orga~ 
nischen Moglichkeiten, wie sich diese auch erweisen mOgen? Wie wl:lre es, 
sich frei dahinfliel3en zu !assen u nd mit anderen Kontakt aufzunehmen, 
die lihnliche Interessen haben, und vielleicht auf diese Weise gemeinsame 
Ziele zu entdecken? Brauchen wir wirklich ein Programmschema, um 
dies zu tun?« · 

Da und dort Dicken Leute zustimmend. 
»Mit einem festgelegten Programm«, filgt Anthony nachdenklich bin

zu, »batten wir einen effizienten Workshop. Aber wer da nicht hinein
pal3t, mill3te seine eigenen Wege gehen. Die vorgeschlagene Struktur lal3t 
einem zwar cliese Freiheit. Wenn einen. die Gesellschaft nkht pal3t, kann 
man immer aussteigen. Aber konnten wir nicht alle zusammen unsere ei
genen Wege gehen, ohne feststehenden Plan, aber sensibel filr den verbor
genen Sinn und Zweck dieser ganzen Ansamrnlung von Personen ?« 

Zunlichst batten die Teilnehmer in merkwilrcliger Bereitschaft, auf akti-
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ves Denk.en oder Filhlen in bezug auf ihr eigenes Schlcksal zu verzichten, 
sich von dem wohlilberlegten, wenn auch vertrauten Herangehen des Aus
schusses an die Selbstverwaltung n titziehen !assen. Anfangliche Versuche, 
eine neue Idee einzuwerfen, wurden als Storung des Fortschritts der 
Gruppe empfunden. Doch als die Anwesenden den Dissidenten jetzt ge
nau zuhorten, wurde ihnen klar, dafi deren Motiv Innovation, nicht StO
ruog war. Nicht fanatische Anan:histen, sondem tiberlegte, besonnene 
Entdecker traten fUr einc zwar un-rationelle, aber irgendwie anzieheode 
Alternative ein. Konnte sie wirklich funktionieren? Das Ansehen der Ra
tio war zerbrockelt; die Gruppe griff die Herausforderung prompt auf. 
Die Versammlung endete, ohne dafi Ort und Zeit for das nachste 'freffen 
festgelegt wurdcn. Die Teilnehmer sind offensichtlicb bereit, mit der Plan
losigkeit zu experimentieren. Selbst der Ausschul3, der so grol3e Milhe ftir 
das Programm aufgewendet hatte, sieht den Folgen dieser Entscheidung 
gespannt entgegen. 

Auszug aus dem Thgebucb eines der Veranstalter: ))AJs ich an diesem 
Abend in meinem Zimmer las, tiberkam mich eine vage Ruhelosigkeit. 'Es 
mu13 Zeit fi.ir eine Versammlung sein', fli.isterte ich mir selbst zu. Ohne mir 
meiner wahren Motive sicher zu sein, verlie/3 ich mein Zimmer uod mach
te mich auf den Wcg zu der Halle, wo wir uns nachmittags versammelt 
batten. Bin halbes Dutzend andere, die die Anhohe hinunterwanderten, 
schlossen sicb mfr an. Als wir durch die Tur traten, waren wir ilberrascht, 
mchr als die H:.tlfte der ganzen Gruppe hier versammelt zu finden. Ange
regtes Stimmengewirr schlug uns entgegen. In wenigen Miouten war fast 
die ganze Gemeinschaft anwesend; jemand au/3erte sein Erstaunen dar
uber, dafi diese 'verrilckte Idec' tatsachlicb funktionieren konnte«. 

In den folgenden Tugeo ergab !.icb eine allgemeine »Ordnung aus den 
eigeneo Wegeo, die jeder ging«. Die Gruppe war imstande, sich effizient 
zu versammeln und die sozialen und produktiven Bedi.irfnisse ihrer Mit
glieder zu befriedigen. Das BedOrfnis, »auf dem laufenden« zu sein, das 
durch das sorgfaltig ausgeklilgelte Programm erfOllt wordeo ware, wurde 
jetzt befriedigt, indem sich die Teiloehmer auf den Gro/3gruppenver
sammlungen Uber ihre Gedanken, Meinungen und Gefi.ihle austauschteo. 

Eine Tuilnehmerin schrieb spater Ober ihre Bedenken bezilglich des neu
en Ansatzes: Vielleicht habe die Gruppe »Mist gemacht«, als sie das sorg
fiiltig geplante Programm verwarf, uberlegte sie. Und erstaunt fuhr sie spii
Ler fort: »lch bemerkte, da/3 sich in unserem Thgesablauf ein bestimmtes 
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Schema berauskristallisierte: vormittags Kleingruppen, nachmittags spe
zialisierte Arbeitsgruppen und abends Gemeinschaftstreffen. Es spielte 
sicb.derselbe St~ndenplan ein, der zuvor abgelehnt worden war!« 

Innovative SeJbstverwaltung 

Demokralie ist ein Aberg/aube an die Statistik. 

Jorge Luis Borges 

Die geschilderte Episode illustriert, wie die Gro/3gruppe Krisen vermei
den kann, indem sie sicb darauf einstellt. Das folgende Beispiel verdeut
licht, dal3 die Gruppe auch » Intuition« einsetzen kann, um ihre ktinftigen 
Handlungen vorherzusehen. Auch ohne permanente Fuhrer und ohne or
ganisicrte Plane kann die Gruppe lemen, ihre AktiviHiten zu koordinieren 
und mit auftauchenden Problemen umzugeheo. 

In der Mitte eines Gro/3gruppen-Workshops spilren viele den Druck ei
nes gedrangten, selbstauferlegten Aktionsprogramms und wtinschen sich 
eine Rubepause, einen freien Tug. Wahrend manche bereitwillig zustim
men, lehnen viele andere diesen Vorschlag ab. 

»Mir gefallt der gegenwartige Rhythmus«, entgegnet Francis. »kh 
mochte so weitermachen.« 

»lcb babe Angst«, fi.igt Lillian hinzu. »Zu Hause lebe idi allein. Nach
stes Jahr werde ich siebzig. Meine besten Freunde sind alle verstorben, 
uod icb bin haufig allein. Ich habe Angst. Icb wei/3 nicht. Wenn wir einen 
Tag freinehmen, kOnnten micb meine neuen Freunde hier ... nun, sie 
kOnnten micb verlassen. Ich konnte es nicht ertragen, fallengelassen zu 
werden, nachdem ich soviel Liebe bekommen habe.« 

Einige wenden ein, dafi der freie Tug ebenso Bestandteil des Workshops 
sei wie andere Tage, nur anders organisiert. Niemand brauche allein zu 
seio. Freie Zeit konne ebenfalls Lernchancen bieten. 

»Einen freien Tug konnen wir uns auch zu Hause jederzeit nehmen«, 
gibt George zu bedenken. »lch bin hierher gekommen, um zu arbeiten, 
nicht, um mti/3igzugehen.« 

»Ich will keinen freien Tag anordnen«, bemerkt Chip. »Anordnungen 
erscheinen mir unecht und verknochert. lch mochte mich einfach dem 
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Fluf3 iiberlassen. Wenn icb das Bediirfnis habe, mir freizunehmen, dann 
werde ich das tun.« 

))Aber du bist nicht so frei«, antwortet Michael, »Unser Flu.ft, wie du es 
nennst, isl gegenwartig ziemlich uferlos. Das haben wir uns selbst zuzu
schreiben, aber dennoch setzt es uns ganz schon unter Druck.« 

In der Diskussion wird von einigen der psycbologisch Interessierten 
auch die Auffassung vertreten, daf3 » existentielle Angst« hinter dem »Wi
derstand« gegen das Nichtstun stehen konnte. 

Ein Vorschlag wurde gemacht. Verschiedene Konsequenzen seiner An-
, nahme wurden vor Augen gefiihrt. Positive und negative Meinungeo und 
GefOhle wurden geauflert. Nachdem alle, die das wollten, zu Wort gekom
men waren, wird das Tbema fallengelassen. Die Versammlung endet. Of
fensichtlich wurde keine Entscbe.idung getroffen. 

Zwei Thge sind vergangen, und pl6tzlich heute morgen ist die Routine 
unterbrochen. Fast niemand erscheint zu den kleinen Morgengruppen, 
kein Vormittagsplenum bildet sich, heute sind Oberhaupt keine Zusam
menkOnfte. Eine Gruppe von Musikanten umgibt Lillian am Pool; Leute 
fahren in die Stadt zum Einkaufen, manche geben auf ein Picknick, ande
re schlafen tang. Diese voneinander unabhangigen Akte summieren sich 
zu einem freien Tug. 

Ob wir einen 'llig freinehmen oder nicht, ist von geringer Bedeutung. 
Aber die Art und Weise, wie diese Frage gelost wurde, verschafft uns viel
leicht einen Einblick, inwiefern informierte Intuition konstruktives, zu
sammenhangendes Hande]n bewirken kann. 

Dieses koUektive Handeln war spontan, aber nicht impulsiv. Es war 
nicht die »Tyrannei der Spontaneitat«, die randalierende Massen be
herrscht oder bei der die Leute einfach getrennt ihre eigenen Wege gehen. 
Dies war ein koordiniertes Unternehmen, aber keines, das von kopfloser 
Emotfon angetrieben war. Jeder kannte den Standpunkt der anderen aus 
den endlosen Diskussionen. Das schlieBliche Ergebnis schien von den Ge· 
danken und Meinungen beeinfluBt, die in den Diskussionen gell.ul3ert 
wurden. Auf diese Weise war die Gruppe kognitiv auf eine fundierte Enl
scheidung vorbereitet, als die richtige Zeit kam. 

Das schlie/31iche Verhalten war intelligent, aber nichl strikt logisch. Bs 
ergab sich nicht aus einer linearen Abfolge logischer Scbri tte, sondern be
zog auch die Empfindungen der Teilnehmer mit ein. Gefi.lhle und Emo
tionen wurden in den frUheren Beratungen geau/3ert mid offensichtlich 
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spater beriicksichtigt. Jedes Bedtirfnis, jeder Wunsch, jedes Gefiihl, die 
geau13ert wurden, scheinen in das schlie/31icbe Resultat integriert worden 
zu sein. Lillian scheint zum Beispiel nichl alleingelasseo worden zu sein. 
George iiberla/3t sich sichtlich »dem Flu/3«. 

Dartiber hinaus wurde das Resultat durch einen demokratischen Pro
ze.P erzie/t, aber nicht angeordnet. Bei diesem Proze/3 ging die Macht von 
den Menschen aus und wurde durch sie vollstreckt. Diejenigen, deren Le
ben davon betroffen sein wiirde, wirkten an den Schritten mit, die zum 
schlie/3lichen Handeln filhrten. Im Gegensatz zu den meisten Prozessen, 
die als »demokratisch« bezeichnet werden, mul3te kein KompromiB ge
schlossen werden. Die gemeinschaftliche Realitat wurde nicht durch eine 
statistische Summierung individueller Standpunkte definiert, sondern 
durch ein koordiniertes Handeln, das sowohl die interdependenten Bezie
hungen der lndividuen wie auch dieses selbst respektierte. In diesem Bei
spiel und anderen hier angefiihrten Fallen haben wir es mit einer »Veran
kerung der Macht in ebensovielen Subjektivitaten zu tun, wie Personen 
vorhanden sind, die sie gestalten«, wie es sich Becker (1969) fiir die ideale 
Regierung vorstellte. 

Vor der schlie131ichen Aktion wurde kein Plan gemacht, keine Entschei
dung bekanntgegeben und keine Abstimmung durchgefiihrt. Es gab keine 
Dbereinkunft beziiglich der Zeit, des Ortes oder der Voraussetzungen for 
das Handeln. In Workshops wie diesen enden die Versammlungen haufig 
mit einem Konsens, aber ohne ausdriickliche Abmachung. Tatsachlich 
wtirde man, wenn man nach der Erorterung einer Frage mit unterschiedli
cheo und heftigen Empfindungen und Meinungen versuchte, eine »Ent
scheidung« in Worte zu fassen, i.iber einen offenbaren Konsens abzustim
men, oder durch ahnliche Ratifizierungsbemiibungen, eine erneute Unei
nigkeit und Parteiungen riskieren. Die Komplexitat der Empfindungen 
einer Gruppe, die sich in einer koordinierten Handlung aul3ern kann, 1aJ3t 
sich offenbar nicht in Worte wie »ja« oder »nein« fassen.<9> 

Koch (1970) hat die Berurchtung geauflert, daf3 Encounter-Gruppen 
das Selbstverstandnis des Einzelnen durcb Gruppenreaktionen pragen 
und daf3 sich hinter dieser AktiviUtt eine Perversion der Demokratie ver
berge, »das Gefiihl eines demokrati.>chen Prozesses als ein egalitarer 
Schmelztiegel glilcklicher, gut zusammenpassender, einander beobach
tender Menschen und nicht ein System von -Obereinkilnften, die eine ma
xi.male Verteilung der sozialen Herrschaft und eine minimale Beeintrach-
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tigung sowobl der Selbstbestimmung wie auch der Privatsphare garantie
ren«. Obwohl diese oberflachliche Alternative immer moglich ist, zeigt 
das obige Beispiel, da13 das Selbstverstandnis eines Menschen im Grof3-
gruppen-Workshop nicht immer gefa.hrdet ist, sondern de facto gewinnen 
und zur Aufteilung der sozialen Kontrolle beitragen kann. Es zeigt auch, 
da13 die Demokratie in einer Weise funktionieren kann, die weder eine 
Perversion ist, wie Koch filrchtet, noch das festgelegte Regelsystem, wel
cbes die i.ibliche Alternative darstellt. 

Im oben genannten Beispiel hatte der ProzeB zwar keine demokratische 
Handlungsanweisungen zur Folge, wohl aber »weises« Handeln. Die 
Gruppe machte sich kein »Organisches Modell der Konsensherbeifilh
rung« zu eigen. Vielmehr au13erte jeder Teilnehmer seine unverwechselba
re Individualitat in einem effizienten, kollektiven Akt, der das Wohlbefin
den des Ganzen und des Einzelnen steigerte. 

Wie zu vermuten, batten Gruppen selten Erfolg, wenn sie versuchte11, 
Entscheidungen »intuitiv« oder durch einen »organischen Proze13« zu fal
len, so gut ihre Absichten auch sein mochten. Workshops, in denen der 
H auptzweck der Veranstalter darin bestand, »cine Anwendungsmoglich
keit des personenzentrierten Ansatzes« zu demonstrieren oder »den Teil
nehmem Gelegenheit zu geben, einen personenzentrierten Ansatz der 
Gruppenleitung zu erleben«, erwiesen sich mit Ausnahme des personli
chen Triumphs einiger Teilnehmer nicbt in all den Dimensionen als erfolg
reich um die es hier geht. Wenn die Individualitat im Mittelpunkt steht, , . . . 
sind Egozentrik und Chaos die ilblichen Folgen; wenn andererse1ts dte 
Einzelnen einander auffordern, »als Team zu arbeiten« oder eine »Ge.. 
meinschaft aufzubauen«, konnen Unterdri.ickung oder lmmobilitat die 
Folgen sein. 

Wir milssen zugeben, dal3 die Resultate nicht immer positiv waren. 
ManchmaJ schaffte es die Gro13gruppe nicht, sich selbst zu steuern. In ei
nem GroBgruppen-Workshop in Europa war die Gruppe zum Beispiel bis 
zu den letzten Momenten durch Chaos gelahmt und brachte rue mehr zu
stande als hochtrabende Reden und unlosbare Konflikte. Im allgemeinen 
wurde jedoch Kirschenbaurns (1979) Anspruch realisiert,« ... selbst mit 
achthundert Menschen, in einer fremden Kultui: (fremd fi.ir Rogers und 
die meisten seiner Mitarbeiter) und in Sprachen, die nicht die der meisten 
Mitarbeiter waren .. , gelang es den Gruppen, eine Richtung zu finden. 
Die Teilnehmer Iernten, einander zuzuhoren. Die Workshops gestatteten 
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Vielfalt und gelangten dennoch zu einem starken . Geflihl von Gemein
schaft. ~n~ dif Erfahrung schien wichtige politische Konsequenzen zu 
hab,en, die immer nahe der Oberflache des Gruppenbewul3tseins lagen 
und manchmal von Mitgliedem der Gemeinschaft ausdrticklich ausge
sprochen wurdeu. 

Grofigruppe, Kleiogruppeu? 

»kb kann in dieser grol3en Gruppe nicht sprecben«, erkHirt George, ein 
gro/3er, blondhaariger Mann mit sonorer Stimme, entschleden den etwa 
150 Personen, die sich zum Morgenplenum versammelt haben. »lch 
mochte in einer kleinen Gruppe von zehn oder zwO!f Personen sein.« 

In diesem Augenblick spricht er natOrlich doch in der grol3en Gruppe. 
Was teilt er uns also mit? 'lch kann nicbt tun, was ich tue?' 'lch bin es 
nicht, der das tut, was icb tue?' 'lch babe Geftihle, die schwierig zu be
herrschen sind; gleichzeitig kann igh sie in diesem Rahmen nicht au13ern? • 
Oder vielleicht mag er einfach unter so vielen Anwesenden nicbt 
sprechen. 

»Ich habe nicht das Oeflihl, dal3 bier jemand zuhort.« »lch kann in die
ser grol3en Gruppe keine Nahe empfinden.« Dies sind andere oft gehorte 
Aussagen, die einer Diskussion i.iber die Aufteilung der Gruppe vorausge
hen. Mehr als jedes andere Thema scheint diese »Aufteilung in kleinere 
Gruppen« solche Workshops zu bcschaftigen. 
Als sich in den vierziger Jahren jeweils zehn oder zwolf Personen zu T
Gruppen versammelten, kam es immer wieder vor, da/3 jemand sagte: 
»Thilen wir uns in kleinere Gruppen auf. lch kann im Kreise von blol3 zwei 
oder drei anderen besser diskutieren und mich au13ern« (Bradford, Gibb 
& Benne, 1964). Bei einem Workshop in Rio de Janeiro waren mehr als 
800 Personen anwesend, und viele au/3erten den Wunsch, kleine Gruppen 
zu bilden, um intimer miteinander sprecben zu konnen. Ich war ziemlich 
Uberrascht, dal3 die Stimmung in den kleinen Gruppen (von etwa 150 Per
sonen) viele der Charakteristika von Nabe und Offenheit aufwies, die ge
wohnlich in Oruppen von zehn oder zwolf, oder in Gruppen von zwei 
oder drei Personen, die aus einer grojlen Gruppe von zehn oder zwt>lf ge
bildet wurden, zu finden sind. Was die ideate Orone einer Gruppe betrifft, 
so scheint mir Platos Rat immer noch anwendbar: »kb wUrde dem Staat 
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s~ Ia_nge gestatten, sich zu vergro13em, wie die Einigkeit gewahrt bleibt· 
clies 1st, glaube ich, clie richtige Grenze«. ' 

KJeine Gruppen bilden 

Bei':11 ersten Workshop, den wir veranstalteten, wurden sechzig Tuilneh
mer emgeladen, zwolf pro Mitarbeiter. Bevor die Teilnehmer eintrat'en 
teilten die Mitarbeiter die sechzig Thilnehmer nach Alter und GeschJech~ 
ausgewogeo in fiinf Kleingruppen auf. Auf dem ersten Plenum wurden 
unter den Mitarbeitern willkOrlich fOof GruppenJeiter bestimmt. Die Thil
nehmer hatten kein Mitspracherecht in dieser Frage. In spateren Program. 
men beteiligten sich die Gaste starker an dieser Entscheidung. Zuletzt 
wurden im vorhinein keinerlei Anordnungen hierzu getroffen. Die Veran. 
Stalter gingen nicht einmal mehr davon aus, daf3 fJberhauptKleingruppen 
zustandekommen Wiirden. Da es der Grol3gruppe Oberlassen blieb voll
~og sich der Vorgang der Au fteilung in kleine Gruppen vollig unters~hied
li~b. Man~he Workshops brachten eine geordnete Aufteilung zustande, 
die alle Terlnehmer einschloO. Auf anderen wurde das Thema zwar disku
tiert •. aber die GroBgruppe teilte sich niemals in kleinere Einheiten auf. c101 

. W1e auch immer die Gruppen gebildet werden, sobald sie bestehen, ist 
die .. zus~mmensetzun~ schwierig zu andern. Obwohl die Gruppen ur
sp.rungl1ch au~ cb~otlsche und willktif_liche Weise zustandegekommen 
sem m(}gen, wird die Aufnahme eines neuen Mitglieds zu einem »demo· 
Ja:atiscben Ents.ch~idungsfindungsprozel3«. Das ist kein simpler Vorgang. 
D~e Grup~enm1tglieder bestehen darauf, daf3 jedes einzelne Mitglied zu
st1mmt. Die Gefiihle und Meinungen jedes Einzelnen werden sorgfaltig 
erwogen. Jedes Mitglied au13ert eine Meinung: ja oder nein. Manche 
Gruppen erreichen einen sofortigen Konsens. In anderen wird der Bewer
ber vielleicht gar nicht befragt. Es kann sein, dal3 sich die anderen auf
grund von sparlichsten Informationen und Gerilcbten Ober ihn unterhal
ten. »lch babe ?ehort, _dafl er ... «. »lch bin einmal mit ihr zusammenge
troffen, und .mu hat rucht gefallen ... «. »lch fand das nicht gut, was er 
a.uf der gestngen Versanunlung sagte.« Andere Gruppenmitglieder igno
r~eren unter Umstanden die BedOrfnisse des Bewerbers und denken nur an 
stch selbst: ~>lch moc~te ~eine weiteren Mitglieder in die Gruppe aufneh
men. Es ble1bt dann v1elle1cht keine Zeit fiir mich, zu bekommen, was ich 
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braucbe.« Manche Gruppen offnen sich; andere bleiben, geschlossen. 
Die Tuilnehmer erkennen, dafi die Gegenwart eines weiteren Mitglieds 

die Gruppe und deren Ml>glicbkeiten verllndern kann. Die Gruppe ist 
identisch mit ihren Mitgliedern. Diese Zusammensetzung ist sehr emp
findlich. Wir alle kennen die Belastung, die ein arrogantes Mitglied fur ei
ne Gruppe darstellt, die Behutsamkeit eioer Gruppe mit einem labilen 
Teilnehmer, die Heiterkeit, die ein frohliches Mitglied verbreiten kann. 

Wenn die Veranstalter die Bntsche1dung wirklich der Gemeinscbaft 
ilberlassen und die Gruppe nicht in der einen oder anderen Weise ge
schickt manipulieren, das zu tun, was ihnen vorschwebl, dann haben sie 
auch unter der versUlndlichen, aber deonocb unsensiblen Egozentrik 
mancber Tuilnehmer zu Jeiden. Auch die Veranstalter konnen Enttau
schung und Angst empfinden. Konnen auf so chaotische Weise zustande
gekommene Gruppen effizient funktionieren? Kann ~an darau f ver~ra~
en dal3 die Teilnehmer gesundheitsfordernde und mcht selbstzerstoren
scbe Aktivitaten entwickeln werden? lst »gescheben !assen« ein echter 
Schritt in die Richtung des Lernens, oder stolpert man damit blol3 in die 
Verantwortungslosigkeit? Kann die Gr•Jppe selbst »Weise« genug sein, um 
sich um ihre Mitglieder zu kilmmern? Die Veranstalter mOssen sicb eben
so wie die Teilnehmer dieser neuen Situation i.iberlassen und versuchen, 
sie ihren eigenen Bedingungen gemaB zu ver$tehen. Es bandelt sich nicht 
um Einzeltherapie. Es geht auch nicht um Encounter oder Gruppenthera
pie. Es ist keine Konferenz und kein Fachkongre13. Es i ~t eine. G~legenheit 
zu lernen. Die Kleingruppen haben ungeachtet der Weise, w1e s1e zustan
dekamen, im allgemeinen so funktioniert, wie im vorigen Kapitel be
schrieben, und ziehen gewohnJich Nutzen aus ihren Mitgliedem. 

Narrenschiff 

Heute abend gestalten wir ein »Erlebnis«, das wir einer orientalischen 
Sekte abgeschaut haben. Diese Praxis wird in einem der vielen Vort.rage 
vorgestellt, die von den Teilnehmern gehalten werden . Wer daran te1lzu
nehmen wunscht versammelt sich in einem Saal, der in einem ruhigen 
F!Ugel des Stude~tenwohnheims liegt. Nach einer einfi.lhrenden ))Medita
tion« unter Leitung des Initiators, eines Geschaftsmanns und Unterneb
mers, i.iberlaBt sich jeder Anwesende den Gedanken, GefUhlen, Gerau-
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schen und Beweguogen, die ihm gerade kommen. Wir werden ermutigt, in 
diesem Augenblick »vOllig wir selbst zu sein«, und soviel icb seheo kann, 
gelingt uns das auch: Martin, der Theologe, und Bob, der ebemalige Prie
ster, starren nacbdenklich aus dem Fenster auf den vorabendlichen Him
mel, in den grenzenlosen Weltraum. Joseph flitzt Grunzlaute ausstoBend 
durch den Saal und macbt Tumtibungen als Reaktion auf Alice, die wie 
ein Kind schluchzt. Im »wirklichen Leben« ist Alice eine »emotionale 
Person«, die leicht weint. Joseph leitet soziale Programme und ist standig 
damit besch:iftigt, die Dinge in seiner BehOrde in FluB zu halten. Weno er 
bei seiner Arbeit oder in seiner Ehe auf ein Problem stOJ3t, dann beschleu
nigt er sein Tempo. »Etwas zu tun, ist besser, als nichts zu tun«, predigt er. 
Eine aullergew6hnlich sensible Frau »greift die Emotionen um sie herum 
auf«. lhre Mimik und Gestik schwankt zwischen Wut und Verzweiflung 
und dann Gelachter. Sie tan.zt entsprechend den sich wandelnden Stim
mungen im Raum. Ein Englischprofessor rezitiert Gedichte, wahrend ein 
Playboy mittleren Alters verfilhrerisch pfeifend langsam durch den Raum 
gleitet. 

Mir wird bewuBt, daJ3 ich mich auch selbst ausdrticken mull. Meinen 
Geftihlen und Gedanken folgend, beginne ich allmahlich, die anderen zu 
bemerken und mkh zu fragen, was das alles bedeutet. Was ist der Sinn 
und Zweck dieses Tuns? Da ist ein W ille, etwas zu erreichen, das Pulsieren 
des Raumes, Menschen, die einander nliherkomrnen und sich wieder von
einander entfemen. Ich bin ernpfhliglich ftir das Verlangen, den anderen 
zu verstehen und Geftihle und G<!dankea mitzuteilen. lch bin auch ein 
Abtrunniger, ein Poet, ein Medium, ein Denker, ein Anstarrer, ein Ver
ruckter, ein U nterhaller, ein Beobachter sowie jemand, der Uber den Sinn 
des Daseins nacl:tgrUbelt. Vielleicbt kann our Shakespeare es beschreiben. 
lch bin alles und nichts. WUrde er mi ch sagen lassen wie Jago: )>lch bin 
nicht, was ich bin«? Wir unterhalten einander, Gedichte rezitierend, mit 
Gesang, mit Drama, mit Verfilhrungen und Gedanken Uber Sinnfragen. 
Was ist der Sinn des Lebens? lch ha be das Geflihl, daJ3 ich begreifen wilr
de, was wir tun, konkret tun, wenn wir ein bil3cben lllnger bleiben kOnn
ten. Das kOnnen wir nicht. 

190 

Mitgehen 

Inzwischen haben sich alle, die das wlinschen, einer KJeingruppe ange
schlossen. Dieser ProzeJ3 verlief alles andere als glatt, aber wer Beschwer
denhat, kann sie in seiner Gruppe bearbeiten. 

Heute kommen in der Plenarversammlung auf vie! natUrlichere und mii
helosere Weise kleinere Gruppieruogen im Zusammenhang mit bestimmten 
Personen und Gefuhlen zustande. Das geschieht auf folgende Weise: 

Das Gemeinschaftstreffen kommt laogsam in Gang. Leute tropfeln 
mehr als 45 Minuten lang in den Raum, bevor irgend jemand das Wort er
greift. Es ist Sally, die das Eis bricht. Sie bittet um Ruhe. »KOnnten wir 
einfach warten und jeder sich selbst spUren? Ftihlen, was innerlich Ios 
ist?« Bob beginnt zu husten und mull den Raum verlassen. Sally sagt: 
»lch fUhle mich im Moment traurig. Ich weiJ3 nicht, warum, aber es ist so«. 

Neben Sally sitzt Sarah. Sie ist etwa dreif3ig, pummelig und trllgt grolle 
runde Augenglaser, die ihr leicht errotendes Gesicht beherrschen. Sarah 
wischt sich vergeblich die Stirnfransen zur Seite. Ihre Augen fUllcn sich 
mit Tranen: »kh weil3 nicht, warurn ich jetzt daran denke. Ich bin Jiidin. 
Und ich trauere um mein Volk. Ich scMme mich, daJ3 ich rnicb nicht im
rner zu meiner Tradition, meiner Familie bekannt habe. « Mehrere andere 
beginnen zu weinen. 

Marjory bebt vor Schluchzen, ihre Stirnrne zittert, als sie sagt: »lch 
weil3, es ist nicht meine personliche Schuld, aber es tut mir leid. Ich war 
noch ein Kind wahrend des Krieges in Deutschland, aber irgei:idwie tut es 
mir jetzt irn Augenblick leid. lcb fiih le micb irgendwie verantwortlich.« 
Viele trosten sie. 

Arthur aus dem Libanon sitzt in steifer Haltung da, den Kopf in den 
Handen vergraben. »Wir sitzen da, scbwelgen in Tranen und tun uns sel
ber leid. Meine Freunde und Angeb6rigen werden tllglicb auf den Stra13en 
umgebracht.« Seine Stimme ist so leise, daJ3 ihn nur seine nachsten Nach
barn deutlich horen konnen. Mehrere riicken nailer an ihn heran. 

Bin sildafrikanischer WeiJ3er spricht seinen auf der gegenOberliegenden 
Seite des Raurnes sitzenden schwarzen Landsmann an. Beide befinden 
sich aufgrund der Rassenkonflikte in ihrem Heimatland im Exil. Obwohl 
sie auf der gleichen Seite zu sein scheinen, sprechen sie von Bedauern und 
Mi13trauen gegeneinander und gegenliber ihrem Land. Sie versprecben 
einander, hier versuchen zu wollen, die zwischen ihnen vorhandene 
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Distanz zu iiberwindeo. 
Im Saal herrscht jetzt Stille. lch emp finde die Feierlichkeit des Augen

blicks. lch werde nicht an Dinge auJ3erhalb dieses Raumes erinnert, aber 
icb setze mein GefUhl .. mit anderen Emotionen in Beziehung, die geaul3ert. 
wurden. Da ist eine Ahnlichkeit. Erleben wir nicht alle etwas miteinan
der? Jeder hat eine andere ErkH1rung, einen anderen Bezug zu diesem 
»Etwas«. 

Das Herumgehen der Anwesenden im Raum hOrt auf. Wir haben sechs 
oder sieben kJeine Gruppen gebildet. Jede dieser Gruppen ist gescblossen 
und widmet ihre Aufmerksamkeit ein oder zwei Personen die Ober ihre 
tiefen Gefiihle sprechen - viele im FIOsterton. ' 

Joan teilt der gro13eren Gruppe ihre A.ngste mit. »Versteht ihr, ich babe 
schrecklicbe Angst. Was ist, wenn ... wenn ich mein gauzes Leben gelebt 
hatte und plotzlich herausfande, dal3 mich nie jemand wirklich geliebt 
hat?« Tranen steigen ihr in die haselnul3brauoen Augen, ihre Nase rotet 
sich, uod sie wedelt mit den H anden vor ihrem Gesicht herum, als ver
scbeuche sie Fliegen. 

»Mehr als sonst etwas, glaube ich, tue ich mir einfach selbst leid« fabrt 
sie fort. »lch versucbe, vollkommen zu sein, uncl bin ein so unvollk~mme
ner Mensch.« 

»Du kannst nicht vollkommen und stark sein«, ftigt William binzu. 
»Versteht Ihr«, schlieBt Joan, »ich fiihle mich im Grunde nicht einsam. 

lch will im Grunde gar niemand. Was ich mochte, ist zu wissen, dal3 je
mand mich begehrt, dal3 ich begehrenswert bin.« 

Wer konnte sich so etwas vorstellen? Wir haben kleine Gruppen organi
siert, nicht aus Verzwei tlung, sondern aus Notwendigkeit. Marjory wen
det sich von ihrer kleinen Gruppe aus an alle Anwesenden. »Dieses standi
ge Streben nacb VoUkommenheil, nach SelbstverwirkJichun g oder was 
immer macht mich fertig. lch mOchte blol3 exislieren.« 

»Jetzt wirkst du zufrieden«, antwortet jemand. 
»l a. Ja, jetzt bin ich es.« 

. Ein leichtes Zittern streicht Jangsam tiber ihren Karper, wahrend sich 
1hre Gedanken zu einem letzten Punkt zusammenftigen. 

»Ja«, stimmt sie zu. »Es ist ein echter Ausdruck meiner inneren Stim
me, einfach friedlich zu existieren. Aber wie k6nnten wir die notwendigen 
sozialen Veranderungen herbeifiihren, wenn sich alle dafiir entschieden, 
blol3 zu sein und nichts zu tun? Ich mochte beides !« 
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Midlife-Crisis 

Der weil3e Vollmond, der den Beginn des Workshops willkommen b jef3, 
isl auf die Halfte seiner frtiheren Pracht ..zusa.mmengeschmolzen. Die 
Gruppe ist ebenfalls bei ihrer H albzeit angelangt, und viele fragen sich: 
»Was wird mit diesen guten Gefuhlen gescheheo, wenn ich mich von euch 
allen trenne und diesen Ort verlasse 7« 

Galin, einer der Tuilnehmer, war heute nicht beim Plenum. Mehrere 
Anwesende machen sich Sorgen um ihn. Er ist in seinem Zimmer und 
brilllt herum. 

Es hei13t, Galin sei in seiner kleinen Gruppe sehr aggressiv geworden. 
Vielen Anwesenden macht das Angst. Sofort haben sicb mehrere Profis 
seiner angenommen. Tm Augenblick sollen sich zwei Psychologinnen -
eine aus Nord- und eine aus Sildamerika -. ein P sychialer, ein Bioenerge
tiker und zwei Spiritistinnen um ihn ktimmern. 

Nach dem Plenum komme ich an Galins Zimmer vorbei. Als ich hinein
luge, bietet sich mir eine sellsame Szene. In dem gedampften Licht kann 
icb einen Mann rilcklings auf dem Boden liegen sehen. Uber ihn beugen 
sich die beiden Spiritistinnen. Die eine spricht leise mil ihm, dfo andere 
murmelt Zaubersprilche zu seinen Fill3en. Der K6rperfachmann hebt im 
Rhythmus mit Galins Atmung desseo Kreuz an, wahrend der Psychiater 
Galins Aufmerksamkeit auf die E rmutigung in den Worten der Spiritistin 
lenkt. »Bist du okay?«, frage ich ihn. »Ja, danke«, antwortet Galin und 
winkt mir grill3end zu. 

Draul3en auf dem Gang diskutiercn andere Mitglieder der Gemein
scbaft entweder lebhaft ilber Galin oder meiden das Thema v611ig. Ein 
Arzt und eine Arztin reden uber Medikamente, die Galin nehmen k6nnte. 
Sie versUindigen sich auch tiber Beruhigungsmittel, die ihm verschrieben 
werden k6nnten. Bin paar Schritte weiter sind sich zwei P sychologinnen 
uber die Risiken von Medikamenten einig. Sie meineo, dal3 es a lternative 
Interventionen gebe, die Galin helfeo kl>nnten. Im Versammlungssaal 
slecken eine Krankenschwester und eiu Sozialarbeiter ihre K6pfe zusam
men. Sie sehen ein schlirferes Auswahlverfahren kommen, das garantieren 
wiirde, daB »schwache« Personen nicht an einem solchen Workshop teil
nebmen k6nnen. 

Die Diskussionen setzen sich fort. Galin ruht sich aus. 
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Notweodigkeiten 

Erst wenn jedes Mi/tel versagl hat, kommt es zu einer Begegnung. 
Marlin Buber 

Es isl allgemein bekannt, daB Krisen ein H 6chstmaB an menschlichem 
Mitgeftihl und Einfallsreichtum hervorbringen. Obwohl die GroBgruppe 
eine Krise beschleunigen kann, ist sie auch imstande, sie sowohl in intelli
genter wie humaner Weise zu l6sen. Bedrohung der Gruppe von innen 
oder auJ3eo, die Gefahr von Gewaltausbrtichen, unl6sbare Konflikte zwi
schen Mitgliedern und Krankheiten k6nnenzu Krisen werden, mit denen 
sich die Gro/3gruppe auseinandersetzen rnu.B. ' 

Die Krise, die entsteht, wenn eiu Mitglied der Gemeinschaft emotional 
»zusammenbricht«, ist nicht selten. Die hier er6rterten GroJ3gruppen
Workshops zeigten, da/3 die Gruppe imstande ist, so~cbe Krisen zu 15sen, 
und zwar unter Respektierung der Sicherheit, des Wohlbefindens und der 
Wllrcle sowobl des Individuums als auch der Gruppe. 

Beim heutigen Plenum bringt Bob das Gerourmel zum Verstummen 
und berichtet, daB es einige Diebstahle aus Zimmern von Tuilnehmern ge
geben bat. Es wird aUen geraten, ihre Zimmer abzuschlief3en. Bob selbst 
vermillt etwas Geld, und Barbara isl ein wertvoller Ring abhandengekom
men, der auf ibrem Ankleidetisch lag. 

Obwohl die Bestohlenen wiltend und verletzt sind, ist die Reaktion der 
Gemeinschaft: »lhr m tif3t auf eure Wertgegenstande besser achtgeben«. 
Diebstahl ist ein gesellscbaftliches Faktum. Psychische Krankheit ist da
gegen ein ernstes Problem. lcb frage rnich, ob, sagen wir, eine Gruppe von 
Polizeibeamten die Sache genauso sehen wtirde? 

Galin, klein, ruhig, naherl sich dem Mittelpunkt der Gruppe. Er sagt 
nichts, bleibl aber stehen, als sich aHe tibrigen gesetzt haben. Am Anfang 
befindet er sich noch am Rand des Kreises, wahrend dartiber gesprochen 
wird, die Adressenlisten zu kopieren, aber ganz langsam scbiebt er sich in 
das Zentrum, die Augen auf den Himmel geheftet. Gesprache verstum· 
men, wahrend sich die Gruppe erwartungsvoll Galin zuwendet. Er bleibt 
stumm, kontemplativ. 1st dies derselbe Mann, der gestern herumbri.illte3 

Die Gruppe bildet einen engeren Kreis um seine stille Figur. Er bildet 
die Achse eioes grof3en schweigenden Rades. Dann nahern sich ihm zwei 
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Figure~.u_n~/ltistern etwas. Es scheint sich um den Psychfater u nd ein 
~~ISpmti;tmn~n zu handeln. Die beiden scheinen ihre »professionellen<~ 
vo~ ~~-gege en zu haben und benehmen sich eher wie gute Freunde 

~ahre~~ im Mittelpunkt nach wie vor andachtige Stille herrscht be-
g st· arn. auBeren Rand des groBen Kreises ein unruhiges Fliistem ' 

» 1e w1ssen, was zu tun ist.« · 
))Was ist los rnit ihm ?« 
»Was so lite man tun?« 
»Die Arzte klimmern sich um ihn.« 
»Der Arme.« 
»Ich halte ihn filr gefahrlich.« 

»Er will bloJ3 die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.« 

Die Heilkraft der Gruppe 

. G~n sagt. biz~re Dinge, versetzt dem Limonadenautomaten einen FuB
tr,ttt. smgt nutten m der Nacht, lauft halbnackt durch die 0"" E . rug E zahl Le auge. r 1st zor-

. r er . t uten, _d~ er Drogen nelune oder einen E ntzug mache. 
»Ha~te d1es:s B~ch tn emem Win~el von 45 Grad«, sagt Gajjn zu rnir. 

Da_nn laBt er die Se1ten rascb durch seme Finger gJeiten und erkHirt· »Jetzt 
w~1J3t ~u alles, was in diesem Buch steht.« Er legt ein anderes B~ch vor 
m1ch hin und .blattert die Seiten rasch <lurch: »Siehst du? Siehst du?« Auf 
d.er Ietzten Seite a~gekommen, dreht er das Buch um und blattert es noch 
emmal durch: »S1ehst du? Siehst du?« 

_I~h ~eht ahnlich.~ und vertraute Muster, die sich in den lllustrationen 
wie er ~ e°:. Die_ Ahnlicb~~it ist nicht bemerkenswert. Die Vertrautheit 
scbon. S1e g1bt_mu das Gefuhl, etwas beinahe zu wissen. Eine Erwartung 
vo~ etwas. Galin s~gt etw~s Richtiges, was aber gleichzeitig unlogisch ist, 
un , was noch schlimmer 1st, er macbt den Leuten Angst, Leu ten die von 
Beruf Psychotherapeuten und Sozialarbeiter sind. Stimmen fu··'11 d 
Raum: en en 

Setz di_ch her mein Junge; entspann dich 
Okay, Jemand soil bitte sprechen 
Schmerz und Leiden sind Fakten 
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Die Gefahrten, die wir alle suchen 
Freude und Gluck, sie sind schwach 
Und wo ware das nicht so 
Ich will das ! lch wiJI jenes nicht l 
Du hast recht - vielleicht er - nein 
Es tut mir leid, das Ziel, das du verfehJst 
Wahnsinn ist unsere einzige Seligkeit 
Jeder haJt seine Strohpuppe filr echt 
Ftir eine sprudelnde Quelle des Wissens 
Aber warum ist dein Weg falsch 
Wahrend der meine an den Rand der Wahrheit hinauffilhrt 
Wenn ich auch vergeblich greife nach dem Fels der Gewillheit 
Der Wissende kann dieses Recht beanspruchen 
Aber du und ich, wir konnen nicht den langen Tag 
Und die leere Nacht Jang streiten 
Bis die Kapitulation unsere Blicke verschmilzt 
Und das Morgenlicht verwandelt 

»Ich mache mir Sorgen tiber Galin«, gesteht Francisco der Gemein
schaft, aJs Rube in die Versammlung einkehrt. »Er ist heute abend nicht 
hier, und er hat sich nachmittags aggressiv verhalten.« 

»Ja, er war sehr erregt«, fUgt Sally hinzu. »Aber jetzt ist er in seinem 
Zimmer, und er ist okay. Lois geht es auch nicht gut. Einige Leute sind bei 
ihr.« 

»Du scheinst wirklich besorgt um Galin, Francisco«, antwortet Rosa, 
das Gemurmel unterbrechend, das da und dort zu h6ren ist. 

. »kb bin sehr besorgt«, sagt Francisco. »lch fiirchte, dall er vielleicht 
zur Beh"andlung ins Krankenhaus mull. Es ist schrecklich, sich vorzustel
len, dal3 das jemand zust013t. Gleichzeitig furchte ich, da13 er sicn selbst 
oder jemand anderen verletzen konnte. lch mochte ihn wie eine Person 
behandeln, aber icb weil3 nicht, was jetzt das Beste w~re.« 

Ist Galin krank oder nicht? Manche sagen, er sei es. Unter den Anders
denkenden gibt es zwei verschiedene Meinungen. Die einen glauben, daB 
sich Galin dazu »entschJossen« hat, aus personlichen (und geheimnisvol
len) Grunden des Wachstums in einen veranderten Bewulltseinszustand 
einzutreten. »Man sollte ihn nicht staren, damit er lernen kann, was aqch 
immer diese Erfahrung ihn lehren mag.« 
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Die andere Auffassung (die mehr en vogue ist, obwohl sie zweifellos 
schon von Cicero geteilt worden wlire), besagt, dal3 Galin, der fur seinen 
Geisteszustand verantworUich sei, nicht Wachstum anstrebe, sondern 
Wahnsinn. Dieser Zustand sei eine selbstschadigende »Manipulation«. 
»Man sollte ihm entschieden entgegentreten und ihm nicht gestatten, mit 
diesem Verhalten der Gemeinschaft Zeit und Energie zu rauben.« 

Eine pensionierte psychiatrische Krankenscbwester, ein Kardiologe und 
der Bruder eines Psychiaters, der einmal mit C. G. Jung gesprochen hatte, 
geben ihre (widersprtichliche) »sachver~tllndige« Meinung bekannt, wie 
Galin behandelt werden sollte. 

Eine andere Teilnehmerin mOchte die »spirituelle Heilkraft« der Ge
meinschaft dazu benutzen, um Galin zu kurieren. »Synchronisieren wir 
alle unseren Herzschlag«, fordert Betsy, »stellen wir uns dabei Galin vor, 
und schicken wir ihm positive Energie«. 

Die Gruppe reagiert, als ob niemand gesprochen hatte. Betsy rutscht in 
ihrem Sessel tiefer. 

»lch bin wirklich verargert Uber die Veranstalter«, sagt Sally. »Sie soll
ten dieses Problem in die Hand nehmen. Sie milllten docb wissen, was zu 
tun ist.« 

Bevor ein Gruppenleiter, das heil3t einer der Veranstalter, reagiereo 
kann, antwortet Barbara: »Das ist ein Gemeinschaftsproblem. Francisco 
ist ein Psychiater, und er weif3 auch nicht, was jetzt das Richtige ist. Wir 
aUe haben eine Verantwortung hier. Nicht blol3 jene, die es wissen 
sol/ten.« 

»lch mOchte trotzdem, dall sich ein Therapeut um das Problem kilm
mert«, erwidert Robert. »Auch wenn es ein ungewohnlkhes Problem ist; 
zumindest ist er dazu ausgebildet.« 

»Der letzte, von dem ich Hilfe wollen wi.irde, ist jemand, der dazu aus
gebildet wurde«, sagt Norma. »Wenn ich mich in einer solchen Krise be
finde, dann bin ich derjenige, der mir am besten helfen kann. Meine inne
re Kraft ist mehr, als ich von einem anderen Menschen bekommen konnte, 
ganz egal, wie qualijiziert er ist. Ich werde tun, was ich kann, um mir 
selbst zu helfen und um anderen zu helfen.« 

»lch weill nicht, wie man in dieser Situation am besten verfahrt«, ant
wortet einer der Veranstalter. »lch bin besorgt um Galin und Lois undum 
die Gesundheit dieser ganzen Gemeinschaft. lch hoffe, wir geraten nicht 
in Panik. Ich hoffe, wir werden gemeinsam zu einer klugen Entscheidung 
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kommen. Ich gJaube, wir solllen herausfinden, wie jeder Einzelne (ein
schlief3lich Galin) 'das Problem' sieht, und sollten diese Sicbtweise wirk
Uch verstehen. Wenn genilgend viele Personen zu einer neuen und voll
standigeren Sichtweise gelangen, dann wird sicb vielleicht unsere verntinf
tigste Auffassung durchsetzen, und wir konnen einen Kurs wahlen, der 
Galin nicht wie eine Krankheit, einen Feind oder einen Guru behandelt, 
sondern so, wie er in all seiner Komplexitat und Einfachheit wirklich ist.« 

Der Veranstalter spielt nicbt die Rolle des Leiters, aber er fUhr~ im ~u
genblick ebenso wie die anderen, die ihre Gedanken darlegen. Viele smd 
zu wi13begierigen, vitalen Lernenden geworden, die alles tun "':ollen, was 
sie konnen, aber nicht, was sie nicht konnen. Der Veranstalter g1bt zu, daJ3 
er nicht weifl, was zu tun ist, aber er gibt nicht auf. Seine Frage: Konnen 
wir uns aJle einsetzen, um eine anstandige LOsung fi.ir diese Krise unserer 
Gruppe zu finden? . 

In Beschreibungen wirken Gruppenleiter uod -veranstalter 1mmer ge-
lassen und effizient. Vor allem im lnteresse der Effizienz iiberliefern ".'11-
toren nur die wirksamen Worte. Wenn der Veranstalter sagt~ er w1sse 
nicht was zu tun sei, dann verhalt er sich nicht blol3 diplomatisch oder 
poliUsch oder sagt, was er immer in solc~en Situatione~ sa?t. Er sagt, er 
wei]J es nicht; er mochte wissen; er gib~ mcht auf, ~en m::httgen Weg her
ausfinden zu wollen, aber im Augenblick kennt er 1hn mcht. 

Er zeigt, dal3 er sich durch sein Nichtwissen unbebolfe~ und. unbeha~
lich fi.ihlt. Solche Momente sind nicht angenehm. In S1tuat1onen, die 
Sprachlosigkeit hervorrufen, zuversicbtlich zu bleiben und darauf zu ver
trauen, da13 jernand in der Grupp einen intelligenteo Vors~hlag machen 
wird ist aul3erst schwierig. Rogers sagte uber seioen Antetl an dem Be• 
schhill, Workshops einzuberufen, bei denen die Mitarbeiter diesel?en angst· 
erftillten Augenblicke durchleben mtissen wie jeder andere Tu~ehmer: 
»Entweder hatte ich geholfen, ein uoglaublich dummes Expenment .zu 
machen, das zum Schei tern verui teilt war, oder ich hatte geholfe?• em.e 
vOllig neue Art und Weise einzufilhren ... , Menschen z~ gest~tteo, ihre e1-
genen Moglichkeiten zu spuren und bei der Gestaltung 1hrer e1genen Lern
erfahrungen mitzuwirken« (Kirschenbaum, 197?, S. ~28). . 

Da das Ereignis, ilber das er sclireibt, voruber 1st, w1ssen w1r all.~, da~ es 
erfolgreich war, und seine Worte klingen d.eshalb selbst:begJuckw~
schend. Icb bin jedocb sicher, dafl wtihrend d1eser Augenbhcke der Knse 
seine Gefl.lhle von tiefem Zweifel durchsetzt waren. 
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Kehren w~r zu den Beratungen der Grollgruppe zurilck: Frederick 
spricht mit leiser, nachdenklicber Stimme. »lch kOnnte Galin in dieser 
Krise eine Hilfe sein. lch babe gestern abend sein Zimmer verlassen und 
jetzt 1bedaue~e ich, da13 ich das getan habe. lch babe den 'Experten: und 
den. ausgeb1ldeten Fachleuten' Platz gemacht, weil icb dachte, dal3 sie 
~alin mehr helfen konnen als ich. Jetzt beginne ich zu begreifen, dal3 es in 
emem s~lchen Augenblick vielleicht keine Fachleute gibt; es gibt our Men
schen, ~1e helfen kon~en, und Menschen, die das nicht kOnneo. lch glau
be, Gahn braucht meme Uoterstutzung.« 
D~e Stimmung wird ruhig und nachdenklich, waJuend andere von ihrer 

Bere~tschaft zu sprechen beginnen, ihre Furcht zu akzeptiereu; sie konnen 
dallllt lebe~. Obwohl Gott sei Dank nicht alle ein echtes Bedilrfnis emp
~nden, Gahn zu helien, konnen sie sich vorstellen, wie sie normal mit Ga
lm umgehen kOnnten. Ein langes Schweigen beendet diese Sitzuog. 

Krisenmanagement 

Am folgenden Tag scheucht Galin Tuilnehmer auf, die im Hof ein Son
nenbad nehmen. Er zerbricbt ein Trinkglas in der Kilche in der er barfuf3 
herumspaziert. Spater zerscbellt eine Bierflasche, die er 

1

uber die Turrasse 
schleqdert, in dem seichten Plantschbecken. Wie man bOrt versucht er 
Enrique in den Arm zu beil3en. ' ' 

Die .meisten Gruppenteilnehmer sind tolerant. Sie akzeptieren Galin 
und. seme ~tltzche!1. Andere sind verargert, gehen ihm aus dem Weg und 
begmne~, s1~b vor ihm zu furchten. Ob wires wollen oder nicht, jeder von 
uns lebt m emer Beziehung zu Galin. 
D~s ~bendm~etin~ ?eginnt mit einem unbehaglichen Schweigen. 

Schliel3hch ergre1fen em1ge Teilnehmer das Wort. Das Gesprach wandert 
ohne echtes Engagement von Thema zu Tbema. 

Nach einem weiteren unruhigen Schweigen schneidet Frederick das 
Thema an, das alle anderen vermeiden: Galin. »lch babe heute eine sehr 
gute Erfahrung mit Galin gemacht. lch bin auf seinen 1tip eingestiegen. 
Es war toll. Ander Universitat lehre ich PhiJosophie, und da ich aus einer 
deutschen ~amilie stamme, habe ich immer sehr aus dem Kopf gelebt. 
Heute habe ich meinen Karper benutzt, ohne nachzudenken. Jetzt bin ich 
miide und ersch6pft, aber dieser Tug hat mir sehr viel gegeben.« Frederick 
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und Galin waren miteinander herumgesprungeri, batten miteinander ge
tanzt, geknurrt, gespuckt und schweigend beisammen gesessen. Er hatte 
sich auf GaJms Welt eingelassen und glaubt, eine Menge gelernt zu haben. 
»Galin war heute mein Lehrer«, scblieJ3t er. 

Mehrere Anwesende berichten Beispiele von ermutigendem Verhalten, 
das sie heute bei Galin bemerkt batten. Man erinnert sich an positive Be
merkungen, die er machte. Einige erzahlen von rilhrenden Augenblicken 
der Unschuld. Andere schildern, wie gemein sich Galin benommen habe 
die beleidigenden Bemerkungen, die er machte, seine obsronen Gesten.' 

Obwohl sich manche echt mit Galin angefreundet zu haben scheinen 
. ' s1eht es aucb so aus, als ob andere Galin benutzten, um ihre personlichen 

Bedilrfnisse - sei es als Retter oder als Polizist - zu befriedigen. »Es 
klingt fiir mich, als wOrden wir Galin den Prozel3 machen«, meint Lois. 
»Er hat viele Dinge richtig und viele falsch gernacht. Ich glaube nicbt, dall 
es notig ist, ihn als 'gut ' oder 'schlecht' abzustempeln. Wichtig ist doch zu 
entscheiden, wie wir dieses Problem in dieser Gemeinschaft bewaltigen 
kOnnen.« 

Einer der Organisatoren l1ul3ert sicb beftig und mil Oberzeugung: »kh 
habe wirklich die Nase voll von Galin hier. Mir reicht es mit dieser Nerven
sl1ge. Er manipuliert uns nach alien Regeln der Kunst, und er geht mir auf 
den Geist. lch mOchte, dal3 er sich ordentlicb au ffilhrt oder schaut, dal3 er 
weiterkommt«. Auch in diesem Fall decken sich die Aullerungen eines 
Veranstalters mit seinem inneren Erleben, wenn dies auch anderer Artist. 
Er nimmt so teil, wie er ist. ZweifeUos befindet er sich auch in einem Pro
zeJ3 der Veranderung, wl1hrend er seine intensiven und wechselnden Emp
findungen verfolgt. 

Michael sagt; »lch bin bloJ3 ein Laie, kein Psychologe. Aber ich bin 
emport iiber die Psychologen bier. Die ganze Gruppe ist zur Diagnose 
aufgerufen, was cine Gemeinschaft kann oder soll. Versucht ihr nicht ge
radezu eine Krise heraufzubeschworen mit dieser Technik der nichtdirek
tiven Gruppenleitung? Warum gebt ihr Galin nicht irgeodeine Medizin, 
und wir konnen mit dem weitermachen, wofiir wir hergekommen sind? 
lch bin erschOpft von diesen endlosen Diskussionen.« 

Ein anderer der Veranstalter spricht: »Dieses Problem ist Jahrtausende 
alt und mull von zivilisierten Menschen dennoch erst gemeistert werden. 
Es ware sehr leicht, Galin in cine psychiatriscbe Klinik n1 schaffen ihln 
nachzuwinken und das Problem loszuwerden. Es ist vie! schwierig;r, zu 
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einer koilektiven Weisheit zu gelangen, die ihn als einen Menschen be
trachtet, der Respekt verdient, und die uns gleichzeitig alle ein Gefilhl von 
Wilrde belal3t. Wie wir zu einer Entscheidung gelangen, ist ungeheuer 
wichtig, glaube ich, filr die Zukun ft der Menschheit; wie wir uns selbst be
handeln, auch im Wahnsinn, ist ungeheuer wichtig.« 

»kh stimme dir zu«, antwortet Mario. »Die Fragen, mit denen wir uns 
auseinandersetzen, zahlen zu den zentralen Aspekten des menschlichen 
Zusammenlebens. Geisteskrankheit, Freiheit, Respekt, Verantwortung -
sowohl gegeniiber Einzelnen als auch gegentiber dem Kollektiv - wie 
man ldug und kooperativ zusammenlebt, was kOnnte dringlicher unserer 
Aufmerksamkeit bedtirfen? Keio Weg ist leicht. Wir versuchen doch, un-
seren eigenen besten Weg gemeinsam zu finden ?« . 

»Und jeder Weg, den wir entdecken«, fiigt einer der Organisatoren hin
zu, »mull einleuchtend sein fUr Enrique und Michael, Lois, Mario, Galin 
und alle ilbrigen Teilnehmer. Wir sind alle ein Tei! dieses Problems.« 

Viele steuern jetzt in einem Schwall von Au/3erungen ihren Rat bei: 
»Wir sollten Galin wie einen Menschen behandeln.« 
»lch finde, er sollte tun und lassen konnen, was er will.« 
»Wir sollten zu ihm gehen, ihn unterstiitzen.« 
»Schafft ihn fort, bringt ihn weg voo hier.« 
Es scheint, als Mitten sich die f1 Uher geauJ3erten Meinungen ver

vielfacht. 
In diesem Augenblick erscheint Galin selbst. Er hat beschlossen, an der 

Versammlung teHzunehmen. Er bewegt sich langsam. Mehrere Personen 
gehen auf ihn zu und heil3en ihn willkcmmen. Viele iiuf3ern offen ihre Ver
ilrgerung, ihre Furcht und ihre Anteilnahme. Francisco gesteht, er finde, 
da/3 sich Galin sonderbar benehme, vieleLeuteerschrecke und da/3 er sich 
Sorgen mache. Er ist auch besorgt Uber die Auswirkung dieser Verhaltens
weisen auf Galin. Andere, die sich Sorgen um ibn machen, sprechen das aus. 

Galin ist sichtlich gerilhrt Uber die geau/3erte Anteilnahme an ihm. Er 
sagt, er glaube, es sei am besten fiir ihn nach Hause zurilckzukehren. Er 
werde dartiber nachdenken. Da es nichts mehr zu sagen gibt, erheben sich 
die Anwesenden von ihren Sitzen, umannen einander und begeben sich 
zum Abendessen, wobei PHl.ne fi.ir ein Fest besprochen werden, das man 
morgen veranstalten will. 

Auf der nachsten Morgenversammlung erscbeint Galin glatt rasiert -
zum ersten Mal seit mehreren Tugen. Sein Haar ist gewaschen und frisiert, 
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und er tragl einen sauberen Anzug. Er spricht ohne die geringste Abson
derlichkeit. Er hat sich gestern abe11d wie auch an frilberen Abenden meh
rere Stunden tang mit Frederick, Mario und Sally unterhalten, mit denen 
er eine enge Freundschaft geschlossen hat. 

Galin spricht mil fester Stimme; »lcb babe bier eine Menge ilber rnich 
gelernt. Icb muBte es tun. Aber jetzt babe ich wirklich das Bedilrfnis, 
nacb Hause zu fabren. lch braucbe Rube, mufl weg von diesem Llirm, von 
diesen Menschen, von der 'Energie' bier. Zu Hause kann ich ruhig in mei
nem Garten mit meiner eigenen Musik, meinen eigenen, personlichen 
Dingen um mich berum sein. kb und Saturna. WuBtet ihr, daB ich eine 
Katze babe? In meinen eigenen vil!r Wanden kann ich dari.iber nachden
ken, was bier mil mir passiert ist. Ich babe Frederick und Mario gebeten, 
mich heimzufabren.« 

Die Gruppe akzeptiert diese Entscheidung. Sie ist richtig fUr Galin und 
filr Mitglieder der Gruppe. Fast eine Stunde wird rnit tranenreichem Ab
scltiednebmen zugebracbt. 

Woblbehalten zu Hause angekommen, ruft Galin Sally an, um der 
Gruppe zu sagen, daJ3 er bei seinen Angehorigen und Freunden sei. Er sei 
mtide, er fi.ible sicb verletzlicb, aber umsorgt und geborgen. 

An diesem Abend wendet sicb Lois, in deren biasses Gesicht jetzt Farbe 
zuri.ickkehrt, an die grol3e Gruppe: »lch mochte meiner kleinen Gruppe 
danken. Als ich durch meine 'dunkle Nacht' ging, blieb sie bei mir, insbe
sondere du, Sally; ich mOcbte dir danken. Ich glaube, das hat mein Leben 
gerettet. Ich bin in die Tiefe meiner Existenz vorgedrungen und wieder zu
ri.ickgekehrt ... eine unglaubliche Geburt ... wirklicb. lch kann euch 
nicht genug danken, daB ihr mich sein gelassen habt und mir bis zuletzt 
geholfen babt«. 

Die GroJ3gruppe hatte sicb mit der Storung ihrer Gemeinschaft in neuer 
Weise auseinandergesetzt und Entscheidungen getroffen, die die Thilneh
mer unter diesen Umstanden filr die bestmoglichen hielten. Alie Grup
penmitgUeder batten an den Beratungen teilgenornmen. Niemand, am al
lerwenigsten Galin, wurde von diesen Diskussionen ausgeschlossen. Ga
lin fafite seine eigenen Beschli.isse. Niemand entschied fi.ir ihn. Dennoch 
trugen alle Anwesenden zu der schlief3lichen LOsung bei. Vein Augenblick 
zu Augenblick wurde der Kurs »festgelegt«. Viele Teilnehmer revidierten 
ihre Wertvorstellungen. Die Bedeutung von psychischer Krankheit, Ag
gressjyitat, Freiheit, sich auszudri.icken, Sicherheit, Menschenrechten und 
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sozialer Ver~ntwortung zahlten zu den Vorstellungen, die eine Verande
rung erfuhren. Man konnte auch sagen, daB die Kultur selbst verandert 
wurde, und dal3 die schliefiliche LOsung, die als solche nicht auBerge
wOhnlich war, dieser neuen Kultur entsprach. In diesem Prozef3, dieser 
Art der Selbstheilung, ja der Selbstlranszendenz, war die Gemeinschaft 
ganz und gar »erfolgreich«. Zu einem anderen Zeitpunkt, an einem ande
ren Ort und in einem anderen Personenkreis kOnnte das Ergebnis zweifel
los anders ausfallen. Aber wenn die Menscben ehrlich miteinander rede
ten, zusarnmenblieben und offen filr Oberraschungen waren, dann konn
te es nicht ausbleiben, wie die Gruppe schlieJ3Iich fand, da/3 die beste 
Entscheidung so gefunden wurde. 

Was die Heilung eines »psychisch Kranken« betrifft, so gestand die 
Gruppe ihre Unzulanglichkeit. Wahrend Lois »zurilckkehrte«, fubr Galin 
nach Hause. Auch in der Auseinandersetzung mit den Grenzen ihrer Fa
higkeiten verhielten sich die Gruppenmitglieder anders als die Gesell
schaft »drau{3en«. Sie wahlten keinen einfachen Ausweg. Sie gestanden 
sich ihre Grenzen ein und tibernahmen Verantwortung fi.ir ihre Hand
luogen. 

Echtbeil 

Solange die Probleme, mit denen die Gruppe konfrontiert ist, wirklich 
uod nicht kilnstlich sind, besteht die Moglichkeit, sie schOpferisch zu 16-
sen. Obwohl Simulationen, Demonstrationen oder Situationen, in denen 
eine Reihe von Personen Beobachter sind, lehrreich und unterhaltsam 
sein k<>nnen, zeichnen sie sich nicht immer durch die Vitalitat aus, die ftir 
sehr komplexe Probleme notig ist. Es ist nicht notwendig, die Gruppe im 
voraus zu organisieren, ein Thema festzulegeo oder eine Thgesordnung 
aufzustellen. Die Gruppe kann sich, wie gezeigt wurde, ihreo Erfordernis
sen entsprechend selbst organisieren. Dies gilt also, wenn die Teilnehmer 
ein dringendes Anliegen haben wie die persOnliche Krise eines Mitglieds 
oder ein.en regionalen Konflikt. Wenn in der Gruppe selbst eine Krise ein
tritt, mobilisieren die Teilnehmer ihre inneren Krafte, um darnit fertigzu
werden. Wenn nichts Dringlicheres anliegl als die Frage, wie man sich or
ganisieren soll, dann wird sich die Gruppe damit beschaftigen. 
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Konfliktlosung 

Carlos, ein zwolfjahriges Waisenkind aus einer armen Familie, war kein 
eingeschriebener Teilnehmer des Workshops. Er lebte vori.lbergehend bei 
seinem Bruder, der an dem l nstitut, das den Workshop beherbergte, als 
Faktotum beschiiftigt war. Carlos wird verdachtigt, das Geld und den 
Schmuck gestohlen zu haben, die als fehlend gemeldet wurden. Auch be
richten Teilnehmer, sie hatten gesehen, wieer einen streunenden Hund im 
Plantschbecken zu ertranken versuchte. Eine Frau beschwert sich, daB er 
sie sexuell belastigt habe. ))Mit dem Jungen mul3 etwas geschehen«, for
dert sie. »Das Kind muJ3 nacb Hause geschickt werden«, folgert ein 
anderer. 

Da es keine offizieUen Leiter und keine allgemein anerkannten Verfah
rensweisen gibt, die man in diesem Fall anwenden konnte, folgt eine lange 
und hiiufig hltzige D iskussion. Auf der einen Seite wird die Liste derVer
d!ichtigungen des Jungen immer Hinger. Eine Frau bemerkt, dafi Carlos 
sie durch eine Grimasse beleidigt habe. Bin Mann sagt, er glaube, Carlos 
habe einen schlechten Charakter. Wieder ein anderer erinnert die Gruppe 
daran, da1l Thusende van obdachlosen GewaltUltern in Carlos' Alter in 
den groBen Stadten die Leute berauben und ermorden. Diese Gruppe von 
Disputanten kommt zu dem ScWul3, dal3 der Junge eine Gefahr fiir die Si
cherheit der Gemeinschaft darstelle und sofort entfernt werden sollte. 

Auf der anderen Seite erklaren einige Teilnehmer des Workshops, daB 
sie ihm nichts vorzuwerfen batten. In Begegnungen mit ih~en sei er hof
lich gewesen. Einer Dame hat er sogar bei ihrer Ankunft mit ihrem Ge
pack geholfen. Sie verteidigt sein Verbalten als nicbt aggressiv, blol3 ver
spielt. Manche meinen, dafi der Junge intelligent sei, und nach den Bil
dern zu urteilen, die er im Kunstraum gemalt hat, der van Tuilnehmern 
eingerichtet wurde, scheint er sogar kiinstlerisch begabt zu sein. Sie argu
mentieren, daB Carlos zu Hause nicht angemessen beaufsichtigt werde, 
und wenn er in der Workshop-Gruppe bleibe, babe er zumindest eine 
C hance zu einer positiven Erfahrung mit verantwortungsbewufiten 
Mensch en. 

Obwohl ihn einige als gut und andel'e als schlecht ansehen, gelangt die 
Gruppe zu dem Schlull, dal3 sie nicht zwischen diesen Alternativen zu 
wahlen brauche. Sie mull jedoch einen BeschluB fassen, was sie bezi.lgljch 
der heftigen Gefilhle mancher Teilnehmer ihm gegeni.iber tun und wel-
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chen Kurs sie hinsichtlich seiner Anwesenheit einschlagen will: Wenn er 
fortgeschickt wird, erwarten ihn zu Hause Armut und haufige Pri.igel. 
Wenn man ihm erlaubt, dazubleiben, kann er eine Gefahr fi.ir die Tuilneh
mer darstellen. 

Einige Teilnehmer insistieren, daB Carlos de facto ein Mitglied der Ge
meinschaft sei und es die Fairness deshalb verlange, ihn i.iber jede Ent
scheidung zu befragen, die ihn betrifft. »Wir sind eine Familie«, meint je
mand scWiel3lich. Dank dieser Metapher konnen sich die Thilnebmer na
herkommen und ihre Wertvorstellungen integrieren. Man einigt sich, dafi 
d.iejenigen, die intensivere GefOhle ibm gegeniiber (sowohl fOr als auch 
gegen seine Anwesenheit im Workshop) hegen, ihm die Besorgnisse der 
Gruppe darlegen sollen. Sie werden mit ihm erortem, wie sie sich fUhlen, 
werden herausfinden, wie er sich fiihlt, und Ausschau halten, ob irgend
eine L6sung gefunden werden kann. die alle zufriedenstellt. 

In der Versammlung sagte Carlos, es sei ihm nicht bewuBt gewesen, dal3 
sein Verhalten irgendwen erschreckt habe. Er benehme sich so, wie er es 
gew()hnt sei. Wenn er erkenne, dal3 sich andere bedroht fOhlen , woJJe er 
sich andern. Auch wolle er mehr am Workshop teilnehmen. In der Grup
pe von Grace wolle er tanzen Jernen; van Laura wolle er Massage lernen, 
von Claire Musik und Malerei und van seinem Bruder Autofahren. Alle 
stimmen zu. Er verspricht, sich nach den Grundsatzen zu benehmen, die 
sie vorschlagen. <11> 

Carlos blieb in unserem Workshop. Er hielt sich nicht nur an die Spiel
regeln, er wurde zu einem vorbildlicben Grupperunitglied. Diejenigen, die 
ihn zuvor gefiirchtet batten, wurden seine Freunde. Jene, die urspri.inglich 
seinen Standpunkt vertreten hatten, wurden nicht enttliuscht. Am Ende 
macbte er eine recht treffende Bemerkung iiber die Gruppe: »Dieses Jahr 
hat es viel Drama und nicht vie! Abenteuer gegeben. Ich hoffe, dal3 es 
nlichstes Mal mehr Abenteuer und weniger Drama geben wird«. 

Einzelne Tuilnehmer lernten viele Dinge. Dariiber hlnaus kann man sa
geo, dal3 auch die Gruppe gelemt haL Obwohl die Teilnehmer ihre ge
wohnten l..Osungen vergeblich anwandten, und Verfahrensweisen, die im 
Jetzten Workshop funktionierten, diesmal nichts ausricbteten, lernte die 
Gruppe, ein Problem zu )()sen, vor dem niemand zuvor gestanden hatte. 

Dies wird noch deutlicher aus der Perspektive einer siebenjlihrigen ~nt
wicklung van Grol3gruppen-Workshops. Jahr um Jahr schien dje Grol3-
gruppe mit jeweils anderen Teilnehmern ihre Fahigkeit zu steigern, sich 
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mit schwierigen Problemen auseinanderzusetzen und sie zu !Osen. Jedes 
Jahr tibertraf die Grof3gruppe die Offenheit der Gruppe des Vorjahres -
schien quasi dort weiterzumachen, wo die vorherige Gruppe aufgehort 
hatte. Zweifellos batten die Organisatoren diese »Lernfortschritte« durch 
die Oelassenheit beeinflul3t, mit der sie dank frtiherer Erfahrungen im
stande waren, neue Ricbtungen zu akzeptieren, die von der Oruppeeinge
schlagen wurden. <12> 

In dem eben zitierten Beispiel kamen im Oesprach die folgenden Wert
vorstellungen zur Sprache: 

»Ein Burger hat das Recht, frei von Bedrobung zu leben. Die Gemein
schaft bat eine Verantwortung, ihre Mitglieder zu schiltzen und das Ver
halten ihrer MitgUeder zu steuern.« 

»Der Einzelne sollte frei sein, sicb anders zu verhalten, und dennoch 
akzeptiert werden. Wir sollten uns nicht an die Vorstellungen anderer von 
richtigem Verhalten anpassen milssen.« 

»Die Gemeinschaft hat die Verantwortung, sich um ihre Kinder zu 
kUmmern. Die Gruppe sollte von menschlichen GefOhlen geleilet werden, 
nicht von kalten Regeln.« 

»Sicherheit ist wichtiger als Oefilhle eines Teilnehmers. Wenn sicb Leu
te um den Jungen Sorgen machen, dann isl das deren Problem, nicht 
meines.« 

»Wenn irgendein Mitglied der Gemeinschaft ein Problem hat, dann ist 
es das Problem der ganzen Gemeinschaft.« 

Wiegt das Recht auf Selbstverwirklichung, wenn es andere bedroht, 
schwerer als das Recht der anderen auf Sicherheit? Wiegt das Geftihl der 
Unsicherheit des einen schwerer als das Recht des anderen auf Selbstver
wirklicbung? 

Unter der Metapher der »Familie« wurden diese Werte miteinander ver
einbart. Die Metapher kann somit eine labile Konstellation widerspriichli
cher Werte integrieren. »Familie« ist zum Beispiel allgemeiner, weil sie 
weitaus mebr Werle verkorpern kann; gleichzeitig ist dieser Begriff spezi
fischer, da jeder Einzelne eine sehr bestimmte VorsteUung von Familie 
hat. Die Gruppenteilnehmer kOnnen sich auf LOsungen einigen, die in 
Einklang mit der Metapher stehen. Die Wahrnehmung eines Menschen 
verandert sich radikal, sobald er diese Metapher akzeptiert. So kann zum 
Beispiel der Teilnehmer, der skeptisch in. bezug auf Carlos' Vertrauens
wtirdigkeit ist, den Charakter des Jungen, sobald er ihn als Teil der »Fami-
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lie« akzeptjert, als etwas sehen, was er nicht mehr zu filrchten braucbt 
sondern was zu verbessern, er behilflich sein kann. ' 

. Die Neukonzeption von Werten durch Metaphern kann eine der er
staunlichsten Wandlungen erklare11, die die Oruppe in einem Augenblick 
dee Krise durchmachen kann. 

Die Bcdtirfnisse jeder Person, ihre ldeen, Gefiihle, Oberzeugungen, 
kurz, jede Stirn.me tragt zur Formulierung von Grundsatzen bei, die die 
Gruppe befolgt. Gewohnlich laflt sich die Komplexitat nicht in einfachen 
Worten ausdrticken. Aber sie kann metaphorisch ausgedrUckt werden: 
z. B. »die Oruppe ist wie ein Orchester«, in dem jeder seine eigene Kom
position spielt, aber auch dem anderen zuhort, um mitmusizieren zu kon
nen. Das »Orchester« gibt einerseits Struktur und Iaf3t andererseits Frei
heit. Seine Mitglieder konnen tibereinkornmen, »zusammen Musik zu 
machen« und dann zu sehen, ob es ihnen gefallt oder nicht. 

Die Gruppenmitglieder brauchten Geduld, um das Problem umsichtig 
zu formulieren; sie mullten all die verschiedenen Seiten des Problems be
Jeuchten, um eine tibereilte Schluf3folgerung zu vermeiden, muf3ten jede 
Stimme anboren, mu13ten die BUrde ausgedebnter Diskussionen auf sich 
nehmen, muJ3ten venneiden, in den chaotischen Augenblicken zu verzwei
feln. Obwohl sie von hastigen und radikalen LOsungen in Versuchung ge
filhrt wurden, wie etwa, die »irrationalen« Angste einiger zu ignorieren 
oder »den Quatgeist« ohne weiteres Nachdenken wegzuschicken, gelang 
es den Thilnehmern, ein Verstandnis des Problems zuzulassen und dessen 
eigene Dimensionen zu finden. 

Die Teilnehmer waren gleichermaf3en verantwortlich for das Oesche
hen. Keine Oruppenleiter wurden ernannt, sie fanden sich von selbst. 
Wenn Organisation notig war, dann sorgte jemand daftir, daJ3 sie Gestalt 
annahm. Wenn technische Kenntnisse gebraucht wurden, waren gewohn
lich Fachleute zur Stelle. Wer ein bestimmtes Geftihl genau ausdrilcken 
konnte, das andere nur vage versptirten, wer einen Oedanken so formulie
ren konnte, daJ3 er den Nagel auf den Kopf traf, wer im richtigen Augen
blick ein Faktum, eine bedeutsame Erken ntnis beisteuern konnte, der 
wurde jeweils zum Fuhrer der Gruppe. Obwohl ihre Entstehungsbedin
gungen selten sein mogen, ist dieses spontane Auftreten von FOhrung 
nicht ungewohnlicb. Xenophon scbildert, wie seine Kameraden, zebntau
send ftihrerlose griechische Soldaten, den gefahrlichen Rtickmarsch von 
Persien nach Griechenland wohlbehalten Oberstanden. Sie batten sich da-
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bei auf ihre individuelle Inteiligenz und Initiative verlassen, jeder von ih· 
nen ein Fi.ihrer, »freie Individuen, vereint durcb einen spontanen Dienst 
am Leben« (Hamilton, 1930). 

Die Griechen i.iberlebten, indem sie sich der Regeln und Vorschriften 
entledigten, die ihnen andressiert worden Waren. Wer auch immer einen 
besseren Plan hatte, meldete sich zu Wort. Ihr Ziel war die Sicherheit aller. 
In Edith Hamiltons Worten: »Die zehntausend Anfilhrer wurden zehn
tausend Richter, dann zehntausend Diener, um die Bedurfnisse der Grap
pe zu erfilllen«. 

Gruppenlernen: Die verwandelfe Kultur 

Als ein System funktionieren zu Iernen, das auf unvorhersagbare Ver· 
anderungen und gr6J3ere Komplexitat mit intelligenter Reorganisation 
und der. Fahigkeit reagieren kann, seine Probleme zu !Osen kann eine der 
wicht~gst~n Aufgaben dieser GroBgruppen sein. Obwohl ~ich die Grup
perumtglieder an selbstbezogenen Aktivitaten beteiligen konnen oder 
nicht, konnen sie auch intensiv an Gruppenentscheidungen mitwirken 
und konnen sogar die Gruppenkultur in einen Zustand umwandeln der 
fiir die Konfrontation rnit der UngewiBheit besser geeignet ist. Das' fol
gende Beispiel veranschaulicht dies. 

»kh bin ~tend«, bricht Marvin das Schweigen, wobei ~eine braunen 
Augen leicht hervortreren und wutend funkeln. Er sitzt aufrecht und an· 
g~spannt. da; nur s~in Mund wirkt entspannt. Eine Zigarette zittert ganz 
le1~ht zw1schen ros1gen, nervosen Fingern. Marvin ist schwarz gekleidet 
S~m bl~nder Bart, der in der Nachmittagssonne Eberborsten gleicht, ver
b1rgt sem Alter von filnfzig. 

»lch m6chte jetzt sprechen«, fahrt er rnit leiser, fester Stimme fort. 
In dem Saal mit den Bilcherwltnden tritt Stille ein. Dies ist nicht die 

koncemplative Stille, an die sich die Gruppe in den vergangenen zwei w0 • 

chen ~ewoh~t b~t; es ist nicht die lockere GerauschJosigkeit, die Sprecher 
begle1tet, die mn der Gruppe in psychologischer Weise »arbeiten«. Es 
herrsch~ lautl~se Stille wie nach dem ersten Schneefall, eine erwartungs
volle Stille, wahrend 65 Anwesende den Atem anhalten. Was wird jetzt ge
schehen? 

»lch mochte jetzt meine Arbeitmachen. Sie ist sehr schwierig. Ihr s~gt, 
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ihr wollt ein heiJ3es Eisen? Nun, so etwas habt ihr noch nichl gesehen. Es 
ist sehr heill, eine sehr schwierige Arbeit.« 

Eine lautlose Bewegung geht <lurch den Raum. Niemand sonst spricht. 
Die Tuilnehmer bilden einen engeren Kl'eis urn Marvin. Sie sind bereit, ihn 
zu untersti.itzen, Zeuge eines psychodramatischen GefilhJsausbruchs zu 
werden: Sie erwarten, daB er aufKissen einschlagen, sie treten und schrei
en wird, Verhaltensweisen, clie in dieser Gruppe bereits eingefilhrt sind. 
Aufmerksam, bereit, signaHsieren sie ihm, »wir horen dir zu«, indem sie 
ihm naherrutschen und einen engen, geschlossenen Kreis um ihn bilden. 

»lch mochte ein Happening inszenieren. Ich mochte Lori, meine Frau 
spielen, um sie zu verstehen. Und ich mochte, das Steve Marvin spielt. Da 
sind wir beide: Lori und Marvin. Die anderen bilden den Rahmen. Ich 
spUre eure Untersti.ltzung. lch m6chte das mit euch durcharbeiten.« 

Seine Worte sind sorgnlltig gewahJt: ,> Ich werde euch die Szene verdeut
lichen. Lori und ich sind verheiratet. Ich babe viele Frauen geLiebt, aber 
keine wie Lori. Wir sind seit zehn Jahren verheiratet. Ich Hebe meine drei 
Kinder. Wir filhren ein ruhiges Leben.« Er macht einen tiefen Zug an der 
Zigarette und driickt sie dann bedachtig in dem schweren gliisernen 
Aschenbecher an seiner Seite aus. Marvin spricht das akzentbehaftete ef
fiz.iente Bnglisch eines Menschen, der sich diese Sprache in spateren Jah
ren angeeignet hat, <loch er vermeidet die iibertriebenen Metaphern, zu 
denen die meisten Europaer neigen. 

»Da war ein junges Madchen, das oft in unser Haus kam. Sie ging bei 
uns aus und ein. Bis sie etwa filnfzehn war. D ann erzahlte sie eines Tages 
Lori, dafi sie scbwanger sei. Jbre Eltern ahnten nichts. Sie wuBte nicht, 
was sietun sollte.« Er verandert seine Stellung in dem Sessel etwas. Lang
sam zilndet er sich eine weitere Zigare·:te an. Jede Bewegung, jedes Wort 
lst abgezirkelt. Keine uberflUssigen Gesten, nichts wird ausgelassen. Ge
schickt spinnt er die Faden des Dramas. Da ist der Eindruck, daB tatsach
lich ein Theater~tiick begonnen hat. Wir sind die Zuschauer und die Ak
teure auf einer Btihne. Spannung zeichnet die Gesichter der Mitspieler, 
die den Protagonisten umgeben. 

»Lori beschloB, dem Madchen zu helfen. Sie arrangierte einen Flug 
nach New York und eine Abtreibung. Die Eltern stirnmteo dem Ganzen 
zu. Sie waren sehr dankbar. Das Madchen und Lorireisten ab. Der Schwan
gerschaftsabbruch verlief ohne Komplikationen. Bald nach ihrer Riickkehr 
verliell das Madchen die Stadt, und wir verloren sie aus den Augen.« 
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»Marvin«, spricht ihn die zu seinen Fi.i13en sitzende Sally, eine junge 
Sori.alarbeiterin an, »ah, Marvin ... ah ... hast du das M adchen ge
schwangert ?<{, fragt sie ihn in einer Stimme, die fast zu einem Fli.istern 

scbwindet. 
Marvins Mund deutet ein Lacheln an, seine Augen fun.keln immer noch 

wi.itend. »Nein es war eine ... ge\vohnliche Schwangerschaft.« Die Grup
pe lafit ein gedampftes Lachen vernehmen. Auch die R~aktionen der ~u
schauer wirken geschickt in das Drama eingebaut. Wir verfolgen mcht 
blol3 Marvins Erzahlung. Wir beteiligen uns. Das StUck ist hervorragend 
inszeniert. Die Frage ist, wer ist der Regisseur? l st es Marvin aUeine? 

»D ann im Jahre 1970«, fahrt er fort, »kehrte das Madchen zurilck. 
Filnf Jabre daoacb. Sie war sehr kran.k. Im Sterben. Sie kam zu ihren El
tern nach Hause. Lori nahm sich ihrer sebr an. Verliebte sie sich? I ch weill 
es nicht. Sie besuchte sie jeden Tag und verbrachte immer mehr Zeit mit 

iliL . 
Und dann eines Tuges erklarte Lori, daI3 sie in das Haus der Eltern zie-

ben werde. Sie werde bei dem Madcben bleibeo bis zum Ende. lch war 
ilberrascht, stimmte aber zu. Ich versprach, mich um unsere Kinder zu 
kUmmern. Am gleichen Nachmittag ging sie. . . 

In den folgenden Wochen ruhte Lori starker 'in sich ' .. . oder m ctiesem 
Madchen. Sie ilbernal1m den gesamten H aushalt. Langsam, aber. eot
schieden Jeitete sie die gesamte Pflege. Sie gab sogar den Eltern Anwe1sun
gen. Sie waren schliel3lich nichts weiter al~ Dien~tbot~n in ihr~m 7igenen 
H aus. Lori war die Ar me und Beine uncl Stm11ne ihrer Jetzt vOll1g h1Jflosen 
und fast leblosen geliebten Freundin. Lori war eine Tyrannin, sie trieb sic.h 
selbst und andere mitleidslos an. Sie schlief kaum. Jeder Funken Euerg1e 
wurde von dem sterbenden Madchen verzehrt. 

Und dann kurz vor dem Tod cl.es Mlidchens riefen mich die Eltern. Sie 
k6nnten es nicht !anger ertragen . Etwas milsse in bezug auf Lori gesc?e
hen. Sie sei vollig von Sinnen. Nattirlich machte icb mir Sorgen. Ich ~g 
hin um mit ihr zu reden. Aber sie erkannte rnicb kaum. l ch glaubte, 1ch 
wli;e zu ihr durchgedrungen, aber dem war nicht so. Ich ging mehrmals 
hin, scbien ihr aber uberhaupt nicht helfen zu konnen. Zwej Wocben spa

ter ist das Madchen gestorben. 
Eines Tuges, als ich hinkam, ging mir dee Yater aus dem W~g. Er fuhr 

im Auto weg, ohne sich umzusehen. Lori war i~ Bibliot~ekszimmer und 
starrte abwesend vor sicb hin. Wir stritten uns. S1e halte s1cb vollkommen 
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an dieses J\iladchen verloren, war wie verhext. Icb wollte sie zurUckhaben. 
Die Kinder brauchten eine Mutter. Die El tern des Madchens wollten Lori 
loswerden. Lori hatte einen Wutausbrucb. Sie rasle wie von Sinnen. Jeden 
letzten Rest an Energie in ihr schleuderte sie in diese tollwiltige Eruption. 
Zuletzt scbrie sie micb an: 'Du Marder I' Diese Worte klingen mir immer 
noch im Ohr.« 

Marvin seufzt tief. In dem entstehenden Schweigen verharrt die ihn 
umgebende Gruppc regungslos. Kein Seufzer, nicht eirunaJ ein Atemzug 
ist zu horen. 

»Der Yater, der das nicht mehr langer ertragen konnte«, fahrt Marvin 
mit resignierter Stimme fort, »kehrte mit dem Arzt zurilck. Lori erhielt ei
ne lnjektion, und in wenigen Augenblicken war sie ruhig. Man brachte sie 
ins ~rankenhaus. Ich habe sie nicht mehr gesehen .. . fast ein Jahr Jang. 
Das 1st a lles sehr belastend ftir mich. lch mochte ihre Liebe verstehen.« 
, »Du mochtest Loris persOnliche Erfabrung verstehen, damit du sie Jie
ben kannst ?, [st es das ?«, fragt ihn ein junger Mann, der gerade eine Bera
terausbildung macht. 

»Ja, das ist es«, antwo11et Marvin. Seine Stimme ist jetzt fester. 
»Mit anderen Worten, du mochtest ctie Erfahrung von Lori ausagieren. 

Du mochtest ihre Rolle spielen, um zu empfinden, was sie empfunden 
hat?« 

»Ja, genau.« 
»Und was ist meine Rolle?«, fragt Steve besorgt. 
»Nun, ich wollte, daf3 du Marvin spielst. Icb habe dich ausgesucht. Du 

bist ich. Ich habe es gesehen. Da sitzt du jetzt mir genau gegenilber. Du 
pal3t vollkommeo. Zuerst wollte ich Bill. Aber Bill ist Lori, oicht Marvin. 
Ich brauche dich a ls Marvin: verwirrt, bedilrftig, verstandnislos, selbstge
recht, ungeduldig.« 

})Und was willst du von uns ubrigeo ?«, fragt jemand in der Gruppe. 
»lch mochte, dal3 ihr alle an den Rand rilckt. N ur ich und Steve. Nie

mand sonst soll sich einmischen. lch habe Steve Anweisungen gegeben. 
Wenn er zu irgendeinem Zeitpunkt aufhOren mOcbte, kann er es sagen, 
und ich werde das Stilck. stoppen. lch vertraue Steve.« 

»Das gibt mir ein gutes Gefi.ihl«, ftigt Steve hinzu. 
»Das klingt okay. Fangeo wir an. Jetzt ist Marvins Stunde«, sagt einer 

der Beftirworter des Psychodramas. 
»Moment mal«, beginnt Marilyn stockend. »Mir ist clas ganze unheim-
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lich. Ich bin nicht sicher, warum. Wahrscheinlich bin ich mir nicht siclier 
was du vorhast. Ich habe ein bil3chen Angst, was gescbehen konnte.« ' 

»lch vertraue Marvin«, entgegnete Alice. »Wir sollten ihn unterstUtzen, 
wenn er an sich arbeiten will.« 

»H auptslichlich nehme ich an«; fahrt Marilyn fort, »macbt es mir Sor. 
gen, dal3 du etwas tun konntest, was so endet wie die Erfahrung deiner 
Frau ... verstehst du, dal3 du in e iner psychiatrischen Klinik Iandest. Mar
vin hast du . .. hast du etwas vor, was dazu ftihren wird, dal3 man dich 
wegbringt ?« 

»Nun, ich weiB nicht genau, was das Ergebnis sein wird. Aber ich bin 
darauf vorbereitet«, antwortet Marvin, auf den Boden starrend. 

»lch Mre dich sagen, da13 du die Verantwortung tibernirnmst ftir alles, 
was immer geschieht. Ist das richtig?«, fragt ihn Francisco. 

»Ja, das ist ricbtig.« 
»Nun, dann la13t uns anfangen«, ruft jemand am auJ3eren Rand des 

Kreises. 
Der Raum um Marvin weitet sich bis zu den Wanden. Er stellt einen 

Blumentopf neben einen kleinen Teppich, der Loris Bert reprasentiert, in 
der Mitte des Raumes. Er borgt sich die Holzpantinen einer Frau und 
stellt sie neben das »Bett«. 

Die Abenddammerung hat sich auf den Raum gesenkt und verschleiert 
die Gesichter der Menschen, die dichtgedrangt an der westlichen Wand 
sitzen. Marvins Bewegungen, die Gesten der Zuschauer sind bedachtig 
und iiberlegt. Sie wirken gesammelt, als wtirden sie von den gewaltigen 
und geheimnisvollen Kraften gesteuert, die den Lau f der Planeten und die 
Lange der Tage bestimmen. 

Manche sagen soviel wie: »Los, Mann, sti.irz dich rein. Das Risiko 
Iohnt sich.« Aber andere sind skeptisch. Worin besteht <las Risiko? Sie z(j. 
gem. Niemand sagt zu Marvin: »Th das nicht«. Aber ein vages ZC>gern hat 
einige der Fragenden erfaBt. lhre Stimmung scheint zu besagen: »Wir 
wlirden dir gem helfen. Kannst du bitte deine Absichten klarstellen, da
rnit wir dich verstehen konnen ?« Die Iiebevolle Anteilnahme von Freun
den ist offensicbtlich. 

Scblie/3lich sagt jemand: »Stoppt ma!. lch kann da nicht weiterma
chen. Ich ftihle mich hier immer machtloser. Ich bin wie ein Mauerbltim
chen, <las am Rande steht. Ich soil bereit sein, mich nicht einzumischen, 
bloB zuzusehen. Aber du, Marvin, du legst dich nicht fest. lch weiJ3 oicht, 
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ob du den Laden auseinandernehmen wirst, Leute verletzen, dich selbst 
verletzen oder was. lch me>chte dich beteiligen, aber mir genUJt das so 
nicht.« 

»Ja, du hast ganz recht«, antwortet Marvin. 
»lch mochte, da13 du es machst. Wirst du etwas kaputtschlagen, Mar-

vin?«, will Sally wissen. 
»lch kann filr nicbts garantieren. « 
»Wirst du jemand verletzen ?« 
»Es ist nicht meine Absicht, jemand zu verletzen.« 
»lch denke, wenn er versucht, jemand zu verletzen«, antwortet Bill, 

»kOnnen wir ihn stoppen. SchlieBlich siod wir viele.« 
»Das glaube ich nicht«, widerspricht Marilyn. »Wir sind so weit von 

ihm entfernt. Ich habe Angst. Ich mochte eine Menge starker Manner um 
ihn herum haben, oder ich bin mit diesem Spiel nicht einverstanden.« 

»lch mochte die GewijJheit, daB keine Personen oder Sachen zu Scha
den kommen werden, oder ich gehe ! « Virginia erhebt sich und wend et 
sicb, laut ihre Bemerkung rufend, der Tilr zu. 

»Wart einmal«, erwidert Marvin hastig. »lch begreife et was. Ich brau-
cbe euch alle hier.« 

»Hat deine Frau Dinge zerdeppert?«, fragt Sally. 
»Ja.« 
Eine lange, lautlose Stille .. , gedampfter Lampenschein hat die Scbat

ten im Raum anders verteilt und Ja13t die Gruppenm.itgHeder scharfer her
vortreten. Minuten haben sich in Stunden verwandelt. Wahrend wir auf 
die Hauptakteure, Lori und Marvin, warteten, hatte das Sttick bereits 
stattgefunden. Das Drama, das sich abspielte, war weniger und gleichzei
tig mehr, als was Marvin vorschwebte. Er und die Gruppe waren die Ak
teure, die sich Schritt um Schritt in einem Drama vorankampften, an dem 
sie alle mitwirkten, auf der Suche nach einem Ausgang, Cler a lien entspre
chen wtirde. 

Marvin sagt naclidenklich: »lch bin bereit, das aufzugeben. Das war 
genug. Es ist abgeschlossen. Ich habe, was ich brauche. Das reicht. Ich bin 
eucb dankbar.« 

»Ich brauche nicht das 1Tauma meiner Frau zu wiederholen, wie ich 
dachte. Ich empfinde in diesem Augenblick, was sie empfunden hat, und 
ihr empfindet es mit mir. Ich brauchte euren Beistand. Und jch brauchte 
es, da13 ihr stark seid, dal3 ihr mich drangt, damit ich die Starke aufbrin-
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gen konnte, mir selbst ins Gesicl1t zu seben. Ich brauchte eure Filrsor~e, 
das Verhindern, daf3 jemand Schaden nimmt. lch brauchte eure Anteil
nabme um zu sptiren, was das alles ftir mich bedeutet. lch habe bekom
men, ~as ich brauchte, nicht, was ich wollte. Plotzlich verstehe ich die Lie
be zweier starker Menschen.« 

Der Weg, nichl das Ziel, hatte sich verandert. Marvin und die Gruppe 
hatten sicb verwandelt. Bei der Suche nach Wahrbeit war echte menschli
che Teilnahme an die Stelle psycbodramatischer Zauberei getreten. Mar
vins Scbultern hangen herunter, wahrend er sich eine Zigarette anzilndet. 
Er hat begriffen. 

Marilyn macht einen tiefen Atemzug. Virginia laf3t sich in einen Sessel 
fallen. Sleve streckt sich, die Hande hinter dem Kopf verschrankt, auf 
dem Boden aus. 

Niemand brauchte »es« zu tun. Dennoch batten alle etwas gemeinsam 
durchlebt. Dem »Es<< wurdc ins Auge gesehen. Die Gruppe hatte sich mit 
Marvin auf das Chaos eingelassen , und alle waren zurtickgekehrt. 

»Was hat Lori eigentlich getan ?«, fragt jemand, wahrend die Gruppe 
Jangsam die Bibliothek verlaf3t, wo die Versammlung st~ttfa~~: v;'lihren~ 
er durch die glliserne SchwingtUr geht, antwortet Marvm be1lauf1g: »Be1 
ihrem verrilckten Wutausbruch hat sie mich mit Dingen beworfen, hat 
sich die Kleider vom Leib gerissen und mit ihrem nackten KOrper eine 
Fensterscheibe zerschmettert«. 

Irgendwie hatte die Gruppe gesptirt, daf3 Marvins Absichten gefahrlkh 
sein konnten. Selbst wenn er die Verantwortung filr seine H andlungen 
tibernahm war die Gruppe nicht bereit, zuzulassen, daf3 jemand oder et
was zu Schaden kam. Aber vielleicht hatte Marvin gar keine bestimmten 
Absicbten. Sein Drama hing von der Gruppe ab. Alie tasleten sicb ge
meinsam voran; Gefahr war ein Teil dieses Erlebnisses. Gemeinsam schu
fen sie eine konstruktive Alternative. 

Konventionelles Denken konnte den Richtungswechsel so deuten, daO 
der »Gruppendruck« den Einzelnen gezwungen habe, sein Verhalten an ~e 
Gruppenuorm anzupassen. Aber man darf nicht vergessen, daf3 Marvm 
mit der Absicht begann, der Gruppennorm ~iner explosiven Zur~cbaustel
lung von Emotionen zu genilgen, und daf3 die Gruppe anfangs dieses Vot
gehen unterstiltzt hatte und bereit gewesen war, ihm dabei zu helf~n. . 

Stattdessen wurden die etablierten Ideen der Gruppe - das bei13t, 1hre 
Kultur - in einem koharenten Akt verwandelt, iodem sie mit der neuen 
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Realitat der Gruppe in Konllikt kamen. Die >>'Traditionen« das »Erbe« 
d~r »~bensentwurf« in _dieser _Gruppe wurden verandert. Die Gruppen~ 
Illltgbeder _hatte~ ~u:rst ihr ~oz1ales System installiert und es dann umge
wandelt. S1e.?~1p1erten rucht blol3 an diesem System, sondern revidier
ten, als ~ nottg ~rde, auch mancbe der ihm zugrundeliegenden Werte. 

~.far~m !olgte semem Wunsch, sich selbst zu verstehen, und dieser fiihr
te 1hn m ~me tibe~rascbende Richtung - nicht zur Gewalt, sondern weg 
davon. Die Gem~mschaft hatte mit der Krise eines »emotionalen Zusam
men?ruchs« fertigwerden konnen, falls er ein »Problem« geworden ware. 
In d1eser Gruppe waren sich die Teilnehmer des Verhaltensmusters der 
Gruppe und semer Konsequenzen ftir den Einzelnen jedoch deutlich be
:'u8t. ~n ge~issem SiD? durchlebten sie empathisch seine Erfahrung mit 
1hm. S1e veranderten s1ch gemeinsam. cu) 

Wir hatte~ ~Is ~pezies nicht ilberleben konnen, waren wir nicbtirnstan
d:, uns.kond1tiomeren z~ lassen. Die Kultur zu verandern, istjedoch viel
le1cht eme ebenso nattirhche Funktion, wie sich an sie anzupassen. Midg
ley (1978) ~emerkt: »Wenn Menscben der Kultur, in der sie aufgezogen 
wurden,. W1derstand Jeisten und sie verandern, dann tun sie dies, weil ihre 
~at~r dies fordert. Die Konditionierung versagt hier, weil das, was kondi
homert wurde, starker ist als seine Konditionierung«. 

lch babe zuvor von einer Episode berichtet, bei der sicb Einzelne of
fenbar personlichen l mpulsen folgend, zur gleichen Zeit entscblosse~, in 
den VersammJungsraum zu gehen. Das Ergebnis war eine spontane Zu
sam~e~unft der Gemeinschaft. Das heif3t, das Muster vieler bewul3ter, 
personliche~ HandJung~~ resultie~te in einer koordinierten Handlung der 
~~u~pe. Be1 dem eben zitierten Beispiel bewiesen die Tuilnehmer eine Sen
s1t1VIl1.it gegentiber dem Muster ibrer Handlungen. Obwohl ihre indivi
duellen Ged~~e?, Geftihle und Verhaltensweisen nicht ungewohnlich 
waren - tatsachlich standen sie vollig in Einklang mit der vorhandenen 
Kultur -, :var <las entstehende Muster nichl das, was sie anstrebten. 
Gen~u diese r:vah_rnehmung des entstehenden Musters im gleichen Mo

ment'. m _dem s1ch Jeder Einzelne individuell verwirklicht, erscheint mir 
als w1cht1g, und zwar deshalb, weil es dazu fUhren kann unerwunschte 
~u.st~r in wtinschenswerte zu verwandeln, ohne off en eiod I<ontrnlle Uber 
md1v1duelle Entscheidungen auszutiben. Die F~higkeit, die Muster der 
Grup~e ~ahrz_unehmen, vermindert die WabrscheinJichkeit, daf3 Grup
penm1tgheder ihre Verantwortung filr die Konsequenzen ihres kollektiven 
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Handelns ignorieren. Ein haufig auftretendes Verhaltensmuster bei 
Grol3gruppen-Workshops ist zum Beispiel dieAblehnung eines Mitglieds 
durch die Gruppe, obwohl jeder Einzelne fUr sich den Betreffenden zu ak
zeptieren scheint. Sich das Muster dieser Ablehnung bewullt zu machen, 
konnte es Gruppen erschweren, Ungerechtigkeiten zu begehen, wahrend 
ihre Mitglieder mit den Achseln zucken und einander erstaunt anseheo.<14l 

Parlizipation 

Bin Mann, der in den Grof3gruppenversammJungen bisher noch nichl 
das Wort ergriffen hat, sagt, er mochte, dal3 alle willlten, daf3 er trotz sei
nes Schweigens intensiv beteiligt sei. Er tue alles, wozu er fllhig sei, flir an
dere zu tun. Er nehme Anteil. Gleichzeitig gibt er zu, da13 er an seine 
Grenzen gestof3en sei. Er wisse einfach nicht, ob er alles getan habe, was 
rnoglich sei. Er glaube, es sei Enttauschung, was er empfinde; vielleicht 
hatte er mehr tun konnen. 

Viele andere, die ebenfalls schweigen, sind in ernstes Nachdenken ver
sunken; sie partizipieren auf ihre Weise. Nur einige wenige agieren als die 
Hauptfiguren in jedem Geschehen; weitaus mehr durchleben still das glei
che Drama, empfinden die Gefilhle, ringen mit den Schwierigkeiten, be
milhen sich um eine unergrilndliche WeiSheit, die auf3erhalb ihrer Reich
weite bleibt. 

Heute aul3ern viele Menschen so etwas wieEntutuschung: Manche sind 
~nttauscht, dal3 sie den Workshop verlassen mOssen; andere sind ent
Uiuscht von 'ihrem Leben zu Hause, wieder andere, weil die Kissen im Ver
sammlungsraum von denjenigen gehamstert werden, die frUber da sind. 
Gestern war aucb ich enttauscht, dal3 ich vieUeicht nicht genilgend zu die
sem Workshop beigetragen hatte. Tug ftir Tag hatte ich alles getan, was 
mir moglich erschien. Auch rOckblickend empfand ich es noch so; den
noch erschien mir meine Bemilhung, alles in allem genommen, unzurei
chend. Was wir a lle miteinander gemein zu haben schienen, war diese 
Enttiiuschung. 

Mir ist das bereits vertraut: ein Zeitpunkt im Workshop, an dem wir 
uns alle enttauscht und unzuJanglich fi.ihlen. Verschiedene Erklarungen 
for dieselbe Emotion? 1st es eine Stimmung, ein Gefilhf, was uns alle zu
sammenhalt? Wird ein Geml:!.lde oder eine PJastik aus verschiedenen P~r-
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spektiven und mit verschledenen Augen gesehen, so ergibt dies unter
schiedliche Beschreibungen ein und desselben. War es hier aucb so? Emp
faoden wir gemeinsam dieselbe Stimmung, und schufen wir uns nur ver
schiedeoe ErkHirungeo? 

Coming out 

Am ersten Abend des Workshops berichtete Virginia sehr amOsant iiber 
ihre Arbeit in Sexualen.iehung. Bei der Beschreibung ihrer Kurse erzahlte 
sie eine Menge Witze und spielte mit DoppeJdeutigkeiten, was ihrer Rede 
einen verfiihrerischen Touch verlieh. Die meisten Gruppenmitglieder 
lacbteo belustigt. 

Einige Frauen wandten jedoch ein, dal3 die weibliche Sexualit1it ein 
ernstes Thema sei und nicht Gegenstand von Witzen sein sollte. Benehme 
sich Virginia nicht bloB verfllhrerisch, um die Aufmerksamkeit ihres Pu
blikums zu gewinnen? NatUrlich nicht, eotgegnete Virginia. Konnte es 
sein, dal3 djejenigen, die ihre Bedenken auBerteo, sexuell etwas verklemmt 
seien? 

Heute ist es klar, daf3 Virginia tatsachlich die Zuhorer filr sich gewinnen 
will. Sie nutzt eine Pause in den Diskussionen, um eine rUhrende personli
che Geschichte zu erz1:1hlen. Sie entstammt einer grol3en und wohlhaben
den Familie, und als Kind war es ihr nie gestattet gewesen, zu tanzen oder 
sich in irgendeiner Weise zu produzieren. Sie hatte das ungeheuer gem ge
tan, aber man zwang sie, sich »Wie eine Dame« zu benehmen. 

Sie fand eine akzeptable Form der SelbstdarsteUung durch clas Unter
richten. Aber jetzt mochte sie zum ersten Mal seit ihrer Kindheit GeJegen
heit haben, so aufzutreten, wie sie es sich wUnscht, nicht in Form kluger 
Vortrtige, sondern durch Tanz uod Bewegung. Die Gruppe summt eioe 
Melodie, und sie improvisiert. Anfangs gibt es Schwierigkeiten, aber dann 
bringt die Gruppe Musik und Bewegung in Einklang, als ob diese Darbie
tung schon viele Male geprobt worden sei. Sie bewegt sich elegan t, unge
zwungen, in flief3enden Ablaufen. Es ist unterbaltsam. Es ist legitim. Sie 
ist genau so, wie sie sein mochte, und sie verwirklfoht sich selbst. 

Noch Minuten zuvor trennten uns Meinungsverschiedenheiten, uod 
jetzt sind wir ein zusammengehOriges Ganzes, das koordiniert und spon
tan einer Ballettvorstellung beiwohnt. 
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Weitere Metapbern 

Das Plenum findet heute im Freien statt. Die Sonnenstrahlen schmel
zen die Anspannung aus meinem Karper. Trage verlagere ich meine Kon
zentralion von meinem Inneren auf die AuJ3enwelt. lch denke Ober mein 
VerMltnis zur Welt nach. Die Warme meines sonnengebraunten Rilckens 
absorbiert die Ereignisse des Tages. 

B eute herrscht Schweigen. Es ist anders als die gespannte Gerauschlo
sigkeit unserer ersten Versammlungen. Diese Stille ist friedlich. Die Teil
nehmer scheinen es zu akzeptieren, daJ3 sie nichts zu sagen haben. 

Als wir bei dem Workshop eintrafen, schienen wir alle zu wissen, was 
wir wollten, und was wir tun mullten, um es zu bekommen. Wenn wir Er
folg haben wollten, muJ3ten wir rasch arbeiten und uns unter Druck set
zen, da wir nicht viel Zeit hatten. Jetzt ist es nicht notig, irgendwohin zu 
gelangen. Wir konnen sein, wo wir sind, selbst wenn wir im »Nirgendwo« 
sind. 

Bald fangen die Tuilnehmer an, Metapbern zur Beschreibung des 
Workshops anzubieteo. Ralph zur.1 Beispiel vergleicht den Workshop mit 
einer Perle, die aus einem Bracken Erde, einer Unreinheit entstanden ist. 
Aus unseren Angsten, unseren kleinlichen Problemen, unseren Konflik
ten, unseren negativen Gefiihlen bt etwas Reines und Wertvolles hervor
gegangen. 

Sally sagt, der Workshop erscheine ihr wie eine Amobe, eine primitive 
Form von Leben, manchmal rund und integriert, manchmal langlich und 
unregelmal3ig, doch immer von Wl!chselnder Gestalt, flieJ3end und orga
nisch, lebendig. 

Betty vergleicht den Workshop mit einer Geburt. Die Zeugung sei neun 
Monate zuvor durch die Veranstalter erfolgt. Der Keim babe sich im Be
wuBtsein a ller Teilnehmer unsichtbar entwickelt und Form angenommeo. 
Unsere Zusammenkunft an diesem Ort sei die Geburt gewesen, und das 
Neugeboreoe habe sich a ls ein lebendiges Geschopf entwickelt, habe mit 
seinen Gefi.ihlen, seinem Egoismus, seiner Adoleszenz gerungen, habe 
seinen Platz in der Welt als Erwachsener mit seiner Midlife Crisis, seinen 
Freuden und EnWiuschungen gefnnden und sei schlieJ3lich gereift. 

Ein junger Mann, von dem man zuvor nichts gehOrt hatte, erklllrt, dee 
Workshop sej wie ein Symphonieorchester gewesen, das ohne Dirigent ge
spielt habe, wobei jeder Musiker seinen klaren und unverwechselbaren 
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Sound hervo~gebracht und damit zu einer Melodie beigetragen babe, die 
schlieBlich in eine Symphonie mtindete. Sobald die Tonlage jedes Einzel
nen entdeckt wurde, habe das Orchester voll Kraft und Freude gespielt. 

Gegensatze, die verschmelzeo 

Sobriety doth rob me of delight, 
And drunkenness doth drown my sense outright; 

There is a middle state, it is my life, 
Not altogether drunk, nor sober quite. 

Omar Khayyum 

lch sitze schweigend in der Plenarversammlung. Es ist das letzte Mal in 
diesem Work~hop, daJ3 die ganze Gruppe beisammen ist. Sally spricht 
und scnlieJ3t mit den Worten: »lch weill noch nicht, was diese Erfahrung 
fUr mich bedeutet, aber icb bin aufgeregt. Seit ich ein Kind war, habe ich 
micb nicht mehr so gefi.ihlt«. 

David: »Mir ist jede Versammlung vom Anfang bis zum Ende unheim
lich auf den Geist gegangen. Alie Gemeinschaftstreffen schienen das 
Schlecbteste bei jedem ans Licht zu bringen, trotz des eindeutigen aktiven 
Aufwands von ungeheurer Mtihe und Anteilnahroe. Und dennoch«, 
schlieBt David, »hatte ich nirgends sonst sein mogen. Hier gehore ich 
hin !« 

Die Leute, die sich jetzt zu Wort melden, sind mir inzwischen vertraut. 
Obwohl ich sie nicht sehr gut kenne, fOhle ich mich ihnen nahe. Aber ich 
ftihle mich auch der Gruppe nahe, dieser Gemeinscbaft, unserer kollekti
ven Prasenz. 

Das eben ablaufende Gesprach dringt wiederum in mein BewuJ3tsein. 
Manche Teilnehmer sprechen davon, wie positiv sie das finden, was mit 
Ihnen geschieht. Manche drangen bis zum Ende, um eine Ant wort auf ih
re Fragen zu finden. Andere versuchen, die fehlenden Antworten zu lie
fem. Wieder andere erkHiren, ihnen miJ3fiele die Frustration der Ver
sammlungen, aber etwas sei im Begriff, sich innerlich bei ihnen zu veran
dern. Andere machen Vorschlage, wie kunftige Workshops besser 
organisiert werden konnten. Manche auJ3ern Ungeduld angesicbts solcher 
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Oberlegungen. »Was fUhlst du eigentlich ?«, wollen sie wissen. Andere 
veriibeln diese Konzentration auf GefilhJe: »Was ist gegen Denken einzu
wenden ?«. Andere fordem eine Verbindung von beidem. Eine Frau er
klart, dies sei unmoglich. Eine andere sagt: »Nein, das isl es nicht, genau 
dies geschieht hier. Ich stimme Ihnen alien zu«. 

Obwohl die KomplexiUH unserer Diskussionen, Probleme und ihrer Al
ternativen verwirrend ist, fiihle ich mich kJar im Kopf. Ich bin vollig auf 
das eben besprochene Thema konzentriert. Meine Oedanken kreisen um 
die Frage, die gerade besprochen wird, um das Problem, das es zu l<isen 
gilt, um das BemOhen, einander in Konflikten 2u verstehen. Meine Auf
merksamkeit verfolgt die Gesichter der Sprechenden, ihre Worte, einen 
abstrakten Oedanken, cine flOchtige Erinnerung, meine eigenen inneren 
Gefilhle. Obwohl meine Aufrnerksamkeit gebiindelt ist, bin ich auch 
merkwtirdig distanziert. 

Auf jede Aussage, selbst solche, die gegensatzliche Argumente reprli
sentieren, kann ich antworten: »la, ich stimme dir zu«. Jede Erklarung, 
die hier abgegeben wird, klingt g)aubhaft filr micb. Sie ist nicht vo/lig be
friedigend for mich, aber nahezu. Wenn ein anderer spricht und die entge
gengesetzte Auffassung vertdtt, kann ich ebenfalls sagen: »Das ist ricb
tig, ich bin deiner Meinung«. Aber wie kann ich beidem zustimmen? Ob
wohl ich weil3, dal3 ich es nicht kann, tue ich es paradoxerweise doch I 

Mit jeder Aussage wachst mein GefOhl des Verstandnisses, und mein 
Bewuf3tsein der Wabrheit wird scharfer, obwohl meine Fahigkeit, diese zu 
formulieren, abnimmt. lch kann die bevorstehende Antwort spOren, doch 
wenn ich versuche, mein erweitertes Verstandnis in Worte zu fassen, ist das 
Ergebnis nicht ganz befriedigend. Mil einem Geftihl von Oberraschung 
und Enttauschung stelle ich fest, daf3 meine Konzepte in dieser neuen Si
tuation nicht ausreicheo. Erleichtert filhle ich mich erst, als dieselben 
Konzepte durch die Diskussion zu etwas weiterentwickelt werden, was 
ntitzlich sein k5nnte. 

So sitze ich also gespannt und innerlich beteiligt da, konzentriert, ver
wirrt, und ringe um die Formulierung von Worten, die genau diesem sich 
entfaltenden »Es« entsprechen. Obwohl keioe Worte »es« zu beschreiben 
scheinen, vermag das Schweigen schlieBlich auszudriicken, was wir alle 
horen wollen. ManchmaJ kann nurdas Schweigen es ausdrticken, und wir 
geben uns damit zufrieden. 

Aber manchmal erkennen wir, als hatte das Schweigen selbst ausge-
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sprochen, daB der Gruppe eine treffende Formulierung gelungen ist. All 
die Kommentare die unvollsUindigen Bilder und Worte »versammeln 
sich« mit dem Schweigen, der Unruhe, dem Kommen und Gehen zu einer 
schlOssigen Aussage darilber, wer und was »es« ist. .. . . 

Ich bin ganz, und ich bin Teil eines Ganzen. lch beginne Abnhch~e1te.n 
zu bemerken zwischen dem, was in der Gruppe geschieht uod was m mtr 
geschieht. Ich »weiB«, was als nachstes in der Versammlung gesc?ehen 
wird, welches Thema zur Diskussion stehen wird, welcbe Geftihle die An
wesenden haben werden, welche Sorgen vorgebracht werden, weJche Ak
tion ansteht. Ich kann das nachste Ereignis voraussehen. Ich kann mir 
selbst weder als ein Experte noch als ein Lehrer, aber als simple Quelle der 
Einsicht dienen. Dennoch folge ich dem FluB der Ereignisse, ich steuere 
ihn nicht. lch folge einem »Etwas«, das meinen eigenen Oedanken ~olgt. 

Nachdem ich erlebt hatte, wie die OroBgruppe in ihrer umstandlichen 
Weise sensibel cine gerechte Bntscheidung formuJiert oder effizient und 
fair gehandelt hat, begann ich den Bt:wulltseins- und Erkenntnisstand 
und die Fahigkeit einer Menschengruppe, mit komplexen Problemen um
zugehen, zu respektieren. Ich konnte mich wie jedes andere Mitglied der 
Gruppe in dem Bewulltsein beteiligen, zu diesem Vermogen der Oruppe 
beizutragen. Vertraute ich der Gruppe? 1ch hatte mehr Orunde, der Orup
pe zu vertrauen, als dies nicht zu tun. Aber ich erkannte nicht immer, wie 
die Oruppe denn mit der gegenwartigen Krise fertigwerden k6nnte. Wlirde 
sie diesmal versagen? Als der Ausweg aus dem Dilemma gefunden war, 
war ich erneut beeindruckt, und zwar genilgend, um weitere Workshops 
obne designierte Leiter zu organisieren. In diesem Sinne vertraute ich der 
Gruppe. Was ich dabei kultivierte, war vielleicht eine Tuleranz fOr MiBbe
bagen und eine Offenheit fur die Moglichkeit, da13 die Gruppe einen Aus
weg finden konnte. 

Satire 

Heute abend versammelt sich eine Schar von Leuten auf der Vortreppe 
des Wohnheims. Niemand hat die Zusammenkunft arrangiert. Einige un
terhalten sich miteinander, und nach und nach gesellen sich andere zu ih
nen. Sie machen sich Ober den Workshop lustig. Sie lachen. Sie improvi
sieren ein Theatersttick. Sie imitieren die Veranstalter und die Hauptper-
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sonen des Workshops und spielen einige der dramatischeren Augenblicke 
der Gruppe nach. Die kornische Seite unserer heiligsten Handlungen wird 
freigelegt. Die heikelsten Momente werden Ubertrieben und <lurch den Ka
kao gezogen. Die Wahl des Zeitpunkts ist optimal. Hatten sie das gestem 
getan, so ware es zu fri.ih gewesen; morgen, zu spat. Heute abend kOnnen 
wir Uber uns selbst lachen, und es wirklich geniel3en. 

ln jedem Workshop hat sich etwas ahnliches ereignet. In roanchen war 
es ein Sketch, eine Talentschau, alles sehr organisiert. Unternehmende 
Mitglieder eioes Workshops lief3en T-Shirts roit den Parolen der Gruppe 
drucken. Sie machten Kostiime und texteten Songs. Die meisten dieser 
Darbietungen enthielten einen erfrischenden, »bilderstilrmerischen« 
Humor. 

Ob diese Aktivitaten geplant sind oder spontan erfolgen, sie zahlen si
cher zu den schopferischsten Erfindungen der Gruppe. 1st, ernsthaft le
ben und Uber sich selbst lachen zu konnen, nicht eine unbezahlbare 
menschliche Qualitat? 

Abschlufi 

Die ersten paar Stunden des Workshops schienen Wochen zu dauern. 
Die nacbste Wocbe schien in wenigen Stunden zu vergehen. Jeder Augen
blick war mit etwas ausgefilllt - Angst, Wut, Enttauschung, Problemen, 
Frustration, Erregung, Lachen, Freude, Befriedigung, LOsungen. 

Das Jetzte Plenum ist wie das erste: wie es an fangt, wie sicb die Einzel
oen zu Wort melden. Wir scheinen zu unserem Bewu/3tsein jeoes ersten 
Thges zurOckgekehrt zu seio, aber ohne jene gespanote Erwartung. 

Die Versammlung endet nach einem langen und friedlichen Schweigen. 
Dann beginnen die ersten, sich zum Abscbied zu umarmen. Als ich d~s 
letzte Auto voll Tuilnehmer um Murphey's Place biegen sehe, lauft mir e1-
ne Trane Uber die Wange. 
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Setting 

So wie der Pilger scheidet, wiihrend das Land bleibt, so- scheiden die 
Menschen von dieser Erde; die Erde aber bleibt ewiglich. 

William Blake 

. Da/3 sich viele der VorzOge der Zweiergruppe und der Kleingruppe auch 
m. den Grol3gruppen-Workshops wiederfanden, war nicht Uberraschend. 
D1ese GroBgruppen-Workshops bielten jedoch zwei Uberraschungen filr 
uns parat. Die erste war, daH eine Gruppe von gcbildeten, gutmiltigen 
Menschen, iiberwiegend aus den helfenden Berufen, sich nicht besser ver
halten k6nnen, als eine wilde Horde, und daf3 sich einzelne Gruppenrnit
glie~er, obwoh~ sie in anderen Situationen stabil sind, in dem Gruppen
Settmg recht bizarr benehmen konnen. 

Die zweite Uberraschung war, daB angesichts des eben Gesagten und 
d~s manchmal hoffnungslos chaotischen Verlaufs der Gruppensitzungen 
die Gruppe zu durchaus delikaten, intelligenten und partizipatorischen 
Handlungen mit sensitivem Respekt ftir jedes einzelne ihrer Mitglieder 
imstande war. 

Erwartungen 

Meine LJberraschung angesichts des chaotischen Verhaltens von GroB
gruppen betraf groBenteils meine eigenen Erwartungen. Nachdem ich in 
einer relativ geordneten und individuumorientierten Gesellschaft gelebt 
hatte, besa8 ich wenig Erfabrungen mit groBen Gruppen dieser Art. Ich 
war natiirlich schon ein Tuil von Menschenmengen gewesen und hatte die 
Starken, ansteckenden Emotionen von religiosen Ritualen und politischen 
Versammlungen, von Konzerten und sportHchen Wettkampfen empfun
den. Dennoch war ich zu der Oberzeugung gelangt, da/3 die bizarren und 
destruktiven Handlungen von Mobs das Werk von Gewalttatern seien 
die, voo der Welle der Ansteckung getragen und in der AnonymiHlt de; 
Masse verborgen, ihre Aggressivitat austobten. Brave Burger, gebildete 
Leute wilrden sich dagegen auch in einer groBen Menge, so stellte ich mir 
vor, weiterhin in zivilisierter Weise benehmen. 

Als ich entdeckte, daB dies haufig nicht der Fall war, erklarteich mir ihr 
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sonderbares VerhaJten und die krause Logik ihres Denkens aJs Resultat 
der ein oder zwei schlechten Charaktere, die die Gutmtitigkeit der Gruppe 
ausnutzten, um Zoff zu machen. In Fallen, wo diese Erklarung nicht aus
reichte, vermutete ich, wie viele Teilnehmer, dal3 der chaotische Gruppen
verlauf auf die Orgarusatoren zurtickzufilhren sei, die die Gruppe direkt 
oder indirekt frustriert und dadurch deren aggressives Verhalten provo
ziert hatten. 

Obwohl all diese Erklarungen plausibel sind, gab es immer noch vieJe 
Fa.He, in denen keine davon zu passen schien. Nach und nach begann ich 
zu argwohnen, daJ3 das Verhalten der Teilnehmer und der Gruppe-als
Ganzes in diesen Grol3gruppen-Workshops nichts Aul3ergewohnliches ist, 
ja, dall es de facto einen gewohnlichen Aspekt der menschlicben Natur 
darstellt. Auch gute Menschen mit guten Absichten und manchmal sogar 
guten Ideen konnen, weil sie nicht das vollstandjge Bild sehen oder die 
vollenKonsequenzen ihrer Handlungen i.iberblicken, Boses tun (Milgram, 
1974). 

Mit anderen zusammenzukommen, hat offenbar eine Auswirkung auf 
Personen, die sich in kollektives Verhalten umsetzt, das destruktiv (oder 
auch konstruktiv) sein kann. Oder es kann aucb einfach nur beunruhi
gend sein, wie bei dem folgenden haufigen VorfaU. 

Die Grol3gruppe hat ihre Beratungen iiber em verwickeltes Tbema ab
geschlossen. Die Pro- und Kontrastimmen sind leidenschaftlich zu Wort 
gekommen; das Problem wurde von verschledenen Gesichtspunkten aus 
angepackt. Die erschopfte Versarnmlung akzeptiert widerstrebend einen 
Kompromif3vorsch lag. 

Beim Verlassen des Versammlungsraums kreuzt sich der Blick eines 
Teilnehmers mit dem eines Freundes: »lch fiihle mich schrecklich« be-
rnerkt er zur Bestiirzung des anderen. ' 

»kh auch«, gibt der andere bereitwillig und quasi iiber sich selbst iiber
rascht zu. 

»lch babe drinnen zugestimmt, aber jetzt ist mir gar nicht wohl dabei.« 
»Warum hast du nicht protestiert oder entschiedener dagegengespro

chen? Warum habe ich selbst das eigentJich nicht getan ?« 
»lch weil3 nicht. Ich bin mir erst jetzt iiber dieses Gefiihl klargeworden. 

Drinnen schien es mir in Ordnung; icb hatte nichts zu sagen.« 
Sie sind verdutzt Ober ihr eigenes VerhaJten. Sie hatten jede Ml>glich

keit, in der Gruppe ihre Meinung zu sagen. Sie empfanden keinen Druck, 
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den Mund zu halten. Sie hatten keine Angst. Dennoch fehlte ihnen aus ir
gendeinem Grund der Antrieb zu sprechen. Sobald sie den Versamm
lungsraum verlassen batten, kam ihnen jedoch sofort eine deutliche Emp
findung zu BewuJltsein, die der Gruppenentscheidung zuwiderlief. Ob
wohl sie aJles getan batten, was sie !m Augenblick fiir nOtig hielten, 
empfinden sie jetzt dennoch Bedauern. 

In bezug auf einen Workshop, an dem ich nicht teilnahm, veranschau
licht der ausgezeichnete Bericht der Veranstalter ebeofalls, welche Wir
kung es aufTeilnehmer haben kann, di.! nicht bandeln, wenn sich die Ge
legenheit bietet. In dieser Gruppe griffen einige Teilnehmer einen ihrer ak
tiveren KoUegen an; der war »zweifeUos verletzt und verargerte< iiber 
dieses Vorgeben. Andere Teilnehmer schamten sich spliter, daf3 sie durch 
ihre Passivitat indirekt zu der Demiitigung dieses Mannes beigetragen 
hatten. »lch kann mir einfach nicht vergeben, claf3 ich das geschehen 
lief3«, entschuldigte sich ein Gruppenmitglied immer wieder (Doob & 
Foltz, 1973). 

Heinz Kohut (1985) hat in einer Analyse van Gruppen die Auffassung 
vertreten, daJ3 einem Tuil der Mitglieder einer grof3en Gruppe von der 
Gruppe-als-Ganzes gestattet wird, ein bestimmtes Mitglied zu hanseln, zu 
verspotten, zu unterdrilcken oder gar zu beleidigen - Akte, die die Ethik 
der ganzen Gruppe nicht gescacten wiirde. Gruppenmitglieder, die das 
Opfer der Aggressionen nicht mogen, aber deren Sinn filr Fairness sie dar
an hindert, den oder die Betreffende zum Schweigen zu bringen, tun nichts, 
um andere daran zu hindern. Deshalb ubernimmt manchmal eine Person 
oder eine kleine Gruppe die FOhrung, um ein unangenehmes Ziel zu errei
chen, das die Gruppe-als-Ganzes ebenfalls wunscht, aber zu dem sie sich 
nicht bekennt. SobaJd diese Tut voUbracht ist, werden nattlrlicb diejerugen 
-von Schuldgefiihlen geplagt, deren Wunsche in Widerspruch zu ihrer Ethik 
standen, obwohl sie sich nicht unmittelbar an der Untat beteiligten. 

Diese Ambivalenz kann sich mehr oder weniger direkt au13ern. So ge
langen zum Beispiel Schwurgerichte und andere autoritative Gremien oft 
zu Eotscheidungen, die jedes einzelne Mjtglied bei der Abstimmung un
terstiitzt, obwohl Einzelne vielleicht anders entschieden h1Hten, waren sie 
nicht als »Votksvertreter«, sondern als Privatperson gefragt warden. 

In einem anderen Workshop trat eine ahnliche Diskrepanz zwischen Of
fentlichen und privaten Meinungen zutage. »lmmer wieder« , schreiben 
die Organisatoren des Workshops, »erlebten wir Fi:ille, dafl ein und diesel-
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be Person sich widersprilchlich verhielt, zum Beispiel in ihrer T-Gruppe 
konziliante Auffassungen vertrat und dann im Plenum scbwieg oder eine 
rigidere Haltung einnahm« (Doob, Foltz & Stevens, 1970). 

Es kann auch sein, dal3 einzelne Teilnehmer keine Reue in bezug auf ih
re Aggressivillil in der Gruppe verspilren. John Allaway (1971) sagt auf
grund seiner Erfahrungen in der Tavistok Klinik Uber ahnliche GroBgrup
pen, dal3 die grof3e Gruppe ))eine angsterftillte Gruppe (sei) -, die meiste 
Zeit angsterfilllt. Es entsteht ein starkes Verlangen nacb Filhrung, von der 
man sich abhangig machen kann, insbesondere seitens der Veranstalter, 
und wenn diese Funktion nicht libemommen wird, dann manifestiert sich 
starke Feindseligkeit. In der groBen Gruppe werden von EinzeJnen und 
der Gruppe bestimmten Mitgliedem Verletzungen zugefilgt, ohne daf3 
den Opfern Mitgefilhl bewiesen wtirde. Und recht haufig streiten diejeni
gen, die diese Dinge tun, glatt jede Verantwortung dafilr ab« (S. 5). 

Nicht selten kommt es vor, dall Tuilnehmer einzelne andere Gruppen
mitglieder mOgen und aucb auBerhalb der Gruppentreffen sehr gu~e B~ 
ziehungen zu ihnen haben und gleichzeitig die Gruppe hassen. W1e em 
Teilnehmer seine Oberraschung und Bnttauscbung Uber dieses Phanomen 
ausdrilckte: »lch hattc einen guten Draht zu vielen Einzelnen, aber als 
Oruppe floppten wir herum wie Fische, die gehen lernen wollen«.. . 

Selbst was in diesen Grollgruppenversammlungen gesprochen wtrd, 1st 
offenbar nicht immer die alleinige Entscheidung des Sprechenden. lch 
habe oft folgenden Vorfall beobachtet: Jemand spricht ohne Aufforde
rung scheinbar aus eigenem Antrieb. Er auf3ert Meinungen, persOnliche 
GefdhJe, eigene Gedanken, die er, wie er sagt, anderen rnitteilen mOcbte. 
Die Gruppenmitgliedcr reagieren normal. Manche schauen ihn an und 
nicken, andere zeigen kein Interes~e. Die Grnppe behandelt den Sprecher 
im grofien und ganzen so, wie sie frtihere Sprecher in den Versammlungen 
behandelt bat. Obwohl ein oder zwei Anwesende an irgendeinem Punkt 
um Klarstellung bitten mOgen, wird der Betreffende nicbt offen unter 
Druck gesetzt, weiterzusprechen. 

Am Ende dieser Episode scheint er befriedigt. Er sagt, viele Dinge, die 
ihn bescbaftigten, gewisse Einzelheiten seines Lebens, habe er zum ersten 
Mal enthtillt. Das freue ihn. 

Beim nachsten Oruppentreffen ~rklart er jedoch, dafi er sich »von der 
Gruppe verraten« ftihle. Er habe sich gestern Abend gut geftihlt, aber 
heute babe er den Eindruck, dafi »die Gruppe ihn ausgeniltzt und ge-
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d~angt ha~e{ zu weit zu gehen«. Er schlime sich und wtinsche, er kOnnte ei
~1ge der Dmge ~uriicknehmen, die er gesagt habe. Die Gruppenmitglieder 
smd ersta~t. S1e bestreiten, irgendein besonderes Interesse an seinen An
gelege~e1t~n gehabt zu haben. Niemand habe ihn unter Druck gesetzt 
sageo ~1e. S1e hatten gemeint, er sage, was er sagen wollte. cu> ' 

In d1ese~ Beispiel~n sind sich die Gruppenteilnehmer ihrer Handlungen 
b~wu~L. S1e haben ~ Augenblick nicbt das GefUhJ, dafi irgend etwas 
?•cbt m Ordnung se1, aber spater, unter anderen Umstanden, bereuen sie 
Lhr Verhal~en. Es kann jedoch auch geschehen, da/3 sich der Gruppenteil
nehmer seiner Handlungen nicht bewu13t ist. Der folgende Bericht von ci
ne~ ":effen von Angehorigen gegnerischer Fraktionen verrat zum Bei
sptel eme~ gespaltenen Bewu/3tseinszustand, der auch · bei intensiven 
Oru~pens1tzungen auftritt: »Ein Mann erbob sicb auf einer Grol3grup
pens1tzung verdattert und erzahlte, dal3 er soeben wie in Trance einen 
Ca~us-La~~n verlassen und dann entdeckt habe, da/3 er einen Kugel
schre1b~r trutge~ommen hatte, ohne daftir zu bezahlen. Bin anderer er
~appte s1ch dabe1, daB er 'drauJ3en herumging und mit sich selbst redete _ 
•ch habe das noch nie zuvor getan' « (Doob et al., 1973). 

?bwohl die Teilnehmcr mancbmal mit geringer personlicher Bewu/lt
he1t ~ande~n mogen, setzen sie in anderen Fallen bewu/3te Akte, die die 
~Og~ch~e1t von Gruppenlosungen behindern. Mag aucb das Ergebnis 
flir d1.e Emzel~e?" hochst befriedigend sein, es wirkt sich oft katastrophal 
auf die Effekhv1tat der Gruppe aus. 

So v~rsammelten sich zum Beispiel im Sommer 1981 Hunderte von Per
sonen IDl Auditorium Maximum der City Unjversity von London. Sie ka
men aus etwa dreillig Nationen zur Teilnahme an der »Ersten Versamm
l~g der Vierten Welt«, einer Konferenz »kleiner Nationen und Gruppen, 
die au~ alien Ebenen, von der Nachbarschaft bis zur Nation, fiir ihre Au
tonom1~ un~ Unabhangigkeit arbeiten .. , und die gegen den Gigantismus 
der lnst1tut10nen heutiger Massengesellschaften filr eine dem menschli
chem M;l/3 eotsprechende und nicht-zentraJisierle, aus vielen Zellen beste
hende und a~f M~chtt:ilung basierende Weltordnung kiimpfen« (O'Con
ner, 1982). V1eUe1cht em vernunftiges Motiv. 

Nicht weniger als 255 schrifWche Beitrtige waren von den Tuilnehmem 
eingeg?ngen. Die Versammlung teilte sich in spezielle lnteressengruppen 
auf, w1e »Araber-Israel«, »Entkolonialisierung der Orollreiche« »Frauen 
und die Vierte Welt« und so weiter. Den Schilderungen nach war das 

227 



Yer~alten der Teilnehmer nicht vie! anders, als wir es von den hier be
schnebenen Gro13gruppen-Workshops her kennen . Auf jeden Fall war die 
ln~e~akti~n intensiv, und die Teilnehmer hatten ernste Absichten uncl ehr
ge1zige Ztele. 

~s die Konferenzteilnehmer der Vierten Welt die E rgebnisse ihrer 
Klemgruppen dem Plenum vorstellen wollten, fielen sie ejner Infektion 
~esselben Gigan.tismus zum Opfer, gegen den sie protestierten. Aufgrund 
ihrer U~kennt.rus d:r verborgenen institutionellen Krafte der Gruppe 
brach em Streit daruber aus, ob man iiber zentrale Fragen abstirnmen 
oder ~arauf bestehen sollte, einen Konsens herbeizufi1hren: ein haufiges, 
frustnerendes, ~ber denooch losbares P roblem von Grol3gruppen-Work
shops. ~ach emem einsttindigen Gerangel ersuchte jemand um ein 
»H andze1chen« (aber keine Abstimmung, wie der Betreffende rascb bin
z~fiigte) derjenigen, die filr Abstimmungen waren . Einige der 'Ieilnehmer, 
clie den Konsens bevorzugten, entzogen sich an diesem P unkt den Bera
tunge.n, indem sie in der Mitte der Versammlungshalle einen Kreis bilde
teo, s1ch an den Handen fallten und »Om« summten. 

»Ober kurz oder lang«, schreibt ein Berichterstatter, »brach in der Ver
sa.mrnlungshalle ein Operettenkdeg aus. Die Kelten (Befiirworter der Ab
s~mmun_g) w~ren wiitender denn je, das Om erklang lauter denn je, und 
di: Gere1zthe1t nahm stiindig zu .... Mit jeder Minute verlieBen mehr 
Tuilnehmer d.en Saal. Der schlimmste Augenblick kam, als der lettische 
v:rtreter ... 1m ~amen der Kelten zu intervenieren versucqte und dabei 
w1ederholt von emem Englander unterbrochen wurde, der v'orschlug, dall 
alle a~fhOren.solJten zu reden und einander einfach umarmen sollten .... 
Auf diese We~se endete die 'Erste Versammlung der Vierten Welt'. Nichts 
wurde ~ntsch1eden, nicht~ wurde geklart, und nichts wurde de facto ge
tan« (0 ~o.nnor, .1982). D1e~es Szenarium ist nicbt ungewohnlich . Es mag 
u~verme1dhch sem, wenn die Teilnehmer nicht tiber die nOtige, hart er
kampfte Erfahrung aus Grol3gruppen verfilgen , in denen intelligentere 
L6sungen gefunden wurden. 

Obwo?I sie storen~ sein kann, hat die Flucht aus dem gegenwartigen 
Au_genbhck gelegenthch auch schon zu ungew6hn1ichen Erkenntnissen 
geiilhrt. _Auf de~ .Plenum einer Grol3gruppe lie8 uns zum Beispiel eine 
Frau an 1~rer »V1s1on« teihaben : Sie habe im Augenblick eine »Waldsze
ne« d~utl.1 ch v~r Augen: In diesem Augenblick begann ein anderes Grup
penm1tghed, le1se zu wemen. Unter ihren pl6tzlich str<>menden Tranen be-
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richtete uns diese Teilnehmerin von der Erscbiitterung, die sie dariiber 
empfinde, dal3 man ihre »Gedanken gelesen« babe. Sie batte in gen~u 
demselben Augenblick um »ihr geliebtes Waldchen« getrauert, das s1e 
kilrzlich durch einen ProzeJ3 verloren batte. 

Auch euphorische Gefi1hle <lurch solche Erlebnisse kommen haufig 
vor. Ein Geftihl des »Einsseins« kann sogar so stark sein, dal3 jemand die 
Grenze in BewuBtseinszustande tiberschreicet, die sich erheblich vom ge
wOhnlicben BewuBtsein unterscheiden. Dabei kann der Betreffende sich 
und andere erschrecken. Es ist nicht ungewOhnlich, dal3 er dann einige Ta
ge tang von anderen betreut wird, bis er zu einem sUirkeren Selbstge(tihl 

zur!ickkehrl. 
Teilnehmer an Grol3gruppen-Workshops denken und handeln manch-

mal anders, gelegentlich sogar entgegengesetzt, aJs sie allei~ denken und 
handeln wtirden. In der Gruppe kOnnen sie sich in einer Weise verhalten, 
die ihnen ein GefUhl des Stolzes gibt oder die sie sp~iter bereuen. Obwohl 
sie sich in einer Weise benehmen kOnnen, die sie selbst und andere Uber
rascht, verbliifft, enttauscbt oder sogar in Verlegenheit bringt ~nd die 
manchmal auch prophetische Ztige annehmen kann, handelt ~s sic~ we
der um Charcots H ysteriker von der ScJpetriere noch um Invalid~, die_ um 
einer Wunderheilung willen nach Lourdes pilgem, noch um Med1en emes 
primitiven Spiritualismus. Es sind normale Mens~hen, ;ielfa~h. au~ de~ 
helfenden Berufen in Europa, Nord- und Siidamenka, die lediglich m e1-
nem Kreis sitzen und miteinander reden. Wenn Menschen ohne ein vorh~r 
festgelegtes Gesprtichsschema und ohne besondere Mii~e ti~er pers6nh
che Angelegenheiten, ilber Politik, Inflation, iiber prakt1sch Jedes T~e~a 
reden, aber besonders, wenn sie einfach ehrlich ausdriicken, was ~1e 1m 
Augenblick fiihlen, scheint es, da13 sie dann manchmal anfangen, s1ch zu 
verhalten, als seien sie nfoht »sie selbst«. 

Der Effekt der Gruppe 

Workshops werden meistens in schonen Umgebungen abgehalten: in 
den Garten eines Universitatsgeltindes, in den Bergen, am Meer. Das Be
wuBtsein der 'Ieilnehmer an diesen Grol3gruppen wurde zweifellos <lurch 
diese angenehmen Rahmeubedingungen beeinflullt. Die Wirkungen 
<lurch die Menschen selbst, der Effekt der Gruppe, spielten ebenfalls eine 
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Rolle filr das Verhalten der Teilnchmer. 
Die Bez.eichnungen, die auf das ansteckende Vernalten in OroBgruppen 

angewandt wmden, waren nicbt s.:hmeichelhaft: »Massenhysterie«, eine 
wilde unkontrolHcrte Erregung, die eine Gruppe von Menschen erfaBt, 
oder, 

1

weniger dramatisch ausgedrilckt, »soziale Anpa~sung«, di~ Ko~ver
genz ursprtinglich divergenter Reaktionen von Emzelnen m emem 
Gruppen-Setting. Obwobl diese Bezeicbnu~gen nicht das Wai:im o~er 
Wie solcher Phlinomene erklliren, deuten s1e auf Verhaltenswe1sen hm, 
die wir uns nie zutrauen wi.irden. 

Es besteht jedocb eine gute Chance, dall wir uns unter denselben Bed_in
gungen ahnlich verhalten wurde11. Die meisten von uns benehmen sic~ 
weitaus unlogischer und inkonsequenter, als wir glauben. Eine Fillle faSZI
nierender Beobachtungen wurden tiber dieses Thema aufgezeichnet. So 
neigen Menschen zum Beispiel viel eher dazu, sich zu etwas uberreden. zu 
!assen was sie nicht tun wollen, wenn die uberredende Argumentation 
das Wortchen »Weil« enthlilt, als wenn genau dieselbe Bitte ohne dieses 
Wort ausgesprochen wird (Langer, Blank & Chanowitz, 1978). Die ~er
wendung eines vertrauten Sprachbildes zur Erkllirung einer ldee w1rkt 
ebenf alls Oberzeugend, nicht aufgrund der inneren Kraft der Idee, son
dern dank der Vertrautheit des Spracbbildes (Bowers & Osborne, 1966). 

Bin kleines Zugestandnis oder der Anschein eines solchen, wird hliufig 
mit gleichem vergolten, selbst wenn dies unlogisch ist. In einem Grol3-
gruppen-Workshop ersuchte zum Beispiel ein Teilnehmer die Gr~ppe um 
Erlaubnis, die Versammlungen zu filmen. Es gab mehrere heft1ge Pr~
teste, und der Mann sagte deshalb, er werde mit dem Filmen warten, blS 
die Gruppe zu einem Konsens gelange. (Die E'.rlaubnis. zum F.ilmen .wurde 
ihm schliel3lich nacb einer Woche wahrend emer hefugen D1skuss1on er
teilt.) Ob er inzwiscben die Diskussioneo der Gruppe a~f Band a~fzeich
nen dilrfe? Obwohl die Einwande gegen die Tonaufze1cbnung dieselben 
waren wie gegen das Filmen, wurde die Bitte des Mannes von der Gruppe 
sofort erfilllt. Er war der Gruppc zuerst entgegengekommen, indem er -
das Filmen aufschob; die Gruppe revanchierte sich, indem sie ibm die 
Tunbandaufzeichnung gestattete. (Ahnliche Beispiele uod Analysen fin

den sich in Cialdini, 1985.) 
Der scheinbare Mangel an Anteilnahme der Gruppe am Leiden eines 

Mitglieds ist als »pluralistische Unwissenbei~« erklart ~ord~n: Jeder An
wesende scbaut auf die anderen und denkt s1ch: »Da s1ch ruemand sonst 
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hier betroQfen zeigt, scbeint kein Grund zur Besorgrlis vorzuliegen« (Lata
ne & Darley, 1968). 

Eine neue Erklarung dieser Phanomene, die wir der Gehirnforscbung 
v~rdankeo, besagt, daB uns unser subjektives Erleben die Illusion der 
Obereinstimmung vorgaukle, als hatten wir ein integriertes BewuJ3tsein. 
In Wirklichkeit, meint Ornstein (1986), besitzen wir ein »multiples Be
wu13tsein«, mehrere »kleine Bewulltseine«, die sich »an- und ausschal
t~n«, um ~it verschiedenen Situationen und Notwendigkeiten des Orga
rusmus fert1gzuwerden. So kann sich eine Person unter dem Einflu13 eines 
dieser »Bewu/3tseine«, das in Aktion getreten ist, um eine bestimmte Si
tuation zu bewliltigen, in einer Weise verhalten, die der Vorstellung des 
»herrschenden Bewul3tsein s« widerspricbt. Wenn dies geschieht dann ist 
eine »kognitive Dissonanz« vorbanden, und die Person deutet ihr Verhal
te~ in einer Weise um, die es in Einklang mit dieser Vorstellung bringt (Fe
stinger, 1957). 

So konntj;! der junge Mann, der der Gruppe mehr uber sich erzahlte als 
ihm spitter lieb war, dies unter dem Einflu/3 eines Bewul3tseins getan' ba
ben, das voo den sozialen Umstanden auf den Plan gerufen wurde. Deren 
Regeln gehorchend, gab das Individuum lnformationen preis, die das 
berrschende Bewul3tsein als dissonant empfand. Deshalb beschuldigte 
der Mann sp~lter die Gruppe, ihm ein unrichtiges Bild entlockt zu haben. 
Und in gewisser Weise hatte er damit recht. 

Letz.tlich kann sornit ein ungewohnliches Verhalten von Einzelnen in 
Gruppen darnit erklart werden, daJ3 die Betreffenden in einem »verander
ten Bewul3tseinszustand« handeln: nlirnlich, wenn die Gedanken, Gefilh~ 
le oder Verhaltensweisen der Betreffenden signifikant von einer aJlgemei
nen Norm subjektiven Verhaltens abweicben« (Ludwig, 1967). Wie W. Ja
mes (1929) bemerkte: >>Unser normales Wachbewul3tsein ... ist nur eine 
bestimmte Art von BewuJ3tsein, wahrend ringsherum, nur durch die 
diinnsten Membranen davon getrennt, potentieUe Formen von BewuBt
sein bereitliegen, die v6llig anders sind .. ; man braucht nur den erforder
licben Reiz anzuwenden, und rnit einem Mal sind sie alle da in ihrer gan
zen Vollstandigkeit« (S. 378-379). 

Nach Auffassung von Shor (1959), einem Hypnoseforscber, ist der ge
wt>hnliche Bewu/3tseinszustand - das, was als normaler Wachzustand be
z~ichnet wird - durch einen bestimmten Bezugsrahmen gekennzeichnet, 
die sogenannte »generalisierte Realitatsorientierung«, die im Hinter-
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~rund d~r Aufmer~samkeit >}alle Erfahrungen (der Person) unterstiitzt, 
mterprettert und m1t Bedeutung versieht«. In besonderen Bewu13tseinszu
standen kann diese Orientierung voriibergehend verblassen oder zerfallen 
und funktionsunfahig werden. Schlaf ist das beste Beispiel dafiir. Nach 
Sh ors Definition ist Trance jeder Zustand, in dem die generalisierte Reali
tatsorientierung einer relativ funktionslosen Unbewuf3theit gewichen ist. 

Sich hinzulegen, zu entspannen und einzuscblafen, ist das alltagliche 
Beispiel der Induktion eines Trancezustands. Der Traum ist die Jebendige 
Erfahrung dieses Zustands. Tugtraume sind ein weiteres Beispiel. In Tag
t:aumen ist <las Bewuf3tsein der Auf3enwelt verringert; in diesem empfling
licheren Zustand werden Gedanken fliissiger, und wir geJangen manchmal 
zu neuen Ideen und Einsichten (Singer, 1976). Auch der Verzicht auf 
Sc~laf kann diesen Zustand herbeifiihren. Lang andauernde Schlafdepri
vahon kann sogar psychoseahnUche Reaktionen auslosen. Nach nur vier
zig Stunden ohne Schlaf beobachteten 70 Prozent der Teilnehruer eines 
Forschungsprojekts an sich bereits Sinnestauschungen, Wahnvorstellun
gen und Halluzinationen. Schon nach der zweiten schlaflosen Nacht lit
ten alle Versuchspersonen unter Denkstarungen. Viele der Teilnehmer 
fanden es peinlich, als man sie spater iiber ihr Verhalten wahrend des Ex
periments informierte (Tyler, 1955). 

In GroBgruppen-Workshops, die bis zu zwei Wochen dauern kommt es 
haufig vor, daf3 die Teilnehmer, bedingt <lurch die zahlreichen Aktivitaten 
und die emotionale Stimulierung, nur unregelmaf3ig schlafen1 Sie konnen 
auch Euphorien und verschiedene Stimmungsschwankw1gen erleben oder 
i~ Depre~sio°:en verfallen. Schlafmangel ist natiirlich nicht die einzige Va
nable. Die Tellnehmer konnen zu Alkohol und Drogen sowie zu enormen 
Mengen von Anregungsmitteln wie Kaffee greifen. 

Der Konsum von Alkohol und Drogen ist 'ein Mufig benutztes Mittel 
zur Auslosung anderer Bewulltseinszustande. Es wird angenommen, da/3 
bewuBtseinsverandernde chemische Substanzen seit dem siebenten vor
christlichen J ahrhundert bei religiosen Ritual en und Weissagungen be
nutzt ~urden. Bittsteller ersuchten die Priesterin im Tumpel Apollos in 
Delp~ um _Yoraus.sagen der Zukunft, worauf, wie A. Ludwig (1964) 
schre1b~, »die Pythta Zauberworte murmelte, wahrend sie bampfe einat
mett; die aus Mohnbllittern oder Hanfbestandteilen aufstiegen. Sie fie! 
dann in eine ~hypnotische' Trance, wiihrend welcher Apollo mit ihr rang 
und sie schliel3lich seiner Macht unterlag. Aus der Trance erwachend, ver-
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kOndete sie die bertihmten Orakelspriiche, die fiir ihre Ambiguitiit und 
Mehrdeutigkeit bekannt waren«. 

Field (1960) hat die Auffassung vertreten, daf3 auch die hebraiscben 
Propheten durch das Einatmen bewul3tseinsveranderncler Dampfe in 
Trancezustande gelangt sein konnten. So heillt es im Alten Testament bei
spielsweise, Moses habe »ihr Anliegen dem Herrn vorgetragen, wobei er 
sich immer in Dampfe hiiilte, bevor er zu reden anhub .... ; und der Herr 
sprach zu Moses von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem 
Freund spricht« (Das vierte Buch Mose, 11-25). 

Die Auffassung, dal3 die Orakel mit Hilfe halluzinogener Substanzen 
zustandekamen, wird von Jaynes (1976) bestritten, der ihre Wirkung 
durch einen >)kollektiven kognitiven lmperativ« erklart, ein Glaubenssy
stem von »kulturell gebilligten Erwartungen oder Geboten, das die jewei
lige Form eines Phanomens und die Rollen bestimmt, die innerhalb dieser 
Form ausagiert werden sollen«. 

Die aufwendigen Vorbereitungen auf den Trancezustand, der Verlust 
des Bewu13tseins, die Verkiindungen im Namen von Apollo erfolgten 
ebenfalls im Kontext von akzeptierten Glaubensinhalte.n und rutualen. 
Bis zu 35.000 Menschen sollen manchmal nach Delphi gepilgert sein und 
sich zur Vorbereitung auf das Orakel selbst gelautert haben. Mehr als tau
send Jahre lang war das Orakel, Plato zufolge, »der Ausleger der Religion 
fiir die Menschheit(<. Jaynes glaubt: »Es war et was, demgegeni.iber Skep
sis ebenso unmoglich gewesen ware, wie es uns unmoglich ist, daran zu 
zweifeln, daB die Stimme eines Radios aus einem Studio stammt, das wir 
nicht sehen konnen«. 

Zweifellos beeinflussen unsere Oberzeugungen und Angste unseren Be
wuBtseinszustand. Gruppenmitglieder scbeinen fur die Wirkung dieser 
Zustande besonders anfiillig zu sein. Durch die AuslOsung von Angstreak
tionen sind ganze Epidemien in Gang gesetzt worden. Im JahJ 1787 steck
te di.e Arbeiterin einer Bau:mwollfabrik in Lancashire einer Kollegin eine 
Maus in den Kragen. Das Opfer, das einen H orror vor M~usen hatte, erlitt 
darauf einen Anfall heftiger Konvulsionen, der 24 Stunden dauerte. Arn 
nachsten Tag verfielen drei weitere Frauen in ahnliche Krampfe. Am vier
ten Tag waren bereits 24 Personen, darunter ein Mann, der sich in dem Be
miihen verausgabt hatte, die anderen zu beruhigen, in ahnlicher Weise be
troffen. Sogar zwei Kinder waren unter den Opfern dieser Ansteckung. 
Begleitet von einem Geriicht, daf3 »Baumwollvergiftung« die Ursache sei, 
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griff ctie Epidemie auf benachbarte Fabriken i.iber. Die Baumwollarbeite
rinnen wurden, wie es noch heute praktiziert wird, <lurch Elektroschocks 
von ihren Anftlllen kuriert. 

Aufgrund seiner Untersuchungen bei der Behandlung von Soldaten des 
zweiten Weltkriegs, die nach traumatischeu Fronterlebnissen »Nervenzu
sammenbrilche« erlitten batten, ge!angte Sargant (1957) zu dem SchluJ3, 
»in ZusUinden menschJicher Angst und Erregung kOnnen ctie unwahr
scheinlichsten Behauptungen von scheinbar vernilnftigen Menschen ftir 
bare Milnze genommen werden«. Durch Einwirkung von Strefi konnten 
»beim Menschen Verbaltensmuster einer bestimmten Art vorilbergehend 
durch andere, ctiesen vollig widersprechende. ersetzt werden«. Normaler
weise aggressive Menschen konnten Feigheit empfinden; zaghafte Men
scben kOnnten eindrucksvollen Mut beweisen. Belastende und verwirren
de Ereignisse sowie heftige emotionale Erlebnisse konnen auch in 
Grof3gruppen-Workshops eintreten und einer Veranderung des Bewu13t
seinszustands vorausgehen. <16

> 

Auch ohne extreme Umstande passen sich viele Personen den Meinun
gen und dem Verhalten anderer Gruppenmitglieder an, selbst wean dies 
der Vernunft widerspricht. Wenn man sie nach Laborversuchen Uber die
ses Verhalten befragte, erklarten manche Teilnehmer, es fehle ihnen das 
Zutrauen zu ihrem eigenen Urteil, und sie batten deshalb beschlossen, 
dem der O ruppe zu vertrauen; andere wollten sich einfach blof3 nicht von 
der Mehrheit unterscheiden; und manche bestritten nachdrticklich, daf3 
ihre Wahmehmung falsch gewesen sei (Asch, 1951, 1952, 1956). In der 
Gruppe machen sich die Tuilnehmer leicht bestimmte Rollen und Verhal
tensweisen zu eigen. Selbst wenn die Oruppenrollen willki.irlich bestimmt 
werden und extreme Abweicbungen vom gewohnlichen Leben des oder 
der Betreffenden darstellen, scheint es den Teilnehmern auOerordentlich 
leichtzufallen, sich den Erfordernisscn einer Rolle anzupassen (vgl. zum 
Beispiel das »Gefangene-und-Wiichter-Experiment« in Stanford: Haney, 
Banks & Zimbardo, 1973). Gruppenmitglieder konnten somit auch ohne 
ihr bewuOtes Wissen beeinflufit werden, sich in einer Weise zu verhalten, 
die von der Gruppe gebilligt wird. Die Reaktionen auf diese Behauptung 
sind bemerkenswert. Manche Gruppenteilnehmer meinen: »Das ist Un
sinn . Icb bin nicht so leicht zu beeinflussen. lch habe die Freie Wahl, wie 
ich mich verhalten will«. Was Menschen filr ihre ganz personlichen Mei
nungen, Gefilhle und Oberzeugungen halten, von dem kann sich bei 
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n~he~er Unfersu~hung herausstellen, dal3 sie au~h von ~n~eren Gruppen
nutgliedern geteilt werden. So wurden zum Be1spiel die ObeIZeugungen 
von 200 nordamerikanischen Studentinnen und Studenten zu den The
men Religion, Moral, Sex, soziale BeUHigungen und zu anderen Fragen 
erhoben. Das i.iberraschencle Ergebnis: Die freizilgige sexueUe H altung, 
von der jede einzelne Studentin glaubte, sich dadurch von den anderen zu 
unterscheiden, wurde auch von a lien ubrigen zu Protokoll gegeben. Was 
die Einzelnen also for ihr Unterscheidungsmerkmal hielten, war in Wirk
lichkeit ein Faktor, der zu ihrer Ahnlichkeit mit den anderen beitrug. 
Ebenso batten die Manner die unreligiOsen Auffassungen, durch die sie 
sich von den anderen zu unterscheiden glaubten, de facto mit ihren Kom
militonen gemein (Brandt & From kin, 1974). Manche Leute erfinden aus
geklilgelte Rituale und wundersame Erklarun gen, um Verhalten zu be
grtinden, das sie spater a ls aul3ergewohnlich eml_)finden. Auf der anderen 
Seite gelangen manche Teilnehmer de facto nicht unter den Einflul3 der 
Gruppe. MOflicherweise sind sie so von dcm Versuch in Anspruch genom
men, sicb voo den Emotionen der Gruppe anstecken zu !assen, dal3 sic da
zu aufierstande sind. AJle diese Reaktionen wurden auch in Laborunter
suchungeo beobachtet (Hefferline et al., 1959). 

So stabil das gewohnliche Bewufitsein auch zu sein SG,heint, es ist er
staunlich leicht, in andere BewuBtseinszustiinde zu gelaogen, die sich 
stark verandernd auf clas eigene Verbalten und die Denkmuster auswir
ken. Relevant f iir die lnduktion solcher BewuBtseinszustande bei Mitglie
dern von GroBgruppen-Workshops sind: Mtidigkeit ('JYler, 1955), emotio
nale Anspannung (Sargant, 1957), Wut und Frustration (Goodman et a l., 
1974), Lockerung der Kritikfiihigkeit (Ludwig, 1966), Fasten (Field, 1960), 
Ambiguitat und Verwirrung (Frank, 1961), Langeweile (Heron, 1957), 
Konzentration auf einen dynamischen oder charismatischen Sprecher 
(Llldwig, 1967), MusikhOren, Singen uod Thnzen (Deren, 1970; Williams, 
1971), offentliche Gestlindnisse von Gefilhlen (Lifton, 1961), l solierung 
von der Alltagsroutine, intensive BescM.ftigung mit kOnstlerischer Produk
tion, Problemlosen, Meditation, leideoschaftliches Gebel, lange Nachtwa
chen mit einem beunruhigten Freund oder die TeiJnahme an intensiven 
Gruppensitzungen sowie der Konsum voo Alkohol, Koffein und anderen be
wuJ3tseinsvcriindernden Substanzen. Es gibt somit physiologiscbe, psycholo
gische und soziologische Faktoren, die sich auf das Bewuf3tsein und Verhal
ten auswirken und die samtlich in grofien Gruppen vorhanden sein kon-
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nen. Wenn man sich die Moglichkeiten vor Augen halt, ware es in der Tut 
tlberraschend, wenn die Teilnehmer an Grof3gruppen-Workshops keine 
veranderten Bewu.13tseinszustande erlebten. 

Wenn man annimmt, daf3 sich durch die Tuilnabme an einem 
Orof3gruppen-Workshop der eigene gew6hnliche Bewul3tseinszustand 
verandert und man zu Verhaltensweisen neigt, die von anderen als sto
rend, vieUeicht sogar als destruktiv empfunden werden<J7) und die man 
spliter bereut, was kann dann trotzdem fiir eine Teilnahme sprecben? 

Weno man sic~ das Arge~nis und die Gefahren von Trunkenbeit, spon
taner Besessenhe1t, mordenscher Amokliiufe von Psychotikern der 'fra
godie von Charcots Hysterikerinnen sowie der Exzesse von Menschen
massen rnit ihren impulsiven Verbrechen vor Augen halt (Le Bon, 1895; 
McDougall, 1920), fallt es einem schwer, sich vorzustellen, welchen Wert 
"":~chselnde Bewuf3tseinszustande f!lr die menschliche Anpassung haben 
konnten. Auf der anderen Seite ist auch schwerlich anzunehrnen daB die 
Menschen, wie Ludwig {1966) juxte, die Fahigkeit zur Trance 

1

nur ent
wickeJt haben, um Nachtclub-Hypnotiseuren als Versuchspersonen zu 
dienen. 

Wenn man die Auswirkungen von Trance naher betrachtet, stellt man 
fest'. daf3 Menschen in solchen Bewul3tseinszustanden, Berichten zufolge, 
Verl:inderungen der Wahrnehmung, ein Geftihl der Unwirklichkeit ein 
Verschmelzen mit ihrer Umgebung, geistige Leere, Kontrollverlust, 'Ab
trennung von Korperteilen und andere merkwiirdige Empfil'\dungen er
l~bt haben. Aber aucb i.iber Gefiihle von Glock und Macht, das Gefiibl, 
em anderer Mensch zu sein, die Faszioation bestimmter Gedanken und 
das GefOhl, von anderen beherrscht zu werclen, wurde berichtet (Ludwig 
& Levine, 1965). 

In solchen Zustanden sind die gewohnten Denk.muster nicht in Kraft 
und das Individuum kann die »Reali tat« auf vollig verschiedene Weise er~ 
leben. Was der Mensch zuvor als >mnmoglich« erachtete, wird moglich: 
Selbst tibermenschliche Leistungen werden erreichbar. Ludwig (1967), ein 
Erforscher besonderer Bewul3tseinszustande, sagt iiber solche Erfahrun
gen: »Die Person scheint nicht Hinger an die Notwendigkeit einer Jogi
schen Betrach tungsweise gebunden«; in diesem Zustand »kann die Unter
scheidu.ng zwisc?~n Ursache und Wirkung verschwinden, der Zeitbegriff 
.kann s1ch relat1v1eren, Gegenslitze klinnen koexistieren ohne wider
spri.ichlicb zu erscheinen .... ; es kommt zu einer Art v~n 'perzeptiver 
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kogoitiver Umstrukturierung', bei der dem Individuum neue Wege des Er-
lebens und des Selbstausdrucks offenstehen«. . _ 

Was solche Zustande kennzeichnet, sind sornit auf3ergewohn1Jche Fa
higkeiten und Kreativitat, nicht blof3e De~tru~tivitat. :ratsachli~h resu~
tiert ja schOpferische Betatigung, mit der wires m der B1Jdhauere1, der L1-
teratur der Musik und der Wissenschaft zu tun haben, oft aus Wahrneb
munge'n, die »die generalisierte Realitatsorientierung« Ube~~teige~. Der 
Effekt der Gruppe kann somit noch and ere unerwarte~e, pos1t1ve Wtr~un
gen zeitigen: neue Wabrnehmungen, sogar pr?phet1sche Erke~ntnisse, 
LOsung schwieriger Probleme und behutsame w1e kluge Entsche1dungeo. 
Es entspricht der Natur von Menschen in Ko_Uektiven, sich s~ft oder ge
walttiitig, zielstrebig oder sinnlos, konstrukt1v oder destrukt1v, klug oder 
toricht zu verhalten. Fur die Auseinandersetzung mit dem ~Vert des Gru~
peneffekts lohnt es sich vielleicht, kurz auf <:J~uppen emzugehen, die 
'Jtancezustande kultiviert haben, und deren pos1t1ve Anwendungen zu be-

leuchten. 

TraditionsverbunrJeoe Gruppen 

Im Kontext der religiOsen Systeme, in dem sie gewohnlich auftreten, 
werden Trancezustande nicht notwendigerweise als Manifestationen von 
Pathologie betrachtet. In Brasilien zum Beispiel haben die wenigen Unter
sucbungen iiber dieses Thema noch l-eine Belege ftir die Annahme von 
Pathologie gefunden. Ribeiro {1956) kam bei der Analys~ v?n Rorschach
Tusts bei Xango-Medien in Recife zu dem Schlul3, da13 s1e 1m Normalbe
reich lagen und ziemlich gut angepafit waren. ~tainbrook (19?2) vertrat 
die Auffassung, dal3 unter den Candernble-Med1en zwar hystensche Cha
raktere zu finden seien, ein Schizophrcner in der kontrollierten und kom
plexen Struktur der Candemble-Rituale hingegen nicht funktionsfahig 

ware. 
Obwohl die »generalisierte Realitatc;orientierung« in Tranc~zustanden 

wenig Einflul3 .haben mag, wird sie vom Organismus anschemend auf
rechterhalten. Im Schlaf kann einem zum Beispiel inmitten eines lebhaf
ten Traums plotzlich die Erkenntnis kommen, dal3 man traumt, ohne dal3 
der Traum unterbrochen wird. In Hypnoseuntersuchungen wurde festge
stellt, dal3 ein >werborgener Beobachter« - ein Teilbewu13tsein der betref-
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fenden Person, das mit dem Hypnotiseur kommunizieren kann - der 
»unbewuBten« Handlungen gewahr ist, die unter Hypnose ausgefilhrt 
werden (Hilgard, 1977; James, 1890). 

W. James (1890) beschreibt die \>niedrigeren Stufen« des Phanomens, 
das auch bei der Betrachtung von Erfahrungen in GroJ3gruppen-Work
shops von grOJ3tem Interesse ist. »Mediale Besessenheit in alien ihren Gra
den«, schreibt er, »scheint eine vOllig nattirliche, besondere Form von al
ternativer Personlichkeit zu bilden, und die AnfalUgkeit dafUr in irgend
einer Form ist keineswegs eine ung1~wohnliche Gabe bei Personen, die kei
ne andere offenkundige nervliche Anomalie aufweisen .... Anfeuernde 
Reden, das Spielen von Musikinstrumenten etc. zahlen ebenso zu den re
lativ niedrigeren Stufen von Besessenheit, bei denen das normale Selbst 
nicht von der bewuBten Teilnahrne an der Darbietung ausgeschlossen ist, 
obwohl deren Initiative von ander::wo herzukommen scheint«. 

lraditionelle Oruppen haben offensichtlich Mittel und Wege gefunden, 
um diesen Zustancl zu disziplinieren und konstruktiv zu nutzen. So verset
zen sich' zum Beispiel bei den nubischen Zar-Zeremonien von Athiopien, 
dem Niltal und dem Stidiran der Gruppenleiter und die Teilnehrner durch 
Singen und Thnzen in Trancezustande, in denen angeblich Symptome von 
Geisteskrankheit gemildert bzw. geheilt werden (Favazza & Faheem, 
1983). Im oberen Frazer.:ntl von Britisch-Kolumbien verbindet der nord
amerikanische lndianerstamm dcr Salish seinen geistesgestorten AngeM
rigen die Augen, fesselt sie, schl!tgt sie, hebt sie hoch und senkt sie und 
dreht sie im Kreise. Uoter lautem Getrommel uod Geschrei verlieren sie 
ihre Symptome, wahrend sie »Tod und Wiedergeburt« durchleben. Trotz 
djeser radikalen und scheinbar gefahrlichen Tortur wird iiber keine ern
sten Un:falle oder Probleme im Zusammenhang mit diesen Verfahren be
dchtet (Jilek, 1974). 

Nebeo Singen und Tanzen wird in Ghana in einem Gruppen-Setting 
auch Fasten zur Herbeifi.ihrung von Trancezustanden benutzt, nicht zur 
Heilung des einzclncn Patienten, sondern zur persOnlichen Entwicklung 
der Heiler·selbsl. Heiler und »spirituelle Flihrer« werden in afro-brasilia
nischen Kulten wie Candemble u11d Umbanda mit Hilfe von Trancezu
stiinden gescbult. UB) 

»Primitivitat« isl nicht notwendigerweise mit Weisheit gleichzusetzen. 
Ohne die Orientierungshilfe einer 'TI:adition und disziplinierten ,Wissens 
manifestieren sich dieselben nancezustande auf bizarre Weise. So werden 
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zum Beispiel die Sougbay-Wanderarbeiter in Westafrika nach einem Be
such an der Goldki.iste, wo Besessenbeit rituell praktiziert wird, bei ihrer 
Rilckkehr an die Elfenbeinktiste, wenn sie durch Trommeln in Suggestibi
litat versetzt werden, besessen, nicht durch die Geister der al ten 1Tadition 
sondern durch den Geoeralgouverneur der Goldktlste oder durch bOher~ 
Offiziere des westafrikanischen Schiltzenkorps oder gar durch die ein
drucksvolle Lokomotive, die sie run- und zurilckbringt. Die neuen Medien 
ahmen im besessenen Zustand realistisch die Gesten des jeweiligen »Gei
stes« nach, von dem sie besessen sind (Sargant, 1957). Auf der anderen 
Seite wird die Anleitung durch die Tradition im nOrdlichen Manitoba (Ka
nada) vielleicht zu weit getrieben, wo die Cree-Indianer, Berichten zufoJ
ge, Seifenopern wie The Edge of Night als Grundlagen fiir Weissagungen 
und kilnftige Entscheidungen heranz.iehen (Gransberg, Steinbring & Ha
mer, 1977). Der Mangel an zuverlassiger Weisheit unter den »Geistern« 
mag Maria Jose, eine Macumba-Kult-Ftihrerin in Brasilien, zu elem Aus
spruch vera11Ial3t haben: »Niemand kann mir einreden, daJ3 man blol3 
sterben mul3, um Wissen zu erlangen« (Bramly, 1977). 

Filr Spezialisten der Tradition ist die konstruktivc Trance leicht von an
deren Manifestationen zu unterscheiden. Maria Jose, eine miie do Santo, 
greift ein und beruhigt Medien, die in eine destruktive Trance gelangen. 
»Aus welchem Motiv die Trance auch herbeigefilhrt wird«, sagt sie, »die 
Personlichkeit des Mediums hat nichts damit zu tun. Eben war das Medi
um noch sie selbst, und in der nlichsten Minute ist sie nicht mehr vorhan
den: Der Gott ist in ibren KOrper eingedrungen. Aber diese Momente sind 
leicht zu bemerken« (Bramly, 1977, S. 45-46). Es erfordert somit eine 
Menge Scbulung und Disziplin, um die Trance sowohl ftir das Medium als 
auch filr die Gemeinscbaft zu einer produktiven Erfahrung zu machen. 

Obwohl Workshop-Teilnehmer in cine tiefe 'Irance gelangen oder sogar 
psychoseahnliche Symptome aufweisen k(jnnen, sind es wahrscheinlich 
die »relativ niedrigeren Stufen von Besessenheit«, die studiert werden 
sollten. Die extremeren Versionen von nance werden bier dargestellt, 
nicht um Gro13gruppen-Workshops zu beschreiben, sondern um die 
Spannweite der Moglichkeiten von Grol3gruppenereignissen und die Not
wendigkeit, diese Phanomene genauer verstehen zu lemen, vor Augen zu 
fiihren. Sind die Trancezustande von Tuilnehmern an einem GroJ3grup
pen-Workshop etwa von der 'Il"adition der nordamerikanischen Psycholo
gie gepriigt? 
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Den Empfindungen von Mitgliedern eines Workshops nach dessen En
de vergleichbarer ist die folgende Schilderung von Priestern, die berich
ten, dafi sie nach einem tiefempfundenen Gottesdienst ein Gefiihl der 
~ere.und Erschopfung verspUren. »Diese Manner klagen Uber grol3eMii
d1gke1t, ilber den Verlust des Gefi.i11ls filr ihr Selbst, Ober Unnthigkeit oder 
mangelnde Bereitschaft, mit Menschen zusammenzusein oder in Bezie
hung zu treten. D arau f folgt eine Depression, die Stunden oder Tuge dau
er~ kann, bis allmiihlich die Selbst-Bewul3theit zurilckkehrt, die jedoch 
be1 der niichsten Andacbt, in der tiefe religiose H ingabe empfunden wird, 
aufs Neue verlorengeht (Bowers, 1959) . 

De.- Werl von Trancezusfiinden fi.ir die menschlichen Lebensfunktionen 

Io traditionellen Gesellschaften tritt der Trancezustand in einem sttit
zenden kulturellen Bezugsrahmen e.in. Ein Ritual hilft nicht nur, diese Zu
sLJinde berbeizufilhren, es liefert auch die wesentlichen Ma13stabe um das 
Verhalten des Mediums zu verstehen und in niltzliche Handlunge~ umzu
setzen. Ravencroft (1965) bemerkt: »Soziale Struktur, rituelle H andlun
gen, Singen, Thnzen, nommeJn und die zeremonielle Konzentration auf 
bestimmte Gotter - au dies wirkt zusammen und schaffl eine dramati
sche soziale Atmosphare und Mentalitiit, .in der die Realitat neu definiert 
wird. Das individuelle Denken und Fiihlen werden durch koUektives Han
deln und Empfinden transzendiert«. Die Gruppe ist es, die di~ Mittel da
zu enthiilt. Wie D eren (1970) erldart: »Das lndividuum partizipiert am 
gespeicherten Genius des Kollektivs und wird durch diese Teilhabe selbst 
zu einem Bestandteil dieses Genius - es wachst tiber sich selbst hinaus. 
Seine Euphorie resultiert aus seiner Teilnahme, sie geht ihr nicht voraus 
und motiviert sie nicht« (S. 229). 

Einzelne nehmen also unter dem »Gruppeneffekt« an einer kollektiven 
AktiviLJit teil, die sowohl die Individuen verandert als auch die Gesell
schaft, in der sie leben. Gruppen setzen sich auch mit StreJ3 auseinander 
ftirder.n die individuelle BewuJ3theit und bringen die soziale Ordnung de; 
Gememschaft voran, und der Eiozelne kann ebenso wie in traditionellen 
Gesellschaften mit »einem gestt:irkten und erfrischten Gefilhl seiner Be
ziehung zu den kosmischen, sozialen und personalen Elementen« des Le
bens daraus hervorgehen. 
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Heilung 

Eine Hauptfunktion t raditioneller Gruppen scheint die Begtinstigun.g 
von H eilungsvorgangen zu sein. Medizinische Praktiken haben in t radi
tionellen Sozietaten und vielleicht auch in unserer gegenwartigen Gesell
schaft ihre Wirksamkeit bewiesen, wenn die Patienten (und manchmal 
auch die H eiler und gelegenllich beide) in TrancezusUinde eintreten. Tart 
(1969) filgt hinzu, dafi solche Praktiken auch Mittel der Gesellschaft sei
en, um »Frustration, Strefi und Einsamkeit durch GruppenaktiviUlt zu re
duzieren«. 

Dem Zar-Heilungsritual wird nachgesagt, dafi es Symptome von leich
ter Depression, Angst, somatoformer Storungen und chronischer Schi
zophrenie bei gewohnlich weiblichen Patienten als »letztes Mittel« der Be
handlung lindern bzw. heilen ktinne. Favazza und Faheem (1983) filhren 
dazu aus : »Die Zar-Zeremonie bewirkc weder Einsicht noch Verbalisie
rung von sozialpsychologischen Problemen noch eine Durcharbeitung 
von Konflikten. Vielmehr werden Emotionen geweckt und durch die Dra
matisierung einer gefahrlichen Konfrontation mit bosen Geistern intensi
viert. D ie besondere zeremonielle Atmosphare, die Rituale und das Anle
gen neuer Kleider verstarken die Wirkung des Dramas.« 

Personliche E ntwicklung 

In Haiti lernen die Tuilnehmer der Voudoun-Zeremonien »Liebe und 
Schonl1eit in der Gegenwart und Person von Erzulie kennen, erfahren die 
Wege der Macht in den verschiedenen Aspekten von Ogoun und werden 
mil den Konsequenzen des Todes durch die Verhaltensweisen von Glzede 
vertraut gemacht. Der Teilnehmer singt im Chor mit und empfindet in sei
ner eigenen Person jenes Gefilhl der Geborgenheit, das durch harmoni
sches kollektives H andeln entsteht. Er wird Zeuge der weisen Ratschlage 
der Ahnen und Gotter mit ihrer Geschichte und Erfahrung, d ie ihm als 
Richtlinieo ffu sein eigenes Handeln dienen. De facto versteht er die Prin
zipien, weil er sieht, wie sie funktionieren«. »Das Ritual«, fiihrt Maya De
ren (1970) fort, »bekriiftigt oberste Prinzipien wie Schicksal, Kraft, Liebe, 
Leben, Tod; es rekapituliert die Beziehung eines Menschen Ztl seinen Ah
nen und zu seiner Geschichte sowie seine Beziehung zur gegenwartigen 
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Gemeinschaft; es macht seine eigene lntegritat und Personlichkeit gel tend 
und gibt ihr Form, strafft seine Disziplin und festigt seine Moral. Kurz, er 
geht mit einem gestarkten und erneuerten Gefuhl seiner Beziehung zu den 
kosmischen, sozialen und personalen Elementen daraus hervor .... Das 
·Wunder findel sozusagen inner/ich statt. Es ist der Handelnde, der durch 
das Ritual verwandelt wird, und far ihn veriindert sich deshalb auch die 
Well entsprechend.« 

Nicht weil es euphorisiert - in einen veranderten Bewul3tseinszustand 
versetzt- ist das Ritual wertvoll, nocb auch nur, weil es heilt: »Denn was 
in der letzten Jnstanz zahlt, ist nicht nur, was der Teilnehmer tut (das 
konnte moglicherweise das Richtige aus den falschen Grunden sein), noch 
was er bewul3t versteht, (das binge von seinem intellektuellen Vermogen 
ab), sondern was er aufgrund seiner Teilnahme an diesen Zeremonien ge
worden ist« (Deren, 1970). 

Werte, Ziele und E ntscheidungen der Gemejnschaft herausarbeiten 

Im moclernen BrasiJien stellen die afro-brasilianischen Kulte wie Ma
cumba ein System clar, welches das angesammelte Wfasen der Gemein
scbaft im Ritual bewahrt. »Mein Sohn«, sagt Maria Jose, >>Unsere Gotter 
und Geister sind alles, was wir haben. Wir haben sonst nichts, keine heili
gen Texte, keine Monumente, keine dauerhaften Zeugnisse. Das ist sowohl 
unsere Schwache als auch unsere Starke.« Wie sicb das Medium person
lich fUhJt, isl filr Maria Jose nicht von Bedeutung. Die Trance kommt der 
Gemeinschaft zugute. Das Medium stellt seinen Karper und sein Selbst 
freiwillig dem Geist zur Verfilgung (BramJy, 1977). 

In Ghana wird es filr ein Zeichen einer starken Berufung zur Priester
schaft gehalten, wenn ein Geist von einem Menschen »Besitz ergreift« 
und ihn rasend in den Wald treibt. Wer diese schwere Pri.ifung Uberlebt, 
wird einem erfahrenen Priester als Novize anvertraut. Unter der Anlei
tung des Allcren w1d gestiltzt auf die Disziplin der traditionellen rutuale 
und Werte Jernt der Novize, im nancezustand verstandlicb zu sprechen, 
zum Orakel eines obusum zu werden und auf diese Weise der Gemein
schaft Botschaften zu Ubermitteln. Die Ausspruche des P riesters kommen 
durch eine »merkwi.irdige Mischung geschickt gesteuerter Hysterie und 
gedu.ldjger Selbstclisziplin« zustande, wie Field (1960) es nennt. Sie haben 

242 

die Autoritat, mit personlicher lmmuniUlt fur die Offentliche Meinung 
und de? Moralkodex der Gesellschaft zu sprechen. Eine produktive Tran
ce schemt das Ergebnis einer reifen bzw. stabilen PersOnJichkeit des Medi
ums. u~d ~on Selbstdisziplin unter dem Schutz der naditionen zu sein. 

D1sziplin ~nd ~iss~n sind wesentlich in traditionellen Gesellschaftssy
stemen. Mana Jose tntt selbst nicbt mehr in Trancezustandeein. Ihre Rol
le ist ~s je~t, die Zeremonien zu leiten. »lch bin da, um dafilr zu sorgen, 
daJ3 die Gotter a!Jen helfen. lch tue, was icb kann, um die nancen so zu 
steuem, dal3 sie weder gefahrlicb noch unergiebig sind.« Obwohl sie steu
ert, besanftigt sie weder die Geister noch die Medien. »Die Trance sollte 
~arm~nisch sein. Und das schlie13t nicht notwendigerweise Gewalt aus. Es 
h~gt m der Natur der Besessenheit von bestimmten Gottern, brutal zu 
sem ... « (Bramly, 1977). 

Die Gestalten der Archetypen sind notwendig ftir die BedUrfnisse der 
Gemeinschaft, aber sie sind nicht unbedingt harmoniscb. Exu, in Um
banda ein ~rem.der, der ein. gottloses Leben gefilhrt hatte, isl im 
Ma~umba-KuJt eme ~t von hebenswiirdiger Schelm . Er spielt Leuten 
Stre1che und macht s1ch Uber manche lustig. Maria Jose verteidigt ihn: 
»Aber er hat nicbt unbedingt unrecht, oder? Die Menschen sind oft lii
cherli~h. Exu versucht, die Teile von uns zu verstarken, die am lebendig
sten smd. Er steht uns sehr nahe. lch wi.irde sogar so weit geben, ihn als 
den menschlicbsten aller Gotter zu bezeichnen .... Menschen sind nicht 
dazu geschaffen, Maschinen zu sein. Bin Teil von uns ist Tollheit, eine not
wendige Tullheit, die Exu beherrscht - dies ist der schopferischste Teil 
von uns. Sie ist die Quelle unserer Evolution. Was w:ire unser Leben ohne 
Exu? Nichts als eine monotone Wiederholung leidenschaftsloser Hand
lungen.« Exu ist auf die »Kunst« spezialisiert, »eine Situation in eine an
dere milnden zu lassen und den Dingen auf diese Weise eine neue Dimen
sion zu verleihen. Dem verdankt er seinen Ruf der Schlitzohrigkeit (Bram
ly, 1977). 

Mil UngewiJU1eit lebeit 

Die religiOsen Massenbewegungen Europas, insbesondere jene, die sich 
um den Precliger John Wesley bildete, batten nach manchen Auffassun
gen auch die Funktion, soziale und politische Fortschritte zu fOrdern. Der 
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Politikwissenschaftler Frederick Davenport (1905) behauptet: »Allein 
schon die Versammlung solcher Menschenmassen rnit einem gemeinsa
men Anliegen war eine unbewuf3te Sympathieerklarung fur den Zeitgeist. 
Etwas derartiges hatte man in England nie zuvor erlebt. Das fundamenta
le demokratische Recht auf Versarnmlungsfreiheit hatte sich noch nicht 
herausgebildet«. Menschen, die in Massenversammlungen in Trancezu
stande gerieten, hatten somit Weniger der Kirche als vielmehr der Demo
kratie gedient. »DieMassenversammlung, die Rede vom Podium, die un
gehindert und massenhaft verteilte politische Kampfschrift: Dies waren 
die eigentlicben Organe der Offentlichen Meinung in der demokratischen 
Bewegung, und sie waren zu einem grol3en Tuil das Ergebnis der Er
weckung.« 

Gruppen funktionierten in e'iner Art und Weise, die nicbt rein sozialen 
oder religiosen Zwecken diente. tn diesen Erweckungsgruppen flogen den 
Menschen, die »unbewul3t mit dem Zeitgeist sympathisierten«, Informa
tionen und Ideen gewissenna13en zu, was die soziale und politiscbe Ent
wicklung der Gemeinschaft vorantrieb. 

Transpersonale Bewu6tbeit 

»Die Stiimme der Ntwumuru und Krachi«, schreibt Williams (1971), der 
den westafrikanischen Tanz Sokadal studiert hat, »driicken i"I ihren Tiin
zen weniger sich selbst aus, als vielmehr einen Kanon von Werten«. Das 
Ritual dient sornit Zwecken, die die lndividualitat transzendieren. »Loa 
zu huldigen«, schreibt Deren (1970), »bedeutet, das Prinzip zu feiern, 
nicht die Materie, in der es sich vorilbergehend oder dauerhaft manife
stiert ... ; die Funktion und der Zweck einer solchen gottlichen Manifesta
tion ist die Ermutigung und die Unterr.ichtung der Gemeinschaft«. 

Das Ritual enthalt nicht nur die Mittel :tur Herbeifilhrung von TI-ance
zusUtnden, sondern auch einen Rahmen - eine andere Realitatsorientie
rung - , innerhalb deren das BewuBtsein des Teilnehmers konstruktiv 
funktionieren kann. Durch das Lehrverhaltnis ist immer ein lebender Re
prasentant des Rituals vorhanden, der im Gegensatz zu gewahlten Gal
lionsfiguren die Wirkungen des Rituals selbst erlebt und seine Bedeutung 
kennengelernt hat und der weil3, wie man Medien beibringt, ihre Trance
zustande so zu disziplinieren, dal3 sie der jeweillgen Schar van Teilneh-
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mern etwas verrnitteln konnen. Durch die Gemeinschaft findet somit der 
rituelle Bezugsrahmen mit seinen gro13artigen Archetypen Ausdruck in ei
nem Individuum, das seine Weisheit im Hinblick auf die jeweilige Ge
meinschaft zum jeweiligen Zeitpunkt i.ibermitteln kann. Das lndividuu.m 
unterweist seinerseits die Gemeinsch~Jt. Das Jndividuum erschafft die 
Gruppe, die es erschafft. 

Eine harmonische Gruppe kann Ausgangspunkt, nicht Endpunkt der 
transpersonalen BewuBtheit sein. Der besondere Bewul3tseinszustand ist 
eine Fahigkeit filr grol3ere Aufgaben: >i ••• bei all dieser kosmischen Viel
falt ist die Konstante der menschliche Geist ... Es ist, als ob der Geist un
geachtet der Besonderheiten der Umstande und der Grenzen und Unzu
verlassigkeit der Sinne auf dem Wege der metaphysischen Logik zu einer 
allgemeinen, prinzipiellen Wahrheit der Dinge vorgestol3en ware« (Deren, 
1970). 

Man kann davon ausgehen, daB der Grol3gruppen-Workshop gewisse 
Ziige mit traditionellen Gruppen gemein bat. Gestandnisse von Gefi.ihlen, 
Konfrontationen von Werten in langen Sitzungen, die manchmal unent
scbieden, verwirrend und mehrdeuti!; sind, Mildigkeit und emotionale 
Anspannung zahlen ZU den Erfahrung0n der Grol3gruppenteilnehmer, die 
mit ihrer ilblicben Welt gebrochen haben, die zusammengekommen sind 
und sich voreinander offenbaren. Sie "ersammeln sich, um sich rnit dem 
Unbekannten auseinanderzusetzen, an bestimmten Ritualen teilzuneh
men und das gespeicherte Wissen der vruppe auf die sjch entwickelnden 
Ereignisse anzuwenden. 

Obwobl sie weniger spektakular sind als traditionelle Gruppen, sind 
auch GroJ3gruppen-Workshops nicht ohne Drama und lebhafte Konfron
tationen. Auch sie haben ihre Rituale. Kaffee gibt es in Papierbechern an 
einer gro13en Kaffeemaschine, die einen Theffpunkt bildet, an dem Kom
mentare ausgetauscht werden, die im Plenum nicht geiiuBert werden kbn
nen . Bei den Plenarversammlungen kommen die Teilnehmer an einem ge
dampft beleuchteten Ort, fern ihren tiblichen Problemen und sozialen Ar
rangements, zusammen. Die Zusammenk'tlnft schlieBt die Rituale des 
Small Talk ein: unbehagliches Schweigen oder Konzentration auf eine 
Person, die »arbeitet«, indem sie bedrangende Gefilh1e und qualende 
Selbstzweifel auBert und van peinigenden Beziehungen erzahlt. Es kbn
nen auch besondere Gewander getragen werden: Shorts und Sandalen 
und bequeme, weite Hemden. All dies kann Bestandteil der Kultur des 
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Grollgruppen-Worksbops sein. Und viele lndividuen werden geheilt; das 
hei13t, dank ihrer Workshop-Erfahrungen sind sie von ihren Sorgen be
freit und finden den Schlussel zu einem verjilngten Leben. 

Unter dem Einflull der Gruppe 1ockert sich die gewohnliche RealitlUs
orientierung, und die Wabrnebmung der Teilnehmer, ihre Konzentration 
und ibre mentalen Fahigkeiten konnen sich ebenfalls erweitern. Was vor
her als »unmoglich« angesehen wurde, wird moglich; Gegensatze konnen 
koexistieren uod nicht widersprilchllch erscheinen; der Person stehen 
>meue Wege der Erfahrung und des Ausdrucks offen«. Die Grenze zwi
schen dem Selbst und den anderen kann sicb lockern, und ein Gefilhl des 
»Eiosseins« stellt sich manchmal ein. Obwohl wildes oder unkontrollier
tes Gruppenverhalten immer moglich ist, fOrdem die 1l'aditioneo der 
Gruppe (z. B. personenzentrierte Philosophien der Psychotherapie und 
des Unterrichts) und einige Menschen, die Erfabrung mit erfolgreichen 
Workshops haben, einen Kontext fur konstruktives Handeln. Die Grup
penmitgHeder konnen durch ihre Teilnahme Bestandteil des angesammel
ten Wissens des Kollektivs werden, Heilung finden, personliche Probleme 
Josen, »ihre Moral festigen« und ein vertieftes Bewulltseio ihrer Bezie
bung zueinander und zu kosmischrn E1ementen erlangen. Die Erfahrung, 
welche die Teilnehmer gemeinsam durchleben, bietet der Gruppe auch ei
ne Orientierungshilfe im Sinne eines »Lemens durch Tun« und hilft ib
nen, mit Ungewillheiten zu leben. Das Leben, das sich diese Work.shops 
selbst geben, wird von den Tuilnehmern und ihren Gebrauchen besummt. 
So werden bei den Selbstverwalt11ngsinitiativen der Gruppe und ibren 
Problemlosungen demokratische Prinzipien beachtet. Jedes Individ.uum 
wird respektiert, wahrend die Gruppe nach Effizienz und Weisheit stre~t. 

Zu den Aspekten, unter denen der GroBgruppen-Workshop Fortschnt
te machen kann, zahlen somit H eJJung, personliches Wachstum, LOsung 
personlicher Probleme, Steigerung der Selbstachtung, verbesserte Bezie
hungen, Anpassung an Ungewifiheiten, Orientierung filr die Geme~
schaft und transpersonale BewulltheiL Die erstgenannten, die das Indiv1-
duum und die Beziehungen zwischen Einzelnen in der Gruppe betreffen, 
sind identisch mit den Ergebnissen der Zweiergruppe und der Klein
gruppe. 

Die GroBgruppe kann somit, obwoW sie auch frustrierend, verwirrend, 
ja manchma1 zum Verzweifeln sein kann, eine Lehrerin fi.lr den Suchen
den, eine Therapeutin fUr den K1icnten, eine Quelle von Alternativen ftir 
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den Problemloser und eine Inspiration filr den Kilnstler sein. Die Bssenz 
ihres schopferischen Zustands stammt meist nicht von einer Person, die 
alle Antworten hat, sondern von einer Gruppe von Personen, die wiBbe
gierig und guten Willens sind, voll Erwartung, und die Miufig nicht ganz 
realisieren, dall sich in ihrem Suchen eine Weisheit verbergen kann. 

Der kreative Zustand der Teilnebmer 

» ... denn wahre Gemeinschaft setzt Handlungsfreiheit voraus und die 
Freiheit, um seiner Mitmenschen willen auf sein Recht als lndividuum zu 
verzichten. Massen bestehen aus passiven OeschtJpfen, we/cite die g/ei
chen Bedurfnisse und Angste zueinander treiben ... . « 

Kurt Goldstein 

Auf der qruppenebene definierte Ruth Benedict »Synergie«, ein heut
zutage viel benutztes Wort, als eine Gruppe, die Selbstsucht und Selbstlo
sigkeit-miteinander verschmilzt, »indem sie deren Gegensatze und Polari
tlit so transzendiert, daJ3 die Dicbotomie zwischen Egoismus und Altruis
mus aufgelost und tiberschritten wird und eine neue und hobere Einheit 
bildet« (Maslow, 1965). Oruppen scheinen immer diese Fahigkeit gebabt 
zu baben und weiterhin zu haben, das notige Bewuf3tsein zu entwickeln, 
um StreJ3 zu vermindern, SelbstverwirkJichung zu fordern, intelligente 
Entscheidungen zu treffen, religiose und soziale Funktionen zu erfilllen, 
perzeptive und soziale Veranderungen zu begilnstigen und die Gemein
schaft aus Quellen des Wissens zu lenken uod zu unterweisen, die den ein
zeloen Menschen transzendieren. 

Bei der LOsung von Krisen und Problemen, bei der intelligenten Koor
dination ihrer uogeplanten Aktivitaten, wenn sie sich selbst Gesetze gab 
oder Ober ihre demokratischen Verfahrensweisen entschied, und beim 
Gruppenlernen in den Grollgruppen-Workshops sagte jedes Gruppenmit
glied (einschlielllich eines Protagonisten, sofern einer vorhanden war), 
was es zu sagen hatte, und jeder schien das Ergebnis zu beeinflussen. Wi
dersprUcblicbe Werte wurden, oft durch Sinnbilder, neu fonnuliert, und 
haufig wurde die Gruppenkultur verandert, wobei die schlielllichen LO
sungen innerhalb der neuen kulturellen Matrix gefunden wurden. In sol
chen Fallen funktioniert die Gruppe koMrent, effektiv, mit Weisheit und 
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mit gerechten Handlungen. Die erfolgreiche Gruppe ist nicht durch ihre 
eigene bisherige Organisation gebunden. OriginaliUlt, nicht bloBe Neu
h.eit , is~ ein K~nnzeichen ihrer Handlungsweisen. Auf der Versammlung 
fmdet Jede Stimme Gehe>r, ob vernunftig oder kriminell. Das Recht au-
13er TI'i tt zu sein, wird ebenfalls respektiert. Die Gruppe gestattet j'eder 
Person, ihren 6genen Beitrag einzubringen - gleichgultig wie unver
standlich ~r im Augenblick erscheinen mag, gleicbgtiltig au~h, wie zag
baft, heft1g oder widersprtichlich. Jede autonome Aul3erung wird inte
gr.iert, obwohl_ die Komplexitat dadurch weiter zunimmt. Ohne Kompro
rrusse zu schliel3en, entscheidet sich die Gruppe nur zu intel.ligenten 
H andlungen, die fiir das Individuum und die Gemeinschaft gerecbt, 
wachstumsfOrdernd oder heilend sind. Die Gruppe besteht bei diesenAn
lassen aus dem spontanen Zusammenwirken verschiedener Einzeloer die 
Initiative entfalten. Das Bewu13tsein, das der Einzelne von den Gruppe~mu
stern hat - den kohiirenten Gedanken und Handlungen der Gruppe; die 
von all den individuellen Gedanken und Handlungen bewirkt werden -
verleiht der Gruppe eine Selbst-BewuBtheit. Die Gedanken, Gefiihle und 
MC>glichkeiten der Gemeinschaft und des isolierten menschlicben Be
wuBtseins mogen nicht dasselbe sein; sie mogen oicht eins sein, aber sie 
sind auch nicht zweierlei. 
. Weder ein kollektiver noch ein individualistischer Standpunkt mtissen 
emgen~mmen ~erden. B~steht man auf dem kollektiven Standpunkt, 
dann kC>nnten emzelne Te1Jnehmer von der Mehrheit zur Anpas'sung ge
drangt werden, wahrend sich die Gruppe selbst blockiert. Das Ergebnis 
~<>nnten Roboter sein, aber keine Perse>nlichkeiten . Die Gruppenweisheit 
~i~k~ dann auf den niedrigsten gemeinsamen Nenner, uod individuelle In-
1hatlve und Talente werden oft vergeudet. Auf der anderen Seite ist es 
e~enso gefahrlich, auf dem individualistischen Standpunkt zu beharren. 
D1e »zutiefst personliche Perspektive« ignoriert oft die Tutsache, daf3 wir 
unentwirrbar mit anderen verstrickt sind. Obersieht man dieses Faktum 
dann_ ist ~inigkeit weniger wahrscheinlich. H abgier, Korruption, Unge~ 
rechtigke1t und Ineffektivitat sind die wohlbekannten Nebenwirkungen 
beider Extreme. 

. Wel~he Halt~ng der Teilnehmer gestattet der einen Gruppe, nicht nur 
die Le1stungen 1hrer einzelnen Mitglieder zu tibertreffen, wlihrend andere 
Gruppen enden, ohne je das Niveau der Fahigkeit eines ihrer einzelnen 
Mitglieder erreicht zu haben? Zu bedenken ware unter anderem, dal3 die 
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Teilnehmer sowohl autonom als auch zusammenwirkend intensiv beteiligt 
erscheinen. IhreErwartungen, Einstellungen, Werte, Oberzeugungen und 
ihre Fahigkejt zu einftibJsamem Verstandnis wirken sich zweifellos auf das 
Ergebnis aus. Sie sind sensibel fur die Gefi.lhle und Gedanken der ande
ren, w::thrend sie gemeinsam einem BewuJ3tseinsstrom folgen, und sie sind 
gleichzeitig sensibel gegentiber den Verhaltensmustern der ganzen 
Gruppe. 

Guter Wille 

Ein Mangel an gutem Willen bei den Teilnehmern - etwa wenn psycho
logische Techniken rigoros durchgesetzt werden oder an einer im voraus 
bestimmten Position festgehalten wird, ohne die Absicht, etwas zu veran
dern - kann die Gruppe daran hindern, konstruktiv zu funktionieren. 
Dieser Punkt wird durch den Fermeda-Workshop veranschaulicht, der 
Vertreter von drei afrikanischen Staaten zusammenftihrte, die in einen 
Grenzstreit verwickelt waren. Ein Teilnehmer bemerkte: »Es besteht kein 
direkter Zusammenhang zwischen der Entwicklung von Empathic und 
dem Ausmal3, in dem die Delegierten imstande waren, sich von der Festle
gung auf cine Politik zu befreien, die von ihrer jeweiligen Regierung in 
c;lieser Frage bereits vertreten worden war« (Okumu, 1970). 

Er fahrt fort: »Solange die Teilnehmer aus der Republik Somalia an der 
Politik ihrer Regierung festhielten, dal3 der Ogaden (in Athiopen) und die 
nordostliche Provinz (in Kenya) Somalia zugeschlagen werden sollten, 
ilberzeugte sie das Experiment von Fermeda nicht vom Gegenteil .... Mit 
anderen Worten, das Aufschlie13en des Selbst in der Trainingsphase und 
die freien und offenen Diskussionen iiber dieses Problem, seine Gr6fien
ordnung und Kostspieligkeit, sowie die Anstrengungen, die in den T-Grup
pen unternommen wurden, me>gliche Mittel und Wege zur Erzielung eines 
dauerhaften Friedens aufzuzeigen, trugen keine Frtichte.« 

Verglichen mit der Atmosphare von g~genseitigem Vertrauen und Zu
versicht in den kleinen Gruppen, wurde die Vollversammlung oder Gro13-
gruppe »zu einer Enttauschung: Viele Teilnehmer hielten blol3e Fensterre-· 
den, ein Cbarakteristikum <>ffentlicher Verhandlungen und parlamentari
scher Verfahrensweisen. Vielleicht aus diesen uod anderen, verborgenen 
Grunden fehlte das von Konsens zeugende Gruppenverhalten, das in den 
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kleinen T-Gruppen an den Tag gelegt wurde, vollig. Die Vollversammlung 
enttauschte somit die Erwartung, dal3 sie den Prozel3 einer Verbesserung 
der Kommunikation und des Verstandnisses entscheidender Fragen vor
anbringen werde<( (Doob, 1970). 

Eine der T-Gruppen machte »eiheblich gr613ere Fortschritte als die an
dere: Die Brainstorming-Sessions waren ernsthafter und produktiver, die 
Streitpunkte wurden sorgfaltiger und mit weniger Vermeidungsverhalten 
untersucht; die vorgescblagenen Ll>sungen waren spezifischer; und die 
Gruppe stand geschlossener hinter ihren eigenen Empfehlungen«. In der 
»zurtickgebliebenen Gruppe« gab es einen Teilnehmer, dessen »aggressi
ves, unbeberrschtes Verhalten, haufig unter Alkoholeinwirkung, hochst
wahrscheinlich idiosynkratisch, nicht kulturell bedingt schien. Diese 
Gruppe entwickelte niemals eine Handhabe zur Reduzierung oder Neu
tralisierung seines erratischen und manchmal kalkuliert st6renden Verhal
tens, das immer dann am deutlichsten aufzutreten schien, wennirgendein 
Fortschritt oder eine Obereinkunft greifbar war« (Doob, 1970). 

Was start, ist weder, anderer Meinung zu sein, noch gegen den Strom zu 
schwimmen oder in anderer Weise zur Gruppe beizutragen als die ande
ren. Schweigen ist zum Beispiel nicht notwendigerweise st6rend und kann 
sogar zur Funktionsfiihigkeit der Gruppe beitragen. »Obwohl sie von den 
Organisatoren und manchen der Afrikaner gelegentlich als . Belastung 
empfunden wurden, erwiesen sich die schweigenden Dissidenten in dieser 
T-Gruppe als nicbt st6rend, und die Gruppe lernte, ohne deren verbale 
Beitrage effektiv zu funktionieren.« Die Obereinstimmung des Bewul3t
seins ist etwas ZerbrechJiches. Sie isl so subtil und verletzbar, daJ3 jeder sie 
sabotieren kann, dem danach ist. Man braucht nicbt redselig, umgaog
lich, liebenswUrdig, gleichgesinnt oder herzlich zu sein, um die Einigkeit 
zu wahren, our guten Willens. · 

Personliche Stimme 

Obwohl die Niltzlichkeit der Anwendung von Metaphern wie »Organis
m us« oder »BewuBtsein« auf GroBgruppen in Frage gesteQt werden kann, 
lafit sich doch nicht leugnen, daJ3 die Grol3gruppe geschlossen handeln 
kann. Obwohl die Mitglieder der Gruppe dies durcb die Summe ihrer indi
viduellen H andJungen bewirken, geschieht dies nicht unbedingt <lurch 
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den koordinierten Einsatz ahnlicher Gedanken und Gefiihle oder in 
Ubereinstimmung mit pers6nlichen Motiven. Die Tuilnehmer kOnnen ver
schledene Wertvorstellungen und recht unterschiedliche Gefilhle in bezug 
auf ihre Handlungen haben. Die Sum.me ihrer Handlungen bewirkt j~ 
doch eine Gruppenaktion. 

Tutsachlich stellt die Grol3gruppe den Prozel3 der »individuellen Selbst
definition« zum Teil wieder her, der <lurch die kleine Gruppe zurilckge
drangt werden kann.(19> In der Grol3gruppe kann jemand seine eigenen 
Oedanken und Reaktionen formulieren, nicbt eine Gruppenreaktion. Ob
wohl die Autonomie des Einzelnen offenkundig ist, gestattet die Grol3-
gruppe ihm nicht die Illusion, Aul3enstehender zu sein. 

Autonomie I Bescheidenheit 

Die hier v'rrsuchte Beschreibung stellt nicht dar, wie Menschen sein sol/
ten, sondern wie sie in konstruktiven Perioden auf den Versammlungen 
erscheinen. Die intensive Beteiligung der Grupperunitglieder am kreati
ven Krisenmanagement, am L6sen von Problemen und an der Selbstver
waltung scheint von widersprilchlichen Bewu13tseinsaspekten begleitet zu 
sein, die gleichzeitig im Individuum auftreten. Einen Aspekt kann man 
als Autonomie bezeichnen. Die Person ist nthig zur Selbststeuerung, zu 
unabhangigem Denken und Handeln, sie drilckt in ihren Reaktiooen auf 
die Gruppe ihre unverwechselbaren Gedanken, Meinungen, Oberzeugun
gen und Wahrnehmungen aus. Sie kann eine separate Identitat aufrecht
erhalten und persbnliche Werte, Gefiihle und Gedanken in einem grOBe
ren Kontext als blol3 dem gegenwartigen Augenblick erleben. So verk6r
pem Julie und Anthony in dem an frilherer Stelle zitierten Beispiel 
Autonomie, indem sie sich der Tendenz zur EinmtHigkeit widersetzen: 
»Moment mal. Das erscheint mir aJs Individuum nicht richtig«. Wenn der 
Gruppenenthusiasmus zur Ungerechtigkeil tendiert, dann ware ein Aus
druck voo Autonomie: »lch werde mich an diesem Unternehmen nicht 
beteiligen und fordere die Gruppe auf, nacb einer Alternative zu suchen«. 

Fast paradoxerweise ist ein solcher Mensch auch imstande, voll im Au
genblick zu leben und auf Stolz und ein Gefilhl personlicher Bedeutung 
zu verzichten, um sich an et was hinzugeben, was ihn selbst transzendiert. 
Diesen Aspekt wollen wir als Bescheidenheit bezeichnen. 
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Wer entschieden seine beste ldee filr eine U>sung eines ernsten Pro
blems der Gruppe vorbringt und dann seine ldee, Oberzeugung, Doktrin, 
Wahrnehmung zugunsten einer in diesem Augenbllck Oberlegenen zu
rilckzieht, der wOrde die Konvergenz von Autonomie und Bescheidenheit 
an den Tag legen.<20l 

Bescbeidenheit 

In ihrer gewOhnlichen und in der hier intendierten Bedeutung bezeich
net »Bescheidenheit« ein unpratentiOses Fehlen von Stolz oder Selbstbe
hauptung. Das englische Wort fiir Bescheidenheit - humility - ist von 
»humus«, Erde, abgeleitet. Das Wort »human« hat diese1be Wurzel wie 
»humility«, und die Eigenschaft der humility ist zutiefst human. 

Wie bereits erwahnt, sind die Teilnehmer bei intensiven Begegnungen in 
der Grofigr~ppe ~t ~iner Verengung der Aufmerksarnkeit auf einen Spre
c~er, auf eine w1chtige Frage, auf ein schwieriges Dilemma, oft bei ge
dlimpfter Beleuchtung, zweifellos Bedingungen ausgesetzt, die eine 
Lockerung der »generalisierten ReaUtlitsorientierung« bewirken. Sich zu 
gestatten, in einen anderen BewuOtseinszustand zu gelangen, ist ein 
Aspekt von Bescheidenheit. 

Das ~~sitive Ergebnis dieses Zustands ist die Flihigkeit, seine korperli
che Agihtat und Kraft zu steigern und im Falle van Krisen in der GroO
gruppe seine Konzentration, Wahrnebmung, Einsicht und Kre~tivitat zu 
schiirfen - um das Kollektiv zu beraten und vor Schaden zu bewahren. 

Was man Bescheidenheit nennt, ermOglicht es dem Einzelnen sich dem 
schopferischen Potential verschiedener BewuBtseins- oder Geis~eszustlin
de zu offn.en, die kritischen Fahigkeiten zu entspannen und auf Meinun
gen und Oberzeugungen zugunsten uberlegenerer zu verzichten um die 
Gruppe fairen und intelligenten LOsungen sowohl filr Einzelne wi~ filr das 
Kollektiv anzunahern. Sie gestattet dem Geist, »die Besonderheiten der 
Umstande, die Beschrankungen und UnzuverHlssigkeiten der Sinne« zu 
ui:igehen, u~ »ZU einer prinzipiellen Wahrheit der Materie« zu gelangen. 
~1ese ~~che1den~eit laBt eine freiwillige Unterordnung der eigenen Indi
v1duahtat unter die Notwendigkeiten der Gruppe zu. Das Individuum ist 
bereit, sich zu verandern . Es ist flihig, auf Ungeduld und einfache Ant
worten zugunsten eines aufmerksamen Wartens zu verzichten - bereit , 
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zu fo1gen oder zu ftihren oder stillzubleiben.<2'' 
In diesem Zustand ist der Betreffendc imstande, ungebunden an eine 

bestimmte Form zu leben : in einem Augenblick keine strukturierteo T1l· 
tigkeiten zu bevorzugen, in einem anderen eine hochorganisierte Struktur. 
Da sich LOsungen, die zuvor funktioniert haben oder in anderen Gruppen 
erfo1greich waren, nicht notwendigerweise auch in einer anderen Situa
tion bewahren, mu.13 die Person auch auf ihre aus frilheren E rfahrungen 
gewonnenen Erkenntnisse verzichten urid mit Zweifeln und Angsten Je
ben, aber ohne sich von diesen beherrschen zu !assen. 

Die bedeutungsvolle Begegnung eines Menschen mit einem anderen ist 
ein Teil dieser Bescheidenheit. ZwischeT'menschliche Verschmelzung hat 
Erich Fromm (1956) a1s »das machtigst.e Bedurfnis des Menschen« be
zeichnet. »Sie ist die fundamentalste Leidenschaft, die Kraft, welche die 
Menschheit, den Clan, die Familie, die Gesellschaft zusammenhlilt. Unfa
higkeit, sie zu erlangen, bedeutet Geisteskrankheit - oder Vernichtung 
- Selbstvernichtung oder Vernichtung des anderen.« 

Obwohl nicht alle Gruppenmitglieder voneinander angezogen sein mo
gen und nicht jeder E inzelne bewundert bzw. gemocht wird, erlaubt die 
Bescheidenheit, die Existenz jeder Person zu akzeptieren, wie man die 
Welt akzeptiert, ohne entscheiden zu wollen, ob man ihr glauben kann 
oder nicht. Menschen sind imstande, sich an die Stelle des anderen zu ver
setzen und die Bedeutung der (verba1en und nonverbalen) AuOerungen ei
ner Person sowohl fil r das Individuum wie auch filr die Gruppe zu spilren. 
Negative Gefiihle werden als eine Realitlit und nicht immer als ein Vor
spiel zu destruktivem Handeln akzeptiert. Unterschiedliche Deutungen 
derselben Phanomene werden benutzt, nicht um einen Streit zu nabren 
sondern als Grundlage fiir Erfindungen. Bin Weg wir{l gefunden, um wi: 
dersprtichliche Fakten unter einen Hut zu bekommen. 

Autonomie 

Ohne Bescheidenheit zur Oberwindung von Schwierigkeiten fehlt es der 
Gruppe an Kreativitat; ohne Autonomic, um widersprilcbliche Gefilh1e 
auszudri.lcken, fehlt ihr die Spannung von Kreativitat. Gruppen sind so
wohl zu destruktiven a ls aucb zu konstruktiven Handlungen fahig. Eine 
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Gruppe von Menschen ist immer anfallig fiir gedankenloses Verbalten. 
))Verstand und Argumente(<, schreibt Le Bon (1908), »sind unflibig, gegen 
bestimmte Worte und Formeln aufzukomrnen. Diese werden in Oegen
wart einer Menscbenmenge feierlich ausgesprochen, und sobald sie er
klungen sind, ist ein Ausdruck von Respekt auf jeder Miene erkennbar, 
und alle Kopfe sind gesenkt.« 

Dieselben Bedingungen, die zu einer Lockerung der generalisierten Re
alit:itsorientierung der Teilnehmer ftihren und die Moglicnkeit von Kreati
vitlit eroffnen, konnen aucb <lurch Schwacbung der Kritikflihigkeit der 
Gruppenmitglieder den Weg bereiten for tarichte Anpassung oder gar Po
belverhalten. Diese Bescheidenheit kann manipuliert werden, wenn der 
Einzelne auf eine »dynamische, veranderliche, praktikable und nutzliche 
Art von kognitiver Reaktion« auf »bestimmte Arten von pluasenbaften 
und abgedroschenen Gedanken (verzicbtet), die er nicbt bereit ist, kritisch 
zu untersuchen« (Schein et al., 1961, S. 262). Zweifellos sind wir alle an
fallig fi.ir diese Tundenz. Die leidenschaftliche Antifaschistin Simone Weil 
(1951) sagtc eingedenk der Notwendigkeit, vor ihren eigenen Schwlichen 
auf der Hut zu sein: »!ch bin mir eines sehr starkeu Herdentriebs bei mir 
selbst bewullt. Von Natur aus neige ich dazu, mich sehr leicbt beeinflus
sen zu Lassen, vor allem von jeder Form von Kollektiv. Ich wei13, dall ich, 
wenn ich in diesem Augenblick eine Gruppe von 20 jungen Deutschen vor 
mir hatte, die im Chor Nazilieder singen, in einem Winkel meiner Seele 
sofort ein Nazi werden wiirde ... ; es ist falsch, ein ' Ich', aber noch schlim
mer, ein 'Wir' zu sein. « 

Menschen, die nicht filr H ypno.;e anfallig sind, klagen darilber, dall sie 
auJ3erstande seien, die Situation-aJs-Ganzes zu vergessen. Die Absurditat 
der Suggestionen komme ihnen zwangslliufig zu Bewulltsein, und sie stel
len sich vor, was Freunde nachher von ihnen denken werden (White, 1941). 
Manchmal beklagt sich ein Teiln~bmer eines GroJ3gruppen-Workshops, 
daJ3 er sich nicht »auf das Erlebnis einlassen« k~nne, oder daB »die Leute 
ihre Gefiihle nur vorzutauschen scheinen«, daB er nicht zu einem Tuil deD 
Gruppe werden konne. Das ist Autonomie: Zuviel davon hindert einen 
daran, sich auf eine Erfahrung eirzulassen und aus der Teilnahme zu Jer
nen; ein Zuwenig la llt eioen zum Opfer emotionaler Ansteckung werden. 

Aber wie Meerlo (1956) bemerkte: »Jedes Individuum hat zwei gegen
satzliche Bedilrfnisse, die gleichzeitig wirksam sind: das Bedilrfnis, unab
hangig, ich selbst zu sein, und das BedO.rfuis, nicht ich selbst zu sein, 
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liberhaupt niemand zu sein, geistig-seelischem Druck keinen Widerstand 
zu leisten. Das BedUrfnis, nicht aufzufallen, zu verschwinden, und von 
der Gesellschaft geschluckt zu werden.« 

Au~onomi~ mit ihrem isolierten, pers(jnfichen Standpunkt schil tzt ge
gen ~1e En~w1cklung von »ergebenen O laubigen«. Die private Perspekti
ve: dte zu e~er langerfr~stigen ~ichtweise Uber den unmittelbaren Augen
blick und seme Attrakttonen hmaus fahig ist, stellt unter Umstanden die 
Ziele, die Grundwerte und Verfahrensweisen in Frage, die die Gruppe 
steuern. 

Die Gruppe braucht diese Haltung, um fair und fruchtbar zu funktio
nieren, obwoh.1 es den Anschein haben kann, dall die Mitglieder die sie 
auJ3ern, in Widerspruch zurn kollektiven Willen stehen. Bin aut~nomes 
rn~vid.uum betracht~t »die Welt aus seinem eigenen, unabhlingigen 
Bhckwmkel, es sagt die Wahrheit so, wie es sie siebt, und halt somit seine 
Augen und Ohren im Interesse der Gesamtgesellschaft offen« (Milosz, 
1985~. . \ . . 

Mit d1eser kntischen Perspektive ist der Betreffende auch weniger in 
Gefabr, »von Effizienz verschlungen« oder »dem boheren Wohl geop
fert« zu werden bzw. sich unter Druck setzen zu !assen, zu einem »korrek
ten« Mitglied der Oesellschaft zu werden. Sowohl als Kritiker wie auch als 
enthusiastischer Teilnehmer Uber das Iuteresse der Gruppe zu wachen und 
dieses zu respektieren, ist keine einfache Aufgabe. Man weil3 nie ob man 
das Richtige tut. Dennoch mull man seine Kraft dafilr aufwende1; zu tun 
was man for richtig halt (Autonomie) und gleicbzeitig einen Zi~fel d~ 
~weifels beibehalten, bereit, wenn die Evidenz dafilr spricht, gegen seine 
e1genen ldeen und sogar deren Grundsatze zu handeln (Bescheidenheit). 
Zwangslaufig wire! man dadurch gelegentlich in Widerspruch zu seinen 
Freunden und anderen Gruppenmitgliedern geraten und allein dastehen. 

Wenn man imstande ist, seine eigenen OefilWe des augenblicklichen 
Dramas der Gruppe zu erleben, und sich g/eichzeitig grollerer Zusarnmen
~lioge des Lebens aullerhalb der Versammlung bewul3t ist, dann wird man 
s1ch der allgemeinen Ernporung gegen die Gewalt anschlieJ3en konnen, die 
einem Gruppenmitglied angetan wurde, aber man wird auch dafilr sor
geo, daJ3 der wahre Schuldige zur :Rechenschaft gezogen wird und kein w1-
schuldiger Passant. 

Obwohl Bescheidenheit bewirken kann, dal3 man sich auf einen Zu
stand der Zeitlosigkeit und des Vergessens persoolicber Wonsche einliiJ3t, 
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setzen Autonontie, Mut, Verantwortungsbereicschaft und 1ntelligenz ein, 
um gedankenlose Resignation zu verhindern. Diese Balance von Autono
mie und Bescheidenheit ist es, was Dubos (1981) in seinem praxisorientier
ten Aphorism us auf den Punkt gebracht hat: »Lebe individuell, handle in 
deinem naheren Umfeld, aber betrachte die Dinge aus globaler Per
spektive«. 

Indem sich die Mitglieder dem Einflu/3 der Gruppe Uberlassen, ent
spannen sich ihre kritischen Fahlgkeiten, und es verringern sich die Unter
schiede zwischen mir und dir; die Gruppenmitglieder konzentrieren ihre 
h6chst sensible Au fmerksamkeit auf das einigende Band: das empfindsa
me Zuhoren bei Aul3erungen von Schmerz oder Freude, das zutiefst ent
spannende Schweigen, den Weg zur Wiederherstellung in einer personli
chen Krise, die Konzentration zur LOsung eines Problems, die Intuition 
filr die Selbstverwaltung. Jedes Mitglied wird zum Fuhrer bei der Uber
windung von Krisen. Das Ergebnis wird wie das Bild eines Puzzlespiels 
von jedem Einzelnen beabsicbtigt und mit Spannung erwartet, und jeder 
Efozelne tragt dazu bei, aber es ist keinem der daran Beteiligten bekannt. 
»Eine unsichtbare Hand«, um Polanyis (1959) Metapher ftir wissen
sch.aftliche Entdeckungen zu verwenden, steuert den Prozel3 auf die ge
~emsa~e Entdeckung eioes verborgenen »Bildes« des Systems der Dinge 
hm. In Jeder Phase des Prozesses ist die kompetenteste Person, namlich 
diejenige mit dem richtigen »Puzzleteil«, die Anfilhrerin der Gro13grup
pe. Das :mige?de Band ist die A~fgeschlossenheit jedes Einzeln~n filr Ge
legenhe1ten, emen neuen »Mosrukstein« einzuftigen und zu eioem umfas
senderen und klareren Verstandnis zu gelangen. Im Gegensatz zum Puzzle 
mit seinen ausgestanzten Fertigteilen hat das »Bild« der Gruppe wahr
scheinlich alternative DarstellungsmOglichkeiten und wird durch den 
Gruppenprozel3 erst erschaffen. 

Obwohl die Teilnehmer auch Individuen sind, konnen sich die unter
schiedlichen PersOnlichkeiten um das einigende Band konzentrierten Be
wul3tseins sammeln . Der durch die Mitgliedschaft in einer Gruppe ausge
lOste Bewul3tseinszustand kann so weit diszipliniert werden, dal3 man bis
her unverbundene Gedanken ntiteinander verknilpft und zu uberrascben
deo Einsichten in komplexe Fragen gelangt. 

Bescheidenheit und Autonomic sind zwei Seiten ein und derselbeo 
Mi.lnze. Wer sie zu verbinden weill, ist fahig, sich zu au/3ern, ist tuzide und 
hat Konturen, under handelt gleichzeitig in spontaner Kongruenz im Rah-
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men eines intelligenten, fruchtbaren Kollektivs von Menschen. Der Teil
nehmer ist, wie Konner (1985) ein Stammesritual der Kalahari beschrie
ben bat, »gleichzeitig exotisch mit sich selbst beschaftigt und heroisch 
selbst/os«. Die Kombination dieser beiden Eigenschaften dient weder 
ausschlie/3Jich dem Privaten noch dem Universellen; sie stellt sich dem Le
ben mit der Energie der E rwartung, aber mit wenigen Erwartungen. Sie ist 
nicht interessiert an Chaos oder Egozentrik. Sie ist in der Gruppe daran 
interessiert, eine Gemeioschaft zu sein, nicht, »eine Gemeinschaft zu bil
den«. Es ist anzunehmen, dal3 das Streben nach »Einigkeit« oder der Ver
such, »eine Gemeinschaft zu schaffen«, das Gegenteil bewirken wilrde. 
Im Gegensatz zur Oblichen Erwartung sorgt diese Autonomic filr die Ge
schlossenbeit des Ganzen; und diese Bescheidenheit sorgt fOr individuelle 
Ausdrucksm6glichkeiten wie filr Wachstum.<22> 

Nach dem Grollgruppen-Workshop 

Nach ihrer Rilckkehr nach H ause berichten die Thilnehmer an Work
shops manchmal, dal3 sie mit ihrer Familie, ihreo Freuoden und ihrer Ar
beit nicht klarkommen. Sie mogen ihren Angehorigen und Freunden wie 
Fremde erscheinen, und es mag ihnen schwerfallen, in ein Routineleben 
zuruckzukehren. Die Geflihle, die sie erleben, siod nicht notwendigerwei
se neu, aber der Workshop kano einige ihrer engeren Oberzeugungen ge
starkt haben. 

In chinesischen Umerziehungsprojekten, in religiosen Kulten, in »Schu
lungsseminaren«, lauter Aktivitaten, die auf die Kondjtionierung mensch
licher Verhaltensweisen und Einstellungen abzielen, sind die Teilnehmer 
nicht nur verpflichtet, offentliche Gestandnisse abzulegen und sich eioer 
lndoktrinjerung zu unterziehen; die Erleichterung, die sie empfinden und 
die als Beweis von Spiritualitat gewertet werden kann, wird auch durch 
Nachfolgetreffen, »Fortgeschrittenenserrinare« oder )>Unterstutzungsgrup
pen« verstarkt. In Wesleys religiOser Bewegung wurden zum Beispiel die 
Konvertiten, »sobald sie in den grol3en Versammlungen bekehrt worden wa
ren, in Gruppen von nicht mehr a ls zwolf aufgeteilt, die einmal wl>chentlich 
zusammenkamen, um uber Schwierigkeiten zu sprecheo und sich detailliert 
mit ihren Problemen auseinanderzuset.Zln. Unter der Filhrung eines 'Klas
senleiters' setzten sie ihre Indoktrinierung fort« (Sargant, 1957). 
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Klinische Psychologen legen of~ Wert auf Nachfolgeverfahren zur Un
terstiltzung von Verlinderungen, ':lie in intensiver psychotherapeutischer 
Behandluug erzielt wurden. Was klinische Psychologen als )>Nachfol
geuntersttitzung« ansehen, kann auch als Konditionierung betrachtet 
werden. R. Lifton (1961) bat in bezug auf Gehirnwaschepraktiken be
merkt: »Was wir aJs Zwang und Manipulation empfinden, betrachten die 
chinesiscben Kommunisten als eine moraliscb erhebende, harmonisieren
de und wissenschaftlicb therapeutische Erfahrung«. 

Ein Therapeut berichtet Uber eine seiner Patientinnen, die an einer )>Be
wul3tseinsbildungsgruppe« teilnahm. lhre anf~nglichen Fortschritte -
Befreiung vom Gefiihl der Entfremdung und Bestatigung ihrer ldentiU1t 
- wurden durcb regelmal3ige Treffen verstarkt. Nacb einem Jahr wurden 
die Tuilnehmerinnen dieser Gruppe jedoch gertigt, wenn sie attraktiv aus
sehen wollten oder gem etwas ftir einen Mann taten. »Lliuterung ihrer Ge
ftihle«, schreibt Sabo (1975), »Loyalitat zur Gruppe, kurz eine rigide Mo
ral, begann an die Stelle der ursprtinglichen Bestatigung ihrer ldentiUlt zu 
treten«. Diese Art von Unterdrilckung kann sich an einem Feind darstel
len, an einem Ideal, an einem Glauben, prak:tisch an allem. In GroBgrup
pen-Workshops besteht die Tendenz, die freie Aul3erung von Gefiihlen in 
den Mittelpunkt zu stellen. In Nachfolgegruppen konnten es irgendwel
che Eigenschaften eines »idealen Menschen« sein. 

Wenn man bedenkt, mil. welcber Leichtigkeit Menscben durch Oruppen 
und ibre Organisatoren wissentlich oder unwissentlicb unter Druck zu set
zen sind, konnte es nacb meiner Ansicht sogar unethisch sein, Nacbfolge
aktivitaten zu bietcn, insbesondere Untersttitzungsgruppen zur Verstar
kung von Veranderungen, die durch einen Grol3gruppen-Workshop her
vorgerufen wurden. Wir sollten nicht auf Konditionierungen oder Ver
stl!rkung von Konditionierungen aus sein, sondem auf Veranderungen, 
die zu einem Bestandteil des gewt:>.hnlichen Lebens der Betreffenden wer
den. Ein wirklich selbstgesteuerter Mensch bedarf keiner systematischen 
»sozialeo Verstarkung«, um seine reale Lebenssituation zu verandern, 
falls er dies wi.inscht. Man sollte nicht durch psychologische Konditiooie
rungsmethoden einen Keil der Versrarkung zwischen den Gruppenteilneh
mer und seine Familie treiben.<-23

) 

Was wir braucben, ist ein vertieftes Versrandnis voo grol3en Gruppeo, 
ihreo Vor- und Nachteilen, ihren Wirkungen, ihrer Beziehung zu Tbera
pie und Lemen. 
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Schon sehr frtib wurde bei der Arbeit mit diesen GroBgruppen-Work
sbops erkannt, dall viele der positiven Ergebnisse sowohl der Einzel- als 
auch der KJeingruppenpsychotherapie dabei ebenfalls realisiert wurden. 
Seither ist es zu einer verbreiteten (und wie ich glaube, bedauerlicben) 
Praxis geworden, Workshops in Hinblick darauf zu bewerten. So hielt 
zum Beispiel u. a. Carl Rogers 1986 Grol3gruppen-Workshops in Europa, 
Stidafrika und der Sowjetunion ab. Obwohl die Hauptziele dieser Veran
staltungen stark voneitfander abwichen, stUtzte sich Rogers bei der Bewer
tung des Erfolgs stark auf die Aussagen einiger Tuilnehmer, die sehr posi
tive Erfahrungen machten (Rogers, 1986). 

Kommt eine positive Erfahrung unerwartet? Nein. Aber dasseJbe gilt 
auch fur eine negative. Die geringe Forscbung, die die Tuilnehmerreaktio
nen nach einem personenzentrierten Grol3gruppen-Workshop untersucht 
hat, deutet darauf hin, dall es, obwohl die meisten nicht negativ urteilen, 
aller Wabrscheinlichkeit nach einige wenige Thilnehmer geben wird, die 
ihre Erfahrung aul3erordentlich gut bewerten, und ein paar andere, die ex
trem enttauscht sind (Barrett-Lennard, 1977; Bozarth, 1980). 

Eine GroBgruppenerfahrung, die ihren Tuilnehmern als Ind;viduen 
nicht in konkreter Weise nutzen kann, sollte definitiv nicht als ein Erfolg 
betrachtet werden. Wenn auf der anderen Seite nichts weiter vorzuzeigen 
ist, aJs dal3 sich einige Leute (vorhersagbarerweise) besser und einige 
schlechter filhlen, sol! man dies als einen Erfolg werten? 

Im Grunde bieten Grof3gruppenbegegnungen den Tuilnehmern die 
MOglichkeit zu viel mehr: zu einer muJtidimensionalen Erfahrung des 
Lemens durch Tun, die viel rcicber ist als eine verwasserte personliche 
Psycbotherapie oder ein blol3es offentliches Forum, um Meinungen zu 
verkUnden. Wir sollten Hingst darilber hinaus sein, tiber die Erkenntnis zu 
staunen, dal3 Burger soundsovieler Nationen, die in soundsovielen Spra
chen sprechen, eine gemeinsame Tugung tiberleben konnen. Wie oft mils
sen wir lernen, dall »die Leute dort drtiben genauso sind wie die Leute 
bier«. Was bat die Begegnuog sonst noch geleistet? Wir milssen Uber die 
Ergebnisse dieser Grof3gruppen-wo'rksbops noch viel mehr in Erfabrung 
bringen, als wir bis jetzt wissen. 

Diese Bemerkungen dienen nicht der Absicht, Grol3gruppen-Work
sbops abzuwerten oder ihre Organisatoren zu kritisieren. Im Gegenteil, da 
es so viele Dinge gibt, die gro13e Gruppen fertigbringen k6nnen (ob sie 
nun als »Workshops«, »Foren«, »Konferenzen«, »Kongresse« oder was 
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auch immer bezeichnet werden), wiinsche ich mir eine umfassendere Aus
wertung und damit ein breiteres und besseres Verstandnis dieser Veran
staltungen. 

Menschen in groI3en Gruppen befolgen Rituale, erweitern ihre gewohn
lichen Fahigkeiten, stellen vielleicht ihre geistig-psychische Gesundheit 
wieder her, fOrdern die pers6nliche Entwicklung, verbessern ihre sozialen 
Beziebungen, erwecken transzendentale Sehnsi.ichte und schaffen es viel
leicht auch, sich selbst zu fi.ihren, ihre Probleme zu losen und UngewiI3-
'heiten ertragen zu lernen. 

Welcbe Dimensionen konnten ausgewertet werden? lch wtirde ebenso 
wie Rogers mit der personlichen beginnen. Wie erfolgreich wurden indjvi
duelle Ziele erreicht? Die Ziele der Organisatoren? Es ware falsch zu sa
gen, dal3 Grol3gruppen-Workshops immer eine therapeutische Wirkung 
erzielen. Ebenso ware es falsch zu sagen, dal3 diese niemals eintritt. Viel
leicht kann man sich darauf einigen, dal3 die Gruppe, wie ein Kollege von 
mir behauptet, kein effizientes Instrument zur F6rderung pers6nlichen 
Wachstums ist. Aber ist sie denn dafur gedacht? So oder so ware diese Di
mension zu erforschen. Wie erfolgreich wurde, wie in der Zweiergruppe, 
die Diskrepanz zwischen dem Selbstkonzept eines Teilnehmers und seiner 
organisrnischen Erfahrung reduziert? Was konnten andere Gruppenmit
glieder oder Angehorige des Tuilnehmers seiner Bewertung personlicher 
Veranderungen hinzufiigen? Haben die Teilnehmer etwas i.iber ihren 
Starrsinn, ihren Konkurrenzgeist und ihre Passivitat gelernt? Haben sie 
gelemt, wie leicht sie zu beeinflussen sind, inwiefern sie sich in der Grup
pe anders fi.ihlten als allein, haben sie ihr Bedtirfnis nach Aufmerksamkeit 
oder ihre Flexibilitat kennengelernt, ihre Kooperationsbereitschaft, ihre 
Ehrlichkeit, ihren Respekt fiir andere, ihre Fahigkeit, anderen zu helfen, 
ihre Kreativitat? Sind sie sich ihrer Angst var Kontakt mit anderen und ih
res Verlangens danach bewul3t geworden? lhrer Fahigkeit, den Fortschritt 
der Gruppe zu block.ieren sowie ihn zu fordern? Haben sie die Gruppe ge
recht gefunden? Ungerecht? Launenhaft? Haben sie erlebt, daI3 ein Indi
viduum im Hinblick auf die Entscheidungen der Gruppe sowohl hilflos 
als auch allmachtig sein kann? Haben sich die Teilnehmer autonom und 
mit der Gruppe eins geftihlt? Vielleicht kann·Freuds Kriterinm angewen
det werden: Haben die Einzelnen jetzt mehr Freude an der Arbeit, der 
Liebe und am Spiel? Dies konnten einige der Fragen sein, die es zu erwa
gen gilt. 
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Die zwischenmenschliche Dimension konnte ebenfalls ausgelotet wer
den. Wie erfolgreich wurde die zwischenmenschliche Kommunikation 
verbessert? Bin wieviel »gro13eres Verstandnis des Selbst und anderer« 
wurde erzielt? Wie haben sich die personlichen Beziehungen - sowohl 
innerhalb aer Gruppe a ls auch iiber diese blnaus - verandert? Wie gut 
wurden zwischenmenschliche Konflikte gelost? 

Bei solchen kaum strukturierten Veranstaltungen ist die Gruppe ge
wohnlich gefordert, sich selbst zu verwaJten. Wie erfolgreich war sie bei 
dieser Selbstverwaltung? Wie effizient hat die Gruppe Probleme gel6st, 
mit denen sie konfrontiert war? Wertkonflikte? Die friedliche Beilegung 
eines Streits iiber die Brlaubnis zu einer Bandaufzeichnung (oder die Un
fahigkeit zu einer solchen l..Osung), und zwar in einer Weise, die Vielfalt 
nicht verhindert und Tuilnehmer nicht dauerhaft frustriert, kann bedeut
samer sein aJs die Formulierung von ResoJutionen. 
Wie flexibel war die Kultur aer Gruppe? Wie erfolgreich war die Gruppe 
bei der Umwandlung der Kultur in eine angemessenere Form, die den 
wechselnden Bedi.irfnissen der Teilnehmer entsprach? 

Wie effektiv konnte die Gruppe-als-Ganzes lernen oder sich mit Unge
wijJheiten abfinden? Reagierte die Gruppe mit den primitiven Jnstinkten 
einer Herde, mit der logischen Prazision eines Geschworenengerichts oder 
wie bei der Selbstbehauptung einer Nation? Hat sie l nstinkte, Logik, 
Durchsetzungsfahigkeit, Intuition in klugen und wirksamen Handlungen 
eingesetzt? Hat sie auf die Verbesserung sozialer Organisation und Bezie
hungen hingewirkt? Hat sie die Funktion von Medizin erfi.illt (indem sie 
mithalf,. das Wohlbefinden ihrer Mitglieder zu erhOhen), von Wissen
schaft (indem sie Probleme loste), von Regierung (indem sie Entscheidun
gen traf) und von Religion (indem sie iluen Mitgliedern half, ihr Dasein zu 
begreifen)? Was wurde de facto von der Gtuppe geleistet? 

Auf welcher Ebene wurde transpersonale Bewujltheit bei den Tuilneh
mern bewirkt? Die Thilnehmer an GroI3gruppen-Workshops werden sich 
neben auI3ergewohnlichen prophetischen Erkenntnissen oft ihrer Bezie
hung zur Gruppe, zur Oesellschaft, zur Menschheit bewuI3t. Sie konnen 
nicht nur der Grundmuster der Gruppe, sondern auch der Grundmuster 
ihres Lebens gewahr werden. Ober ein Erkennen des Lebens und des To
des, des »Einsseins«, eines erftillten Friedens und andere religiose Mani
festationen wird haufig berichtet. Was ist der Unterschied zwischen echter 
Spiritualitat und kiinstlichen Emotionen, die von der Grofigruppenerfah-
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rung hervorgerufen werden? Wenn die Grup~e zur Ford~r~g »int~rkul
tureller Verstandigung« einberufen wurde, wie gut hat s1e d1eses Ziel er
reicht? Ging es um »Konfliktlosung«, wie erfolgreich war sie dabei? Wur
den die Ziele der Organisatoren ebenfalls verwirklicht? 

Bei dcr Vornahme solcher Bcwertungen wi.irden die personlichen Be
richte von Teilnehmern eine wichtige Rolle spielen. Bericbte von Kollegen, 
Freunden, Angehorigen konnten ebenfalls verwendet wer~e~. Dru:uber 
hinaus konnten Berichte von teilnebmenden Beobachtern, die s1ch nut der 
LOsung menschlicher Grundfragen befassen, hilfreich zur Bewertung der 
oben erwahnten Gemeinschaftsaspekte sein. Was diese Gesamtbewertung 
betrifft konnte man auch andere Formen der Beobachtung in Betracht 
ziehen. 'Die Grofigruppenveranstaltung hat einen genauen Anfang und 

i ein Ende, aber sozial, psychologisch und kulturell ist sie verflochten ~t 
einem standigen Strom menschlicher Ereignisse. So konnte man zu~ Be1-
spiel beobachten, was wann und wo physisc~ geschie~t. :°arilber ~naus 
konnte man auch die sozialen Bedeutungen d1eser Ere1gmsse analys1eren. 
Weiter konnte man die konzeptionellen und mythischen Aspekte, welche 
die Aktivitaten umgeben, so studieren, wie man westafrikaniscbe Tanze 
studiert (Williams, 1971). 
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Anmerkungen 

(I) Die Initialoren dieser Grollgruppen-Workshops waren Natalie Rogers, Carl 
Rogers, John K. Wood, Allan Nelson und Betty Meador. Nach den Workshops 
des ersLen Jahres wandten sich Nelson und Meador anderen Dingen zu, des
halb wurde der Mitarbeiterstab umgebildet. In den n!chsten sechs Jahren be
stand er im Kern aus Nata(je Rogers, Carl Rogers, John K. Wood, Maria Bo
wen, Maureen Miller O'Hara, Jared Kass und Joanne .Justyn. David Aspy ge~ 
hOrte dem Stab eines Workshops an, und Dick und Marion Vittitow nahmen 
an diesem und einem weiteren Workshop teil. 

<
2
> Um manche der Erkenntnisse verallgemeinern zu k6nnen, wurde die MehrzaW 

der Episoden einer Form von Workshop entnommen, die an den folgenden Or
ten entwickelt wurde: La Jolla, Kalifornien (1974); Santa Cruz, Kalifomien 
(1974); Oakland, Kalifornien (1975); Ashland, Oregon (1976); Sagamore, New 
York (1977) in den Vereinigten Staaten, und in Rio de Janeiro, Brasilien (1977) 
sowie Nottingham, England (1978). Ich habe an Grollgruppen-Workshops in 
Brasilien, England, Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland, Holland, 
Ungaro, Italien, Mexiko, den Philippinen, Portugal und der Schweiz sowie in 
vielen Teilen der USA einschlielllich Hawaii teilgenommen. 
Die hier geschilderte Form von Workshop verschwand etwa um 1980. Spielar
len davon werden jedoch irnmer noch veranstaltet. So hat zum Beispiel Rogers 
an Grollgruppenveranstaltungen in Osterreicb, SOdafrika, Ungarn sowie in 
den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion teilgenommen. Diese Veranstal
tungen batten nicht den gruppenzentrierten Charakter der Workshops, denen 
icb meine Beispiele entnommen babe, obwohl sie zweifellos viele derselben Ei
genschaften aufwiesen. 

Da es mit Ausnahme einiger Meinungsbefragungen von Tuilnehmern (Bozarth, 
1982; Barrett-Lennard, 1986) fast keine Forschung Ober diese Grollgruppen
Workshops gibt, beschreibe ich meine eigenen Beobachtungen und Wahrneh
mungen. Es wird bier ein Ansatz der Gruppenarbeit prasentiert, mit dem ich 
vertraut bin, um die Sphiire meiner eigenen Erfahrungen abzustecken. Damit 
wiJI ich nicht nahe)egen, daB dies der einzige Ansatz isl, der inte!Jigente und 
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kreative Gruppen begleitet, ebensowenig, dall die beschriebenen Gruppen an
deren ahnlichen Veranstaltungen notwendigerweise tiberlegen seien. Jch glaube 
jedoch, da/3 viele der hier dargelegten Beobachtungen auch auf andere GroB
gruppenbegegnungen anwendbar sind. Die hier beschriebenen Gruppen waren 
weit davon entfernt, vollkommen zu sein. Ich vermute, da6 det Einflull des 
menschlichen Geistes und Verhaltens, der durch das Zusammensein von Men
schen zustandekommt, starker ist als jeder »Ansatz«. 

<3> »Gemeinschaft« ist ihrer Definition nach ein Miteinander von Menschen, die 
dieselben Rechte und Privilegien oder gemeinsame Interessen haben. Deshalb 
k6nnen wir trotz ihrer vortibergehenden Narur diese Grollgruppen-Workshops 
als Gemeinschaften bezeichnen. Es sind insbesondere Gemeinschaften zu:m 
Lernen. 

<
4
> Das folgende Beispiel illustriert die Risi ken, wenn die Veranstalter als Beobach

ter fungieren und eine fixierte psycbologische Perspektive aufrechterhalten, 
von der sie sich bei ihren Jnterventionen leiten !assen. 
Im Jahre 1969 wurde in den italienischen Alpen ein Workshop rnit dem Ziel ab
gehalten, verbaltenswissenschaftlicbe Ansatze auf die friedliche U5sung von 
Konflikten anzuwenden. Ich babe an diesem Treffen nicht teilgenommen. Der 
ausgezeichnete, dctaillierte Bericht des Organisators veranschaulicht jedocb ei
nige der Fallgruben, die den Veranstaltern von Grollgruppen-Workshops 
drohen. 
Aus den Llndern Somalia, Athiopien, Kenya, drei benachbarten Nationen, die 
in einen Grenzstreit verwickell waren, wurden flihige und einfluJlreiche Vertre
ter eingeladen. Die Teilnehmer wurden zu einer Grollgruppe zusammengefallt, 
die nach dem »Thvistok-Modell« funktionierte, und zu mehreren Kleingrup
pen, die dem »NTI.r bzw. Bethel-Ansatz« folgten. Es wurden also ebenso wie 
in den hier beschriebenen Gro6gruppen-Workshops sowohl Kleingruppentref
fen als auch Grollgruppenversammlungen abgehalten. 
Die Tuilnehmer warfen den Veranstaltern vor, sich manchmal ausweichend zu 
verhalten, sich wllhrend des Workshops meistens auf Distanz zu halten und die 
Tuilnehmer zu behandeln, als waren sie Versuchskaninchen in einem Experi
ment. Die Mitarbeiter gaben selbst zu, >micht immer die Nuancen dessen mit
bekommen zu haben, was ihnen die Teilnehmer sagten; auch stiellen die Bera
ter durch ihre Intcrventionen gelegentlich unbeabsichtigt Tuilnebrner vor den 
Kopf«. 
Ein Teilnehmer macht die folgende Bemerkung Uber die Kontrolle durch den 
Mitarbeiterstab: » Die Trainer, die eine hochst psychologiscbe Deutung von 
Selbsterkenntnis von sich gaben, betrachteten ldeologie als etwas, was sie nicbt 
nil.her berilhrte, und lenkten daher die Aufmerksamkeit von den wirklichen 
Absichten Einzelner ab. Angesichts dieser Einschrankungen k6nnen die Akti-
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vitaten der Teilnehmer nur als Resignation oder blolles Mitspielen mit der 
Oruppe und der Methode betrachtet werden, nach der sie geleitet wurde .... 
Sowohl die Art und Weise, wie die Diskussionen organisiert wurden, und die 
Art und Weise, wie die Teilnehmer auf dieses Arrangement eingingen, schlos
sen jedes crnsthafte Engagement aus{< (Doob & Foltz, 1973). 
Indem sie ihre eigenen Werte durchsetzten (daJl ldeologie unwichtig sei), und 
der Gruppe n.icht gestatteten, angemessene Werte zu formu lieren (die auch eine 
entsprechende Beachtung von Ideologie batten einschliel3en kOnnen), trugen 
die Organisatoren dazu bei, eine echte Auseinandersetzung der Gruppe mit ih
rem Konflikt zu verhindem. Die Gruppe hatte keine Chance, ihre eigencn Me
thoden zu entwickeln, welche die regionalen 'Nertvorstellungen und kulturellen 
Unterschiede, den historischen Kontext und andere Faktoren berUcksichtigt 
batten, die den aktuellen Disput umgaben. Die Gruppe konnte deshalb in den 
Endphasen des Workshops nur auf enllauschende politische Mittel zurUck
greifen. 

Wenn die Organisatoren den Tuvistok-Ansatz und ebenso, wenn sie den »perso
nenzentricrten Ansatz« mit der Binstellung benutzen, im Besitz a ller LOsungen 
fUr die Oruppe zu sein - mag ihnen dies bewullt sein oder nicht -, dann wird 
die Gruppe zweifellos daran gehindert, ihr Selbstverwaltungspocencial auszu
schopfen. Durch Respektierung der sch<lpferischen Fahigkeiten der Teilnehmer 
und durch den Einstieg mitder H altung: »Sc'.1auen wir, was wir zusarnmen tun 
k6nnen«, gelang es den bier beschriebenen Grollgruppen-Workshops oft bes
ser, aus der Gruppe und ihrea M6glichkeiten Nutzen zu ziehen. 

<
5> Obwohl die Veranstalter, indem sie Autoritat an die Gruppe abtralen, die uner

wtinschten (sowie die erwUu schten) Effekte direkter Manipulation der Teilneh
mer vermieden, blieb die M6glichkeit indirek!:er Manipulation welter bestehen. 
Die Verwirrung, welche sicherlich durch die Weigerung der Veranstalter ausge
lOsc wurde, in konventioneller Weise zu fiihren bzw. einzugreifen wie in einer 
Therapiegruppe, hat moglicherweise die Suggestibilitat der Teilnehmer erh6ht. 
Jerome Frank (1961) hat in bezug aur evokat1ve Therapien (Erinnerungsthera
pien) bemerkt: »Die konsequente Weigerung des Therapeuten, die aktive Filh
rung zu Ubernehmen, schafft eine mehrdeutige Situation fur den Patienten, der 
nur eine vage Vorstellung davon hat, was er tun soil, wie lange er bei etwas blei
ben soil und wie er wissen kann, wanner fertig ist .... Die entstehende Unklar
heit kann die beeintlussende Macht (des Thenpeuten) steigern .. ., (da) man in 
einer vieldeutigen Situation gezwungen ist, eine J(Jarung zu versuchen .... In 
dem MaJle, in dem jemand in einer Situation nicht allein cine klare Erwar
tungshaltung aufbauen kann, neigt er dazu, sich an andere um Orientierung zu 
wenden. Dies kOnnte den Befund erklliren, daJl Verwirrung die Suggestibilitllt 
erhoht«. 
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Die Veranstalter der hier bescbriebenen Gm/lgruppen-Worksbops versuchten, 
unootige Verwirrung zu reduzieren, indem sie den Tellnehmern ihre Absichten 
bekanntgaben - sowoW zu Beginn als auch wiihrend der Versammlungen. Sie 
gaben zu, was sie Uber den ProzeO, den alle miterlebten, wuOten und, was sie 
nicht darllber wuf3ten. Sie partizipierten daran. 
Die Organisatoren benahmen sicb anders als die herkOmmlichen nichtdirekti
ven Gruppenleiter. Sie ilbernahmen Verantwortung filr die Vorbereitungen, die 
sie filr den Workshop getroffen ha.ten, und fiir ihr Verhalten wahrend dessel
ben. Sie stellten sich und hiellen nkht Distanz. Sie gaben sogar kecke Antwor
ten; gelegentlich stritten sie untereinander oder mit Teilnehmern. Sie traten in 
den Dialog ein, au13erten ihre Meinungen und GefUhle, reagierten spontan auf 
neue Situationen und verbieJteo sich im allgemeioen nicht anders a.ls im »ge
wohnlichen Leben«. Sie schlossen ,,;ich nicht aus den Erfahrungen aus, an de
nen andere Gruppenmitglieder bet,.jligt waren. Wenn die Umstande eine Ver
anderung des Bewulltseins bewirkten, dann setzten sich auch die Veranstalter 
dem aus. 
Diese entbusiastische Teilnahme weckt andere Zweifel. FOrdert man dadurch 
nicht faktiscb die Akzeptanz der · - erkJarten oder unerklarten - Ziele der 
Teiloebrner? Vielleicht. Das Korrekliv, das jedoch funktioniert haben dilrfte, 
ist ein offenes und standiges Aufnebmen von Kritik an alien Aspekten des 
Workshops, seinen Veraostaltern und seiner Organisation. 
Andere Quellen von AmbiguiUit kOnnten damil zu tun haben, dall die Leiter 
bzw. Veranstaller nicht leiten. Auf3erdem erwartet die Gruppe von den Tuilneh
mern, daB sie sprechen (das heillt, ihre Erfahruog in linearen Mustern symboli
sieren), aber nicht, da/l sie intellektualisiereo (das heif.lt, in logischer Weise 
Symbole bilden). Die Probleme der Gruppe bewirken ein intensives BedUrfnjs 
zu begreifen, wahrend die Teilnehmer gleichzeitig aufgefordert werden, sich 
von Gedanken, Worten, Emotionen zu losen. Sei spontan I Mit solchen Para
doxa hat auch der Gro0gruppea-Workshop zu kampfen. 
Ambiguitat kann jedoch auch ihr eigenes Korrektiv enthalten. So wurde zum 
Beispiel beobachtet, dall Ambiguitat den Eindruck verhindert, daB die Tuil
nehmer selbsl das zustandebringen sollten, was von den Organisatoren des 
Workshops vcrlangt wird (Orne, 1962). 

<6> Als die Entdeckungsfreude der Mitarbeiter, ihre Einhaltung sorgfiiJtiger Aus
leseverfahren, ihre Vermeidung kommerz.iel1er Einflilsse, ihre sorgfaltige Vor
bereitung durch Beseitigung von Fraktionsbildungen und Problemeo in ihren 
eigenen Reihea nachzulassen begannen, wurde das lnstitut aufgelOst. 

<
7
> Asch (1951, 1952) studierte in einer Reihe von Versucben die Wirkungen des 

»Gruppendrucks«. Eine Reihe von »Komplizen« des Versuchsleiters hatte die 
Aufgabe, bei einfachen Wahrnehmungstests einmiltig falsche Urteile zu fallen. 
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£hr Zweck war, die Offentlichen Aussagen der Versuchsperson zu beeinflussen. 
Etwa ein Drittel der Teilnehmer an dem Experiment schlossen sich dem Urteil 
der Mehrheit in ihrer Oruppe an. Weno jedoch nur eine einzige andere Person 
der Vp zustimmte, dann wurde diesem »Nacbgeben gegentiber der Mehrheit« 
rnit grof3er Sicherheit ein Riegel vorgescboben. 

t3l Von vielen Abschnitten voo Workshops siod Film-, TV- und Tonbandaufzeicb
nungen gemacht worden. Meines Wissens wurde in drei Landero je ein Film 
Uber einen ganzen Workshop gedreht. Abgeseheo von einigen kurzen Vortra
gen und Demoostrationen von Rogers ist keiner dieser Filme je geschnitten und 
in brauchbarer Form prasentiert worden. 

C9l Jorge Luis Borges witzelte einmal, Demokratie sei »ein Aberglaube an Statisti
ken«. Dieses ScWagwort gewinnt bei den Beratungen der Gro/lgruppen
Workshops Bedeutuog. Nach grUndlichen Diskussiooen, an denen sowohl Ge
danken a.ls auch GefUhle beteiligt siod, wahlen die Gruppenmitglieder oft in 
scheinbarer Obereiostimmung eine Alternative, obwohl es klar ist, dall bei der 
Beendigung einer Auseinandersetzung durch eine Abstimmung die Statistik 
die Tuilnehmer in solche mit Vorbehaltcn von jenen ohne Vorbehalte trennt. 
Rein aullerlich mag man Einigkeit signalisieren, wtthrend bei der inneren Zu
stimmung weiterhin Unterschiede bestehen. 1st es mOglich, den Aberglauben 
an die Wissenschaft obne Unlerdrilckung durch die Reali tat eioes Konsenses zu 
ersetzen? 

<101 Es war crheiternd, Berichte von anderen zu hOren, die ihre Veraostaltungen 
nach dem Muster dieser Workshops ausrichteten. Grundsatze wie, »die Grup
pe nicht z.u manipulieren« und »der Intuition zu folgen«, wurden oft nur dem 
Na.men nach befolgl. Bei einem Programm teilte der Stab die Thilnehmer in 
kleinere Gruppen auf, cine Gruppe filr jeden vorhandenen Leiter, und legte die 
Namenslisten in der Mille der Grollgruppe auf den Boden. Wie es mir ein Mit
arbeiter schilderte, »schlenderten die Teilnehmer quasi intuitiv umber, warfen 
im Vorllbergehen einen Blick auf die Listen und begaben sich dann in ihre Ver
sammlungsrliume«. 

O•l Obwohl die Losung den ilblichen Vorgang einschloll, einen Ausschul3 zu bil
den, war die Motivation daf(ir nicht, zeitraubende Frustration zu vermeiden; 
die Orollgruppe hatte bereits die sich im Kreise drehenden Debatten mitge
macht, die fUr solche Versammlungen typiscb sind. Das Motiv war, dem Kind 
eine allzu belastende Konfrontation mit der Grollgruppe zu ersparen. Da alle 
Fraktionen im AusschuO vertreten wareo, wurden <lessen Entscheidungen von 
der Grof3gruppe nicht in Frage gestellt (wie ebenfalls Ublich). 

(•
2
> R. Shetdrake (1981), ein POanzenphysiologe und angesebener Wissenschaftler, 
hat zur Erklarung solcher Philnomene die Hypothese der kausalen Formation 
aufgestellt. Die Hypothese geht davon aus, dall »morpbogenetische Felder 
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(ebenso wie andere Felder in der Physik) eine kausale Rolle in der Entwicklung 
und Aufrechterhaltung von Systemformen auf alien Ebenen der Komplexitl!t 
spielen«. Oiese Hypothese wilrde voraussagen, daO Aufgaben, dfo von einem 
Gro13gruppen-Workshop bewaltigt werden, der in Zeit und Raum von einem 
zweiren Grollgruppen-Workshop getrennt ist, auch von diesem zweiten Work
shop gemeistert werden. 

<13
> Marvin, wie er hier genannt wird, berichtete einige Jahre spater, daJ3 er durcb 
das Studium dieser Erfahrung und sein Nachdenken darUber ein besseres Ver
standnis von sich und seiner Beziehung zu seiner Frau erlangt babe. 

<
14

> Viele Menschen werden sehr nervOs, wenn »von der Gruppe« die Rede ist. Ein 
befreundeter Psychologc sagte einmal: »Was mi ch an Kollektiven beunruhigt, 
ist die Erkenntnis, dall sie keine Aussageo machen oder Standpunkte interpre
tieren; our Einzelne tun das. Einzelne stellen das Kollektiv hOher als das Indivi
duum und sprecheo dann filr dieses. Kollektive haben, soweit ich bemerkt ha
be, kein Gewissen. Sie habeo deshalb auch keine innere Stimme, nur Binzelne 
kennen diese. Wer sich ftlr das Ganze interessiert, wllrde gut daran tun, die pri
viligierte Position des Einzelnen zu verteidigen.« Obwohl Kollektive nicbt ihre 
. Standpunkte interpretieren, schaffen sie diese durch ihre Handluogen, und auf 
dieselbe Weise machen sie auch Aussagen. Ich teile das Unbehagen meines 
Freuodes gegenilber Individuen, die das Kollektiv hOberstellen als das Indivi
duum und vorgeben, for das erstere zu sprechen. Dies ist jedoch ein Problem 
der Iodividuen, nicht des Kollektivs. 
Manche Kulturen unterstreichen nicbt das Recht des lndividuums auf personli
che Au13erung, auf einen eigenen Karper oder Geist, auf einen eigenen Raum. 
Das Konzept eines autonomen lndividuums mull in soziozentrischen Kultureo 
als »bizarre Iclee« erscbeinen, bedeutet es doch, »das Selbst vom interdepen
denteo Ganzen abzutrennen und es zueinem Leben der Isolierung und Einsam
keit zu verdammen« (Kakar, 1978). 
Aufier in besonderen Fallen, woes angebracht ist, erscheint es nicht produktiv, 
entweder das lndividuum oder das Kollektiv anzuklagea. Kierkegaard wird 
haufig mit dem Ausspruch zitien: >>Die Menge ist Unwahrheit«. (Auch mein 
Freund zitiert ihn.) Aber Buber (1957) antwortete: »lch weil3 nicht, ob Kierke
gaard recht hat, wenn er sagt, dall die Menge Unwahrheit sei - ich wtirde sie 
vielmehr als Nicht-Wahrheit bezeichnen, da sie (un Gegensatz zu mancheo 
ihrer Herren) nicht im mindesten gegen die Wahrheit ist«. Jede Warnung vor 
der Gruppe, meinte Buber, k6nne nur ein Vorwort zu der »eigentlichen Frage 
an den Einzelnen« sein. 

(ts) Ein Beispiel der Gedanken und Gefilhle eines Menschen, nachdem er dazu ver
leitet wurde, vor einer groJ3en Oruppe mehr zu sagen, als er wollte, findet sicb 
in Slack (1985). 
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(16) Man hat entdeckt dall Resultate erzielt werden konnen, indem man Emotio
nen der Furcht und Wut provoziert, nicht in Zusammenhang mil tatslichlichen, 
sondern mit vorgestellten Ereignissen. So wurde zum Beispiel ~inem Patient~n, 
der in einer Panzerschlacht zusammengebrochen war, suggenert, dall er sich 
den Weg aus einem brennenden Panzer freikampfen mUsse. Sein A~sbruch von 
Angst und Wut ftihrte zu einem emotionalen Kollaps, gefolgt von ~mer drama
tischen Besserung seiner nervosen Symptome. (Erwilhnenswert 1st, da~, den 
Berichten zufolge, wenig gewonnen wurde, indem man einen melancbolischen 
Patienten zum Weinen brachte.) 

(t7) Auf negative Aspekte dieses Phanomens wurde ausfilhrlich von Tl·~tter (1915) 
eingegangen, der daran erinnerte, dall das Wort »Mob« von mob1lus v11lg1~s 
(fahrendes Volk) kommt. Worauf es mir hier ankommt, ist eine Erklarung, die 
auch die positiven Aspekte einschliellt. . 

OBJ In Brasilien versetzen sich die Medien haufig in nance (selbst betm ersten 
Mal), einfach, indem sie sich ein paar Mal um die eigeoe Achse drehen (Good
man, Henney & Pressel, 1974). Wie ich auf den Philippinen erlebte, konnen ge
Ubte Medien nach weoigen Augenblicken der Konzeotration und eioer ruckar
tigen Bewegung des Kopfes in eine Trance gelangen (Belo, 1960) . 

(19) Dies ist einer der Hauptkritikpunkte an Encounter-Gruppen (Koch, 1970). 
(20) Koestler (J 978) hat von zwei entgegengesetzten »Thndenzen«. beim t-.:tenschen 

gesprochen : der »fendenz zur Selbstbehauptung.« und der »mtegra.uven Ten
denz«. Nach dieser Auffassung ist jeder von uns em »holon«, d. h. wu behaup
ten unsere Individualit:it als eigeostlindiges Ganzes, aber auch als ein Bestand
teil eines grOBeren Ganzen. Hier babe ich es vorgezogen, an diese Beziehung~n 
vom subjektiven Standpunkt aus heranzugehen, da die meisten Gruppente1J
nehmer ihre Erfahrung so verstehen. Der wichtige Aspekt jeder Betrachtung 
dieser Beziehungen ist ihre intelligente AuOerung - n!lmlich, sowohl dem In
dividuum angemessen als aucb dem grolleren Ganzen. Der scbOpferiscb~ Zu
stand scheint weniger zu bedeuten, daJ3 eine Tundenz die Oberhand Ober dte an
dere gewinnt, als dal3 beide Tendenzen vollstandig einen gemeinsamen Aus
druck finden· vielleicht stellt dies ein »Drittes« dar. Es ist mOglich, cine solche 
Bewulltseins~paltung zu einer gleichzeitigen Handlung zu verschmelzen. Hirst, 
Neisser und Spelke (1978) stellten fest, dall man zwei Personen, die sich ftir de~ 
Versuch gemeldet hatten, mH entsprechender Obung beibringen konnte, m1t 
normalem Tempo und Verstandnis einen Tuxt Uber ein Thema zu lesen und 
gleichzeitig Uber ein anderes Thema zu schreiben. 

(11) Le Boo (1908) meint, dall die Menge nkht von der Zahl abhlinge, sondern v~m 
»Verschwinden bewufiter Personlichkeit«. Zweifellos findet in der Gruppe eme 
Verriogerung der »bewullten Personlichkeit« start, genauso wie es in d~r lsolie
rung zu einer Verringerung der >>bewuBten menschlichen Verbundenheit« kom-
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mell kaon. Bin scbe>pferiscber Zustand kann existieren, weon sich die Tuilneh
mer einer Gruppe gleichzeitig sowobl ibres individuelleo wie ihres sozialen 
Selbst bewuBt sind und die besten Eigenschaften beider einbringen kOnnen. 

(22> Dem Paradigma des »multiplen Bewu13tseins« zufolge (Ornstein, l986) konnte 
man sagen, da13 das Steuerzentrum des Gehirns, das die Filhrung an andere 
Zentren abgetreten bat, die ftlr kooperalive Aufgaben wie ProblemlOsen geeig
neter sind, gleichzeitig weiterfunktiooiert: Der Betreffende benutzt dann mehr 
als eine Bewuf.ltbeit auf einmal ! 
'fypisch fiir die Autooomie isl auch die »Kongruenz« des Therapeuten in der 
Zweiergruppe, fOr die Bescheidenheit das »einfiibJsame Verstiindnis« und das 
»bedingungslose Annehmen«. Die im Grol3gruppeo-Setting gewonnenen Er
kenntnisse Uber ihre Kombination konnen auch in die Zweiergruppe mitge
nommen werden. 

<231 Mil diesem Argument mochte ich nicht unbedingt die Nachfolgebehandlung 
fiir Patienten kritisieren, die psychotherapeutische Behandlung erhalten, deren 
Intention es ist, Verhaltensweisen zu verlindern und zu verstlirken. Meioe Kri· 
tik richtet sich gegen die Anwendung vielleicht niltzlicher psychotherapeuti
scher Gepflogenheiten auf Menschen, die sich nicbt fUr Psychotberapie ent· 
schieden haben und von einer solchen Behandlung ungilnstig beeinflul3t wer
den kOnnten. Das Gelernte in den Kontext der sozialen Beziehungen eines 
Menschen zu integrieren, ist keine Kleinigkeit. Tutsachlicb definiert Caplan 
(1981) geistig-psychische Gesundheit folgenderma13en: l>Die Fahigkeit eines 
Menschen, seine Probleme in einer realiU\tsbezogenen Weise innerhalb des 
Rahrnens seiner Tradition und Kultur zu losen«. 
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- und Evolution 19 f, 75 f, 113, 129 f, 193 - 202, 223 
- als Familie 27, 205, 206 f 
- und Handeln 21 f, 75 f, 83, 95, 121 ff, 146, 151, 162 f, 178 ff, 183, 

189, 205 f, 228, 246 f 
- und ihre lnteraktion 101, 103, 118 f, 123 f, 180 ff, 193 - 202, 227, 

247 f, 264 f 
- und ihre Kooperation 21, 75 f, 85, 98, 101, 104, 116, 122 f, 128, 

129 ff, 146, 156 f, 173, 175, 177 f, 182, 200 f, 203, 208 ff, 226 ff 
- und ihr Leiter 30, 65, 70 f, 85, 100 f, 103, 106, 113 f, 123 f, 124 f, 
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155 ff, 203 f 
Spannungen in der Oruppe 26 f, 84, 101, 105, Ill, 119 ff, 178 ff, 200, 

225 ff, 228 f 
- in der Vorstellung ihrer Mitglieder 24, 85, 91, 93 f, 126 f, 137, 161 f, 

172 f, 227 f 

Gruppendynamik, Angewandte 265 f 
s. auch unter Encountergruppe 
l".-1ame I verschiedene Bezeichnungen 28, 30, 32 f , 34, 93, 265 
T-Gruppen 29, 34, 249 f 

Gruppenpsychotherapie 
siehe unter: Personenzentrierter Ansatz in der Zweier-, in de,r Klein-

gruppe und in der Grol3gruppe 
Definition 32, 35 
Namen/Bezeichnungen 26, 32 f, 34, 85 
Geschichte der - 24 ff, 145 ff 
Ziele und Wirkungen der - 35 ff, 91, 93, 122 f, 125, 129 ff, 137 f, 146, 

155 ff, 179 ff, 186 f, 202, 223, 234, 245, 247 f, 257, 258 
- und Erziehung 33, 137, 156, 181 f, 205 f, 226 f, 247 
- und Ftihrung 265 f 
- ohne Gruppenleiter 136, 178 f, 218 f 
Sozialsystem in der - 103, 105 f, 123 f, 128 ff, 156, 183 f, 225 f, 246 f, 265 
Gruppenklima 107, 122 f, 125, 162, 173 f, 178 ff, 181, 184, 202, 208-215, 

225 f, 246 
- und Konformismus 99 f, 130, 136, 225 ff, 247 
verschiedene Ansatze der -

Psychodrama 26, 32, 208-215 
psychoanalytische - 24 ff, 27 f, 29 f, 103 
analytische - 27, 37 
Gruppenanalyse 27, 32 
- bei Adler 27 
klienten-zentrierte - siehe unter: Personenzentrierter Ansatz 
Verhaltenstherapie in der Gruppe 32 f 

gemeinsame Phanomene der verschiedenen Ansatze der - 31 r; 75 f, 
208 ff, 246 f 

Forschung 88, 100 f, 133 f, 135 



Individualtherapie I Eim:.eltherapie, s. unter: Personenzentrierter 
Ansatz in der Zweiergruppe 

K/eingruppe, s. unter: Personenzentrierter Ansatz in der Kleingruppe 
klienten-zentriert, s. unter : Psychotherapie 

Kultur 72 ff, 83 f, 109, 172 f, 202 r; 241 
Gruppe und - 113 f, 130, 177, 184 f, 214 f, 262, 265 f 
kulturelle Rituale und Therapie 48, 76 f, 84, 94, 233 f, 241 f 
- der Gruppe 76, 129 ff, 178 f, 182, 184 f, 189, 200 ff, 215, 226, 228 f, 

261 
Gestaltung des Raumes ffu die Therapie 81, 145 

Personenzentrierter Ansatz in der Zweiergruppe 141 
s. auch unter: Psycbotherapie, klienten-zentriert u. personenzentriert 
Grundziige der Therapie in der Zweiergruppe 80 ff 
die therapeutische Beziehung in der Zweiergruppe 87 f, 114 ff, 182, 220 f 

kann nicht »gemacht« werden 83, 104, lll ff, 121, 162, 208 ff 
als Ritual? 84, 104, 118 f, 246, 187 f 
Kunstgriffe in der - 99 f, 111 f, 113 f, 163, 202 
Offenheit 104, 114, 118 f, 162, 165 f, 173, 181 f, 200 f, 203 f, 205, 
220 f 

Beispiel 70 f 
Grenzen der therapeutischen Arbeit in der Zweiergruppe 85, 92, 103, 

119, 182, 200 ff 
Grenzen in der Auffassung der Therapie in der Zweiergruppe 84 ff, 

208 ff, 260 
Vergleiche der Therapie in der Zweiergruppe mit derjenigen in der 

Kleingruppe 21, 92, 96, 103 f, 104 f, 118 ff, 122 f, 124, 131 ff, 142, 
193 -202, 246 
Gro13gruppe 150, 156, 158 ff, 162, 178 ff, 183, 198 ff, 203 f, 205, 
208 ff, 223, 245, 247, 258 

Personenzentrierter Ansatz in der Kleingruppe 
s. auch unter: Encountergruppe und unter : Gruppenpsycbotherapie 
Ziele 140 ff 
Anzahl der Mitglieder 92, 128 f, 143 
Zusammensetzung (nicht zu bomogen) 128 f 
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Klienten - ihre Mtiglichkeiten 111 
Therapeutisches Lemen 113 f, 11 ~ f, 11 7, 120 f, 126, 138, 141 f 

Soziales Lemen 126, 128 f, 132 
dilrfen neue VerhaJtensweisen Uben 113, 115 f, 140 f 
brauchen keine Rolle zu spielen 105, 116 f 
Kontakte verbessern 140 f 
uber eigene tiefe Geftihle sprechen 116 f, 132, 141 
Empathie gegenilber anderen 105, 115 f, 133 f 
Selbstexploration 117, 125, 141 , 149 f 
Experiencing eigener Gefiihle 125 

Therapeut I Leiter (Facilitator) in df!r personenorientierten Klein-
gruppe 104 ff, Ill ff, 117 ff, 124 f, 142 

ist nicht >>Vorsitzendern 106, J38 
gibt sicb nicht als »Experte« 114 
ist bereit, selbst zu lernen 114 
kann und will nicht alles im voraus planen 124 f, 131 
versucht eine Verbindung vom »Hier-und-Jetzt« und »daruber 
hinaus« 108 f, 114, 124 
ist bemilht um ein intuitives Erfassen des Gruppengeschehens 106 f, 
111, 131 ff 
lafit der Interaktion der Gruppe mOglichst freien Lauf 104 ff, 112, 
115 f, 124, 121 f 
seine Empathie 114 ff, 117, 132, 141 f 
Echtheit und Selbstkongruenz 108, ll 1 f, 113 f, 117 ff, 120, 122, 
142 
ist bemilht, die Klienten zu akzeptieren 106, lll, 122 f 
sucbt dabei den Bezugsrahmen im Erleben des Klienten 106, 111, 
113, 116 
mul3 nicht jede Situation (sofort) verstehen 107, 112, 121 f 
sucht das Gruppenklima zu ftirdern 107, 125, 131, 142 
Mitteilung personlicher Probleme 108, 118 f 
Au13erung negativer Gefiihle 120 
seine etrusche Verantwortung 138-40 

Therapeutische Beziehung 114, 116, 117, 132, 142 
Interaktion 103, 106, 109 f, 112, 116, 119 ff, 126, 141 f 

die Mul3ere Beteiligung der Milglieder 104 
»schtipferisches Umfeld« 107, 122 f, 142 
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Offenheit 104, 113, 120 f, 131, 141 
gegenseitiges Sich-Annehmen 121 -124, 139 
Komplexitat des Gruppengeschehens 106 f , 109, 117, 119, 130 
Aggressionen 105, 120, 131 
Frustration 107, 120, 132 f 

Beispiele 104 f, 108-112, 115 f, 119-121, 132 f 
Grenzen filr die Arbeit in Kleingruppen 136, 138 
Forscbung 88, 92, 144 
Vergleiche des Geschehens in der Kleingruppe mit demjenigeo in der 

Zweiergruppe 21, 92 f, 102 f, 104 f, 118 f, 122, 132, 141 f, 193 - 202, 
246 
GroBgruppe 21, 146, 149-152, 164 f, 178, 181 f, 189, 228, 230 f, 
246, 251, 258-260 

Personenzentrierter Ansatz in der Grojlgruppe (Grojlgruppen-Workshop 
bzw. »Community for Learning«) 

Entwicklung zum Grol3gruppen-Workshop 145 -147, 157, 187, 205 f, 
263 
6rtlicbkeit 145, 155, 245, 263 
Dauer 146, 158, 193, 222 
Anzahl der Teilnehmer 145, 163 f, 188 
Zusammensetzung der Mitglieder 145, 147, 155, 158 f, 161, 267 
Ausfuhrlicher Bericht uber den Verlauf 152-174, 180- 183, 189-208, 
214 -222 

weitere Beispiele 178, 183-186, 208-215, 227-229, 249 f, 264-266 
Vorbereitung des Workshops als erste Ailfgabe des Mitarbeiterstabes 155 f, 

255 
Vorbereitungssitzung des Stabes 155 - 158 
Abstimmung ilber die eigenen Erwartungen 148, 155, 224 
Organisieren der Einladungen M7 
Sorge ftir gute aul3ere Voraussetzungen zur gemeinsamen Arbeit 148, 
155, 189, 266 
gemeinsame Abstimmung zu den Erwartungeu der Bewerber 148 
Abschatzung der sozialen lmplikationen 156, 189 
evt.e Nichtannahme von Bewertem 147, 155, 174 
ethische Aspekte 258, 266 
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Die Veranstalter (Mitarbeiter, Leiter) 183, 200, 208 - 210, 266 f 
ihre Ziele / Zwecke / WertvorsteUungen 155 ff, 181 f, 184, 189, 202, 
206, 207 f, 227 f, 246, 255, 259, 266 
Fiihrungsstil 149, 156, 158, 179, 188 f, 197 f, 200, 203 205 f 
255-257, 265 J • 

V~rzicht auf eine permanente Filbrungsrolle 149, 156, 162, 180 f 
ffilschen sich als Mitglieder in das Geschehen 149 158- 160 266 f 
bereit, selber zu lemen 151 f, 155, 158, 185, 205, 221, 255, 260 
bieten den Teilnehmem Moglichkeiten der Zusammenarbeit an 162 
197- 199 ' 

sorgen ftir die personlicbe Moglichkeiten der Tuilnehmer 148 155 
159, 189, 270 • • 

fordern konstruktives Lemen 151, 155 f, 177, 180 184 186 189 
246-248, 258 ' , • J 

Echtbeit 149 f, 164, 166, 189, 198, 200 
Empathie 149 f, 197 f 
Akzeptanz 149 f, 200, 205, 255 f, 265, 270 
Vertrauen auf die Krafte der Orollgruppe 263, 281 f, 183, 188 f 
Selbstvertrauen 156 f, 198, 205 f 
Hinwendung zurn »Hier-und-Jetzt« der Oruppe 155 f 188 200 
219 ff, 255 ' • • 

abwagen: Was kann die Gruppe / der Binzelne? 176, 186, 198, 200 
208 ff, 223, 250 f • 
Beacbten der leitenden Metapbern 206, 247 f 
personliche innere Einheit mit der Gruppe 219 ff, 247 f, 225 
Reflexion: forderliches Handeln unterlassen? 224 f 
Gefi1hle der Enttauschung 216 f, 227 f 
eigene Grenzen erkennen 156, 181 f, 184 
Verhaltnis zu den anderen Mitarbeitern 

Vertrauen 157, 179, 205 f 
Offenheit 205 f, 266 

Dberpri.ifuog des bisherigen Erfahrungen in personeazentrierten 
kleineren Gruppen 147, 200, 246, 259 

Die Teilnehmer I Mitglieder 
ihre Ziele 31, 146, 165 f, 178 f 
personliches Wachstum /Selbstentfaltung 146, 158 f, 160, 165, 
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172, 246, 260 
und soziale Interaktion 146, 161, 170, 172 f, 179, 181 f, 184 ff, 192, 
201, 205, 207, 212 f, 231, 250 f 
Kontakte verbessern/ aufbauen 173 f, 181 f, 227 f, 246, 260 f, 267 f 
suchen nicht Therapie i. e. Sinne 148, 160 f, 201 ff, 265, 
Einstellungen der - 146 f, 161, 171 ff, 204 f 
Erwartungen der - 148, 160 f, 162, 172, 181, 256 f 
Bedtirfnisse der - 159 f, 170, 172, 173 f, 178 f, 181 f, 208 ff, 231 
briogen bestimmte Problem- und Verhaltensmuster rnit 152, 157, 
176, 187 f 
ihre Geftible zu der Erfahrung, daf3 sie nicht »gefiihrt« werden 
149, 162 f, 166, 200, 225 f, 265 f 
Empathie I verweilendes »Mitfilhlendes Verstehen« 149 f, 173 f, 
181 f, 191 ff, 199 f, 201 f, 211, 215, 248 f, 256 
werden als Personen angenommen 149 f, 161, 168, 170 f, 173 f, 
184, 191 f, 194 f, 199-202, 211, 218, 247 f, 253 
Offenheit 165, 179 f, 191 f, 211 f, 216, 247 f 
einige - brauchen Therapie 193, 270 

lnteraktion 
mehr Freiheiten und Aktivitaten der Tuilnehmer 150, 155 f, 164 f, 
181 f, 247 f 
aber alle sind verantwortlich 161, 166 f, 181, 202, 211 f 
das »Hier-und-Jetzt« der Gruppe 184 ff, 201, 207, 211 ff 
Strukturierung 179 f, 181 f, 187 f, 191 ff, 203 f, 227 ff 

ErOffnung / Beginn 147, 155 
das erste Miteinander 149 
die Eroffnungsversammlung 157 f 
die Grol3versammlung (d. Plenum) 146, 157 f, 162 ff, 183, 200 f, 
227 f 
Kleingruppen in der GroJ3gruppe 179 f, 201 f, 208 ff, 223, 227 f, 
264 
Ausschtisse 180, 204 f, 227 f, 267 f 
Brainstorming-Sitzung 180 f, 250 

Setting 161 f, 179 ff, 183, 222 f 
Auf und Ab 165 f, 171 f, 175 .• 200 ff, 230 f 
wiederkehrende Streitpunkte 172, 178 f 
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Entscheidungen treffen 166, 171 f, 177 f, 180- 185, 188 f, 201, 
204 f, 208 f, 227 f, 261, 267 
Krisen 194 f, 198 f, 200 f, 207 f, 211 f, 227 f 
Gruppendruck 166 f, 184, 214 f, 226, 265 f 
Ausagieren personlicher Gefilhle 208 f, 213 
Aggressionen 166 f, 170, 178 
Frustration 162 f, 166, 170, 175-179, 198, 200, 219, 225 ff 
Rituale 245 
Kritik 181 ff, 227 f 

Anpassungen 234 f, 253 f, 266 f 
Beeinfluf3barkeit 229 f, 233 ff, 253 f, 266 f 
wechselnde Bewul3tseinszustande 232 f, 235 f, 239 f 
Diskrepanzen in der Auf3erung von Meinungen 225 ff, 230 f, 247 f 

·der GruppenprozeB 149, 155 -158, 162 ff, 170, 175, 178 ff, 181 ff, 201 f, 

208 ff, 256 
Risiken 30 f, 84 ff, 177 f, 189, 227 ff, 229 f, 258, 264 f 
die therapeutische Beziehung 149 f, 156, 158, 161, 181 f, 201 f, 213 f, 255 f, 

265 f, 270 
Grof3gruppe und Tberapie im engeren Sinne 259 f, 265 f, 270 

Gruppeneffekte 229- 232, 236 f, 245 f, 247 f, 258 ff 
Macht der Grol3gruppe J 80 ff, 184 f, 186 f, 193 - 202, 212 ff, 231, 234 
Heilkraft der Gruppe 195 f, 201 f, 205, 211 ff, 237, 245 f, 247 f, 259, 

267 f 
Lemen in der Gruppe 204 ff, 207 ff, 246 f, 253, 258 ff, 265 
die Mitglieder erfahren groBe Frei~1eiten 148, 161 f, 164 f, 168, 171, 
183 ff, 247 f, 258 

und werden dadurch zu Aktivitaten aufgerufen 162, 164, 178 ff, 
183, 204 f, 208 ff, 247 f, 250 f, 256 

Selbstentfaltung 150, 158 f, 163 f, 178 f, 181 ff, 193-202, 217 
Sensibilisierung 181 -184, 189, 207 ff, 247 f 

Bemtihungen um »die bessere Demokratie« 184-188, 200 f, 207, 

225,246, 248,267 . . . 
Erfahrungen des Zueinander von Autonomle uod Emordnung m 

ein Ganzes 250 f, 253 ff, 270 
guter Wille/ Geduld 249 f 
nicht reden I scbweigen 168, 199 f, 213, 216, 218, 220 f, 223, 225 f , 
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245, 256 
zuhOren 169 f, 184, 191, 216, 250, 256 
Oebraucb von Metaphem 206 f, 218 f, 247 f 
Intuition der Orollgruppe 183 f, 211 ff, 247 f 

Ergebnisse 163 f, 178 f, 181 f, 184, 186 f, 201 f, 205 f, 223, 228 f, 
245, 256-260, 267 f 
spatere Stellungnahmen 161, 178 f, 181 ff 
Forschung 259- 262 
Vergleiche mit den Effekten in der Zweier- und in der Kleingruppe: 

siehe ebd. 
persOnliche Beobachtungen des Verfassers 149 f, 152 f, 155, 219 ff, 
222f 

Psychotherapie 
Ziel der - 270 
die therapeutische Beziehung 67 ff, Ti, 85, 123 ff, 201, 220 f, 264 f 
- aJs Erziehungsprozell 28 f, 225 f 
eigene Anteile des Klienten an geschehender Therapie 65 f, 71, 95 f, 
115 f, 125, 131 ff, 135, 150, 165 f, 180 ff, 184 f 

Psychotherapie nach dem k/ie11tzentrierten bzw. personenzentrierten 
Konzept gem. Carl Rogers 30 f, 40, 80 ff, 181 f 

Theorie 41 - 44, 84 
ihre wissenschaftliche Basis 41, 45 f 
ihre Orenzen 46, 84 f, 136 

anthropologischer Hiotergrund 72.- 76, 84, 87, 95 f, 106, 137, 146, 
173, 181 f, 200 ff 

Auffassung von der Freiheit des Menschen 75 f, 83 f, 95 f, 100, 
106, 111 f, 147 f, 150, 161, 172 f, 178 ff, 203 f 
die im Menschen wirksame Aktualisierungstendenz 40 f, 84 f, 137, 
141 f, 146, 205 
»persOnliches Wachstum« 80, 84 f, 95, 115 f, 137 f, 141 f, 150, 172 f, 
181 f, 205 
Mensch und Kultur 74 f, 83 f, 113 f, 130, 179 f, 202 

therapeutische Beziehung 53 f, 59-65, 70 ff, 80 f, 83 f, 89, 111 ff, 115 f, 
118, 150, 181 f, 201 f, 208 ff, 270 

der Tberapeut 

Einstellungen 53 f, 63, 82, 102 f, 113 f, 149 f, 155 f, 200, 221 
Yertrauen in die Entwicklungsflibigkeit des Klienten 55, 72, 82, 
115 f, 150, 163, 184 f, 201 

sein Yerhalten 43-47, 70 f, 82 ff, 92 f, 102 ff, 113 f, 115 f, 118 f, U3 f 
125, 150 f, 163, 166, 200 f, 203, 220 f 

die Situation offenlassen 113 f, 150 f, 163, 183 f, 200 ff, 204 f, 
208 ff, 222 
Manipulieren 100, 136 f, 150, 162 

Echtheit 118 f, 149 f, 166, 189, 200 
Empathie 68-72, 89, 105, 111-116, 181 f, 184 f 

der Klieot 

Erleben 43, 66, 77 f, 83 f, 85, 87, 115 f, 208 ff, ~25 ff, 231 f, 247, 264 f 
Selbstkonzept 43 (s. bes. unter »Selbst«) 
zum Haodeln aufgerufen 102 f, 141 f, 150 f, 162, 172 f, 180 f 
wird angenommen, nicht »behandelt« 122 f, 183 f 
Offenh.eit im Oesprach 104, 115 f, 131 f, 161 f, 166 
Empatbie 83, 105 f, 115 f, 149 f, 191 f, 195 ff, 199 

»Mitfi.ihlendes Verstehen« als festes Merkmal des Klienten
verhaltens 88, 131 ff 

Experiencing der eigenen Oefilhle 43 
- babe »relativ wenig Mitspracherecht« 65 f 
Ober sein Verhalten in der Therapie ist noch wenig bekannt 46, 88 
Sein Verhalten ist in der Theorie und Forschung der klienten-

zentrierten Richtung vemachlassigt 60 f, 63 f 
Heilerfolg 80, 82, 92, 95 f, 141, 186 f, 200 f, 205 
Untersuchungen 52 f, 88 
Forschung 44, 60 f, 62, 88, 92 f, 118 f, 133 f 

Selbst 75 f, 82 f, 185, 250 f, 269 f 
Selbstachtung 141, 155 f, 246 
SelbstbewuJ3theit 34 f, 119, 169, 190, 221, 226 ff, 248 
Selbstentfaltung 146, 150, 155 f, 172 f, 181 f, 185 f, 204 f 
Selbstkonzept 83, 96, 104, 125 f, 135, 141 
Selbststeuerung 179, 182, 252 f, 270 
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Selbstvertrauen 156, 235 
Selbstverwirklichung 75 f, 83 ff, 95, 135 137 202 f 206 217 221 
247 ' ' ' ' . ' ' 

Verhaltensiinderung 83, 87, 92 f, 95 f, 103, 106, 116, 118, 120, 122 ff, 125, 
133-137, 141, 155 f, 158 f, 172 f, 181 f, 184 f, 201f,204 f, 213 ff, 219 f 222 
235, 246, 252 f, 257 f, 260 ff, 268 ' ' 
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Daniel Rosenblatt 

Ttiren off nen 
Was geschieht in der Gestalttherapie 

»Dieses Buch ist eine starke Gestalt, eine erfolgreiche Integration von 
Theorie und Praxis, von Erklarung und Schilderung zu einem ilber
aus personlichen Kommunil<ationsstil. Daniel Rosenblatts praziser 
und gleichzeitig phantasievoller und geschmeidiger Gebrauch der 
Sprache in Dialogen und Bildern macht dieses Buch zu einer span
nenden und genuBreichen Lektilre. Er eroffuet uns seinen profunden 
Einblick in die Gestalttherapie. lch empfehle dieses Werk alien ernst
haften Studenten und Praktikern der Psychotherapie sowie dem all
gemeinen Lesepublikum.« - Laura Perls 

»Jede Person, die sich ftir Gestalttherapie interessiert, wird TOREN 
·OFFNEN lesen wollen. Diejenigen, die diese Therapieform prakti
zieren, sollten es als Pflichtlektilre betrachten« - Psychology Today. 

Zurn Autor: 
Dr. Daniel Rosenblatt hat zuerst Philosophie und Geschichte stu
diert, bevor er an der Harvard Universitat in Klinischer Psychologie 
promovierte. Nach einer langjiihrigen akademisch /wissenschaftli
chen Tatigkeit arbeitet er seit tiber 20 Jahren in seiner privaten psy
chotherapeutischen Praxis in New York. Er ist »Fellow« und ehe
maliger Vizeprasident des New Yorker Instituts ftir Gestalttherapie 
und leitet Ausbildungsgruppen in Gestalttherapie in den USA, Euro
pa, Australien und Japan. Er verOffentlichte »A Primer of Gestalt 
Therapy« (1976), »Your Life is a Mess« (1976), »AFestschrift for Lau
ra Perls« (1980) und mehrere Artikel zur Gestalttherapie. 



James I. Kepner 

Korperprozesse 
Ein gestalttherapeutischer Ansatz 

»!ch empfehle Jim Kepners Werk als einen bedeutenden Beitrag zur 
.Psyc~otherapie und zur Gesralttherapie im Besonderen.« - Joseph 
C. Zmker 

»Ja~es Kepner, den ich seit seiner Kindheit kenne, hat ein Buch e
schneben, welches filr Studierende ein Lehrbuch und ftir praktiz~e
rende Psychotherapeuten ein anregendes Nachschlagewerk zu 
werden verspricht.« _ Laura Perls 

Tm tradjtioneUen Sinne betont die Psychotherapie den »psycho« 

::pekt. der Therapie-Gedanken, I~een, Erinnerungen, Assoziatio-
n, Traume ... - und vernachliiss1gt den »kOrperUch I leiblicben« 

Aspekt, was zwangslaufig zur cartesianischen Spaltung des Men
sc~en ~urilckfllhrt. James Kepner geht von dem holistischen Ganz
he1tsb1ld des Menschen aus und formuJiert eine umfassende 
Darstel~ung der Integration sogenannter Bewu/3tseins-orientierter 

!hera~1en und versc~iedener Kl>rper-orientierter Ansatze, wobei 
ih~ die Gestaltthera~1e als theoretische, methodische und phiJoso
ph1s~he Grundlage d1ent. Fiir alle, die ihre Arbeit hauptsachlich im 

Bere1~h de: »Psych~« ~eh en, erOffnet dieses Buch neue Perspektiven 
der Embez~e?ung le~blicher Existenz in den therapeutischen Bezugs-
ra?men; fur Jene, die bereits das KOrperlich I Leibliche in 'h A 
bert bertick · h · b. 1 rer r-

. sic t1gen, ietetKepnersganzheitlicher AnsatzeineBasis 
sowohl fOr neue Erkenntnisse als auch fOr weitere Forschung. 

Zurn Autor: 

D~. Jame~ I. .Kepner hat umfangreiche Ausbildung in mehreren 
~orper-onent1erten Ansatzen genossen und seit 15 Jahren prakti
z1ert und lehrt er Gestalttherapie. Dr. Kepner ist Mitglied des Ausbil

drte~~s am »Gestalt Institute of Cleveland« und in privater Praxis · 
a s khmscher Psychologe und Psychotherapeut tatig. 

Erving Polster 

Jedes Menschenleben ist einen Roman wert 
aus dem amerikanischen von Brigitte Stei n 

In diesem Buch sucht Erving Polster, die technischeo ModaliUHen 
der Psychotherapie mit der Erkenntnis der Heilwirkung zu verbin
den, die sich filr Menschen ergibt, wenn sie erfahren, wie au/3eror
dentUch interessant sie sind. Als Modell fiir diese Verbindung dient 
dem Au tor die von ihm postuJierte Verwandlschaft zwischen Psycho
therapeuten und Schriftstellern, deren Gemeinsamkeit er in einem 
empathischenErforschen des menschlichen Verhaltens und BewuOt
seins sieht. Polster zeigt, wie Psychotherapeuten einen Sinn fi.ir das 
Drama im Leben jedes Menschen eher entwickeln konnen, wenn sie 
dieses Modell anwenden. Demnach sind sie dann in der Lage, die Le
bensgeschichte jeder Person zu verfolgen, die einzigartigen Charak
teristika und Ereignisse zu entdecken, den mikrokosmischen Beitrag, 
den das Leben jeder Person enthalt zu erkennen und die KJienten 
durch den unumganglichen kreativen Weg problematischer Erfah
rungen hindurch zu begleiten. Sich acf seine Erfahrung ah; P sycho
therapeut beziehend, beschreibt der Autor einjge Wege, die die Inte
gration der Jiterarischen Perspektive und der psychotherapeutischen 
Methodik fordern. Sowohl die Schriftsteller als auch die Psychothe
rapeuten laden uns dazu ein, das Buch des eigenen Lebens aufzu
schlagen und die Wunder, die es enthalt, zu bestaunen . 

Zurn Autor: 
Seit seiner >>lehre« in den frtihen 50er Jahren bei Fritz und Laura 
Perls, Paul Goodman, Paul Weisz und Isadore From hat Dr. Erving 
Polster einen eigenstandigen und bedeotenden Beitrag zur Weiterent
wicklung und Verbreitung der Gestalttherapie geleistet. Er ist Mitbe
grtinder und ehemaliger Leiter des »Gestalt Institute of Cleveland«, 
Milverfasser des Klassikers »Gestalttherapie, Theorie und Praxis der 
integrativen Gestalttherapie« und Autor zahlreicher weiterer Publika
tionen. Gegenwartig ist Erving Polster Co-leiter des »Gestalt Training 
Center - San Diego« und lehrt klinische Psychologie in »The School of 
Medicine at the University of California, San Diegoc<. 



Reinhard Fuhr I Martina Gremmler-Fuhr 

Faszinatioo Lemen 
Transformative Lemprozesse im Grenzbereich von Padagogik und 
Psychotherapie 

Lemen ist eine faszinierende Lebensaufgabe, sofern diese Fahigkeit des 
Menschen nicht nur genutzt wird, um sich Kenntnisse und Fertigkeiten an
zueignen, Probleme zu l6sen und Gewohnheiten zu verandern. 
In diesem Buch werden Lernprozesse, die Wandel im Organismus-Umwelt
Feld aus16sen - also transformative Lernprozesse - theoretisch und em
pirisch uotersucht. Die Gestalttherapie von Per ls I Hefferline I Goodman, 
die transpersonale Psychologie Ken Wilbers und die Bewulltseinsbildung 
Paulo Freires werden ebenso wie die holistische SeJbstorganisationstheorie 
Gregory Batesons und Erich Jantschs zur Entwicklung eines eigenstandi
gen Konzepts transformativen Lernens herangezogen. An vielen Beispielen 
aus der Aus- und Weiterbildung, Beratuog und Supervision wird aufge
zeigt, wie kontaktvolJe und sinnhafte Lernprozesse initiiert und unterstiltzt 
werden k6nnen. 

Das Buch richtet sich an Padagogen, Berater, Therapeuten, Supervisoren, 
Gruppentrainer, Dozenten und an alle, die an faszinierenden Lem- und 
Wandlungsprozessen interessiert sind. 

Die Autoren: 
Dr. Reinhard Fuhr 
Studium in Anglistik, Geographic, Philosophic und Padagogik. Staats
examen for das Hobere Lehraml. Dozent in Lahore I Pakistan, Gymnasial
lehrer, Didaktischer Leiter eines Gesamtschulversuchs. Seit 1975 Dozent 
am Piidagogischen Semillar der Universitat GCHtingen filr den Studien
schwerpunkt Beratung und filr die Lehrerausbildung. Promotion in Pad
agogik (Didaktik der Weherbildung). Aus- und Weiterbildung in Gestalt
psychotherapie und Gestaltpiidagogik. 

Martina Gremmler-Fuhr 
Studium in Biologie, Anthropologie, Germanistik und Piidagogik. Magi
sterdiplom in Padagogik (Studienschwerpunkt Beratung). Mehrjahrige 
Mitarbeit an Forschungs- und Praxisprojekten zum Thema >>Bewul3tseins
prozesse und Lemen<( am Piidagogischen Seminar der Universitat G6ttin
gen. Weiterbildung in Personalentwicklung und Organisationsberatung. 




