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Wie die W e l t , hat sich der Mensch a u f eine beunruhigende Weise verändert. U n d wahrschein
l i ch hängt das eine m i t dem andern zusammen. Joachim Bodamer setzt die K e r n s p a l t u n g i n 
Parallele zur Ichspal tung u n d rindet, »daß der Mensch ke in geschlossenes, i n sich zentriertes 
Ganzes mehr ist, sondern m e h r u n d m e h r z u m A b d r u c k seiner U m w e l t wird« (Der Mensch 
ohne Ich, Freiburg/Br. 1958, 77) . D e r M e n s c h lebt n i c h t , sondern w i r d gelebt, lautet eine These 
Hans Freyers. »Das einzige, was v o n i h m ver langt w i r d , ist , daß er sich anpasse, mögl ichst bis i n 
sein Inneres h ine in . Es ist also sehr s i n n v o l l , daß Anpassung zur b e v o r z u g t e n Kategor ie der 
modernen Soziologie g e w o r d e n ist« (Theorie des gegenwärtigen Zeitalters, S tut tgar t 1955, 227ff . ) . 
W i e man weiß, hält M a x Picard die innere Zusammenhanglos igkei t für das H a u p t m e r k m a l des 
Gegenwartsmenschen. Seine M e i n u n g geht d a h i n , »das Potent ial der Diskont inuität sei so g r o ß , 
daß der Mensch andauernd v o n seinem Z e n t r u m , v o n G o t t , weggerissen wird« (Die Atomi-
sierungder Person, H a m b u r g 1958, 38). 

D i e pädagogische A n t h r o p o l o g i e , seit geraumer Z e i t eine Grundwissenschaft der Erz iehungs
lehre, erhält angesichts solcher M e n s c h e n v e r w a n d l u n g ihre besondere Aktualität . A u f die Frage 
»Was ist der Mensch?« w i r d der chr is t l iche Erzieher dieselbe A n t w o r t geben, die vormals 
T h e o d o r Haecker gab (Le ipz ig 1933). D o c h steht inzwischen nicht das Wesen des Menschen zur 
Diskussion, sondern die Veränderung seiner geist igen Gestalt u n d seines seelischen H a b i t u s . 
Z u r Diskuss ion steht die Frage, wie der M e n s c h sein Wesen behauptet gegenüber den »sekun
dären Systemen«, gegenüber der i n d u s t r i e l l e n Massengesellschaft, gegenüber d e m anspruchs
v o l l e n Zivi l isat ionsapparat u n d nicht zuletzt gegenüber der andrängenden kosmischen D i m e n 
sion. Angesichts solcher Frage schrumpfen viele Sorgen, die ehedem die Pädagogik plagten, bis 
zur Bedeutungslosigkeit zusammen. 

Während der Endphase des letzten Krieges schrieb Simone W e i l , schon v o m T o d e gezeichnet, 
jenes W e r k , das den U n t e r t i t e l trägt » E i n f ü h r u n g i n die Pf l ichten d e m menschl ichen Wesen ge
genüber«. I n seinem ersten T e i l werden die jenigen Bedürfnisse e r m i t t e l t , »die für das Leben der 
Seele dem entsprechen, was die Bedürfnisse nach N a h r u n g , Schlaf u n d W ä r m e für das Leben des 
Körpers sind«, die Bedürfnisse also nach O r d n u n g u n d Freihei t , nach Gehorsam u n d Verant 
w o r t u n g , nach Sicherheit u n d Wahrhe i t . D e r zweite T e i l untersucht Ursachen u n d Fo lgen der 
menschlichen E n t w u r z e l u n g , zumal der des Bauernstandes u n d der Arbe i terschaf t i m zeitgenös
sischen Frankreich . D e r d r i t t e T e i l g i b t d e m W e r k seinen N a m e n : UEnracincment (Paris 1949). 
Die Einwur^elung (München 1956; K ö s e l ) m e i n t die methodisch geordnete E r w e c k u n g einer 
neuen Gesinnung. F ü r unsere A u t o r i n besteht das Wesen der E r z i e h u n g d a r i n , »daß sie seelische 
A n t r i e b e z u m H a n d e l n hervorruft« (279). Das L e i t b i l d ihres erziehlichen Bemühens ist F r a n k 
reichs K u l t u r u n d Geschichte (319 ff.), ergänzt u n d ver t ie f t d u r c h den Genius Griechenlands u n d 
den Geist des Evangel iums (344ff . ) . D i e seelisch-sittliche E r n e u e r u n g ihres V o l k e s erwartet 
Simone W e i l v o n der gläubigen K o n t a k t n a h m e aller seiner Glieder m i t der christlich-abendlän
dischen T r a d i t i o n . D e n n »der Glaube ist realistischer als Realpoli t ik« (312). Z w i s c h e n h i n e i n 
werden bedenkenswerte Ratschläge gegeben für die Versöhnung s o w o h l v o n R e l i g i o n u n d W i s 
senschaft wie v o n Naturwissenschaft u n d Humanität . 

Weiter gespannt als bei Simone W e i l , is t der Rahmen der anthropolog ischen Be t rachtung bei 
Alexis Carrel. M a n erinnert sich, daß d e m genialen Physiologen d u r c h e in i n L o u r d e s erlebtes 
W u n d e r eine neue W e l t a u f g i n g (Le voyage de Lourdes, Paris 1949). Sein letztes W e r k trägt den 
T i t e l : Man the unknown\ Der Mensch das unbekannte Wesen (S tut tgart 1955; Deutsche Verlags
anstalt). Es bietet neben einer t i e fdr ingenden K r i t i k der m o d e r n e n Z i v i l i s a t i o n u n d ihrer Träger 
(156ff., 272ff.) das K o n z e p t einer neuen Menschenlehre, die v o n der B i o l o g i e bis zur M e t a 
phys ik reicht. F ü r Carrel ist eine Universa lanthropolog ie , welche die Erkenntnisse exakter E i n 
zelforschung sammelt u n d zu einem Gesamtb i ld fügt (286 ff.), die unerläßliche Voraussetzung 
für die W i e d e r g e w i n n u n g der Persönlichkeit u n d für die Wiederhers te l lung der rechten Gesell
schaft (317 ff.). Dabe i ist unser A u t o r der M e i n u n g , die Wissenschaft v o m Menschen als »die 
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schwierigste v o n allen Wissenschaften« stehe erst i n d e n Anfängen ; vergl ichen m i t einer jahr
tausendealten U m w e l t s f o r s c h u n g , sei die I n w e l t s f o r s c h u n g jüngsten D a t u m s (25 ff.). 

E iner ähnlichen Auffassung ist auch Johann M i c h a e l Hol lenbach , dessen umfängliche A r b e i 
ten den bedeutendsten Beitrag zu einer pädagogischen A n t h r o p o l o g i e innerhalb des deutschen 
Sprachraums l ie fern. Der Mensch der Zukunft ( F r a n k f u r t / M . 1959; K n e c h t D M 17,80) v e r m i t t e l t 
eine »anthropologische Besinnung i n der Weltwende«. 

I m Gegensatz zu Heidegger , der die Seinsvergessenheit für das Unglück der Gegenwart hält, 
e r b l i c k t H o l l e n b a c h i n der Personvergessenheit das Grundübel . Aufgeze ig t w i r d i m vor l iegen
den W e r k einerseits, wie es zu solcher Personvergessenheit k a m , u n d andererseits, w i e diese z u 
überwinden ist . »An die Stelle einer ursprünglich personalen L o g i k , deren Pr inz ip ien evidente 
E r w a r t u n g e n u n d deren Ausdrucksweisen anschauliche Symbole waren, t ra t - ausdrücklich u n d 
systematisch m i t Aristoteles - die formale L o g i k , deren Pr inzipien evidente Eins ichten u n d de
ren Ausdrucksweisen abstrakte Begriffe w u r d e n . D a m i t war das rationale D e n k e n geboren, das 
schließlich i m Rationalismus der Mathemat is ierung alles W i r k l i c h e n die exakte Naturwissen
schaft u n d die Technis ierung der Lebens wei t ermögl ichte« (72). Während also »die theoretische 
E n t d e c k u n g der Person i m abendländischen D e n k e n d u r c h die rational-technische E n t d e c k u n g 
der W e l t hinausgeschoben« w u r d e , ist die entscheidende Peripetie, die w i r gegenwärtig erleben, 
dadurch gekennzeichnet, daß »auf d e m langen u n d verhängnisschwangeren U m w e g e über die 
rational-technische V e r w a n d l u n g der W e l t z u m Z u b e h ö r das andere Ufer i n rational-theoretische 
Sicht« k o m m t (148). D i e v o n der Technik e r w i r k t e kopernikanische Wende hat m . a. W . das 
eine G u t e , daß der Mensch »die gesamte W e l t als Z u b e h ö r zu seiner Person betrachtet« u n d z u 
gle ich unbefangen i n Dienst n i m m t (117). O b s c h o n Hol lenbach »die Rache der technisierten 
Natur« keineswegs übersieht (18 ff.), erwartet er sich v o n der i n G a n g gekommenen Wel tver 
w a n d l u n g den entscheidenden A u f b r u c h personaler Transzendenz. »Der Mensch der Z u k u n f t 
w i r d n i c h t to ta l angepaßter Massenmensch, sondern anpassungsfähiger Partner sein« (113). 

I n e inem zwei ten W e r k demonstr ier t der gleiche A u t o r die »seinsgemäße E r z i e h u n g i n techni
sierter Wel t« . Der Mensch als Entwurf ( F r a n k f u r t / M . 1957; D M 17,80) ist u . E . die bedeutsamste 
jugendpsychologische P u b l i k a t i o n innerhalb des letzten Jahrzehnts. W i e das vorgenannte W e r k 
i n ständigem Rekurs auf Heidegger, so a rgument ie r t dieses i n dauernder Auseinandersetzung 
m i t F r e u d . Dieser hat insofern zeitsymptomatische Bedeutung, als er die R e l i g i o n zur Zwangs
neurose degradierte u n d sie d u r c h die Wissenschaft z u ersetzen trachtete. Das Unglück unserer 
K i n d e r u n d Jugendlichen l iegt nämlich weniger i n der seelischen U b e r f o r d e r u n g , welche die 
Wel t technis ierung e r w i r k t e , als v ie lmehr i n der »enttäuschenden W e r t w e l t der Erwachsenen, 
die b l inder Wissenschaftsgläubigkeit , materialistischer Er fo lgse th ik u n d der Rela t iv ierung der 
W a h r h e i t verfal len sind« (35). D e r Mensch als E n t w u r f ? D e r Mensch ist ein werdehaftes Geist
wesen u n d entfaltet sein personales Sein vermit te ls seines Leibes u n d seiner U m w e l t . E n t w o r f e n 
ist er n i c h t auf die W e l t , sondern auf die Weltbewält igung. E n t w o r f e n ist er le tzt l ich auf eine 
absolute Person, auf den lebendigen G o t t . D r e i Grundleidenschaften nämlich durchherrschen 
die E n t w i c k l u n g des Kindes . Wahrsein w i l l dieses v o r einer zuschauenden Person, Freisein für 
eine anerkennende Person u n d Glücklichsein d u r c h E i n k l a n g m i t einer l iebenden Person (104f . ) . 
D i e erziehliche Rolle der Erwachsenen, v o n H o l l e n b a c h ausführlich beschrieben, ist eine z w i -
scheninstanzlich-interpersonale, eine Beziehung »helfender Mitverantwortung« (285). V o n der 
G r ö ß e der vorl iegenden A r b e i t vermag unser k u r z e r U b e r b l i c k k a u m eine V o r s t e l l u n g zu ver
m i t t e l n . A u f einige besonders w e r t v o l l e Passagen sei aber ausdrücklich verwiesen. 

H o l l e n b a c h deutet das Spiel als A u s d r u c k metaphysischen Fragens u n d zugleich als »Weg zu 
personaler Begegnung m i t den Erz iehern als d e n Zwischeninstanzen i n R i c h t u n g auf den ab
soluten Spielpartner« (64 u n d durchgehend). V o r z ü g l i c h erläutert w i r d der innere Zusammen
h a n g zwischen Gemütsgrundlagen u n d Gewissensbi ldung (107 ff.). D i e Dif ferenzierung des Ge-
wissensbereiches vo l lz ieht sich so, daß das frühkindl iche Gewöhnungsgewissen sich wandel t 
z u m ambivalenten Belehrungsgewissen, u n d später das vorkr i t i sche z u m selbstkritischen V e r 
antwortungsgewissen (182ff.) . Überzeugend i n t e r p r e t i e r t w i r d der k indl i che Märchenbezug als 
A u s d r u c k metaphysischer Sehnsucht u n d religiöser E r w a r t u n g (213ff . ) . Schließlich w i r d die 
geschlechtsverschiedene Got tebenbi ld l i chke i t als K n e c h t - u n d M a g d s t r u k t u r glücklich f o r m u 
l i e r t (250ff .) . Das ceterum censeo v o n Hol lenbachs anthropologisch orient ierter Erziehungs
lehre ist der A p p e l l an die Erwachsenen, die entscheidende Rolle ihrer zwischeninstanzlich-
personalen Zuwendungsl iebe zu erkennen u n d z u übernehmen. D i e häufig geäußerte M e i n u n g 
unseres A u t o r s , der personale Bezug u n d die famil iäreGeborgenheit vermöchten den ver loren 
gegangenen N a t u r b e z u g zu ersetzen, ja zu überbieten, halte i c h f re i l i ch für problematisch 
(211 f. u . a.). D e r Mensch ist u n d ble ibt - nach d e m Ausweis der Genesis - wie G o t t u n d d e m 
Menschen, so auch der K r e a t u r seinshaft zugeordnet . D i e d u r c h die T e c h n i k geschehene Dena
t u r i e r u n g hat Ursachen u n d Folgen, die m a n t ragen m u ß , n icht aber verharmlosen oder g l o r i 
fizieren darf . 
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A u f Hollenbachs drittes W e r k , die Christliche Tiefenerziehung ( F r a n k f u r t / M . 1960; K n e c h t D M 
12,80), sei wenigstens hingewiesen. A u s den vorgenannten A r b e i t e n zieht diese pädagogische 
Konsequenzen. Sie stellt insofern eine E r w e i t e r u n g u n d Bereicherung dar, als sie d e n übernatür
l ichen Bezirk, die W e l t des Glaubens u n d der Sakramente, ausdrücklich einbezieht . A l s H e r z 
stück des Buches empfinde i ch das achte K a p i t e l , »das ernste Spiel vor dem H e r r n « (199ff . ) . 

Hollenbachs repektables W e r k hat auch insofern Bedeutung, als es die redl iche Auseinander
setzung der gläubigen A n t h r o p o l o g i e s o w o h l m i t den Denkansätzen wie m i t den Forschungs
ergebnissen der Tiefenpsychologie spiegelt. Diese Auseinandersetzung, m a g sie n u n bejahend 
oder verneinend, k o r r i g i e r e n d oder assimilierend verlaufen, beansprucht e inen n i c h t ger ingen 
Bestandteil pädagogischer Gegenwartsanthropologie . E r i n n e r t sei an die k r i t i s c h zus t immende 
Würdigung Adlers d u r c h R. A l l e r s , Jungs d u r c h J. G o l d b r u n n e r u n d (aus jüngster Z e i t ) Freuds 
d u r c h A . Görres . 

Wie Hans T r ü b , der sich aus Jungs archetypischer Zauberwel t i n die frische L u f t v o n M a r t i n 
Bubers dialogischem Personalismus durchkämpfte, ist Fel ix Schottlaender eine ebenso an
ziehende w i e gleichnishafte Gestalt. Sein p o s t h u m erschienenes W e r k - Das Ich und seine Welt 
(Stuttgart 1959; K l e t t D M 17,80) - erhellt jenen bewegenden W e g lauteren Lebens, redl i chen 
Forschens u n d selbstlosen Helfens, der »von der Psychoanalyse z u m Verstehen der Person« 
führte. V o n den Beiträgen, die der vorl iegende Band sammelt, sind besonders e rg ieb ig »Das 
I c h u n d seine Wel t« (117ff.) sowie »Aspekte der Neurose« (209ff . ) . 

»Die Neurose als Nicht-sit t l ich-sein-Wollen« überschreibt K o n r a d W o l f f e in K a p i t e l seines 
Buches Psychologie und Sittlichkeit (S tut tgart 1958; K l e t t D M 15,50), dessen B e d e u t u n g weniger 
d a r i n l iegt , daß es die beiden »im G r u n d e unvergle ichbaren G r ö ß e n i n Bez iehung setzt« (143), 
als v ie lmehr d a r i n , daß es ihre je besondere F u n k t i o n innerhalb der psychotherapeutischen 
Theor ie u n d Praxis überzeugend demonstr ier t . Dies geschieht anhand eines z w a r schmalen, aber 
e indrucksvol l interpret ier ten Materials . U n d geschieht, bei ständigem Rekurs a u f F r e u d u n d 
J u n g , i n d e m d u r c h die Tiefenpsychologie erarbeiteten V o k a b u l a r . I n For t se tzung der persona-
listischen A n t h r o p o l o g i e Frankls , Gebsattels u n d Maeders w i r d die S i t t l i c h k e i t als s o w o h l 
lebensimmanente w i e auch welt jenseitige Potenz sozusagen experimentel l erwiesen. 

Eine Auseinandersetzung m i t C. G . J u n g v o n der Pos i t ion der evangelischen T h e o l o g i e l ie 
fer t R u d o l f A f f e m a n n , Psychologie und Bibel (S tut tgart 1957; K l e t t D M 13,50). D i e Verdienste des 
großen Psychologen werden n i c h t bestr i t ten. J u n g entdeckte - über Freud hinaus - die religiöse 
Uranlage (72) ; er durchl ichtete die mannigfa l t igen K o n k r e t i o n e n des B ö s e n ( 6 5 f . ) ; er r i e f einen 
pseudochrist l ichen I l lus ionismus zur O r d n u n g , i n d e m er einerseits die v o l l e Schöpfungswirk
l i chke i t i n den B l i c k n a h m u n d andererseits die i n d i v i d u e l l e S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g postul ier te 
(80ff . ) . Desungeachtet s ind biblisches C h r i s t e n t u m u n d Jungsche Gnosis d u r c h einen L i m e s 
geschieden. Für J u n g ist Jesus Symbol der Seele u n d Christus Archetypus des Selbst (32f f . ) . D i e 
heilsentscheidende Frage nach Jesu Geschicht l ichkei t b le ibt ebenso i m D u n k e l w i e die andere 
nach seiner Messianität u n d G o t t h e i t (40 ff.). G u t u n d B ö s e , i n der bibl ischen O f f e n b a r u n g ab
solute Gegensätze, s ind i n der W e l t Jungs komplementäre Lebensträger ( 5 4 f . ) . D i e E r l ö s u n g 
w i r d - eine alchemistische Spielerei - d u r c h das k o l l e k t i v e Unbewußte e r w i r k t (73 f . ) u n d die 
Trinität - teils psychologist isch u n d teils blasphemisch - zur Quaternität e rwei te r t (102 ff.). » D i e 
grundlegende Vorentsche idung Jungs besteht d a r i n , daß er den Offenbarungen der Seele m e h r 
Glauben schenkt als dem i n der H e i l i g e n Schrif t überlieferten Zeugnis v o n der O f f e n b a r u n g 
Gottes i n Christo« (112). 

T r o t z reformationstheologischer Übertreibungen (116 ff.) pf l ichtet der kathol ische A n t h r o 
pologe den wesentlichen Thesen des Buches bei. Affemanns A r b e i t ist jedenfalls er freul icher als 
die v o n der Pos i t ion der Ostk i rche geschriebene Auseinandersetzung m i t J u n g , die s. Z t . Ger 
hard Zacharias vor legte (Psyche und Mysterium, Zürich 1954), w e i l diese Jungs gnost ischen 
Obskurant ismus d u r c h mysterientheologische Spekulat ionen eher verdichte t als klärt. W o b e i 
neuerl ich hervorzuheben ist , daß man Jungs psychologische u n d psychotherapeutische V e r 
dienste weder zu leugnen noch zu schmälern braucht . 

W i e d e r u m i n die theologische D i m e n s i o n gre i f t das W e r k eines Mannes, der zugle i ch gläubi
ger Christ evangelischen Bekenntnisses ist wie p r o f u n d e r B io loge u n d N a t u r p h i l o s o p h goethe
scher Provenienz. Das i n den Grundkategorien des Lebendigen (Meisenheim 1954) angeschlagene 
Thema führt A r m i n Müller f o r t i n seinem neuen B u c h Bios und Christentum ( S t u t t g a r t 1958; 
K l e t t ) . W i l h e l m T r o l l ähnlich, beflügelt unsern A u t o r das Bestreben, »die Naturwissenschaf t 
zur ursprünglichen B i n d u n g an die R e l i g i o n zurückzuführen« (130) u n d also das »Spannungs
fe ld zwischen b ib l i sch-k i rch l i chem u n d naturwissenschaft l ichem Weltbi ld« auszugleichen (29 ff.). 
I n A b w e i s u n g s o w o h l v o n Barths extremem Transzendentalismus (74ff . ) w i e auch v o n B u l t 
manns freischwebendem Glaubensparadoxismus (242 ff.) bekennt sich Mül ler m i t K ö b e r l e z u 
jener Analogia-ent is-Lehre (179 ff.), die er vorgebi ldet f indet i n Goethes Panentheismus (129 ff.) 
u n d zeitgerecht repr is t in ier t i n Sprangers Lebensformen (133 ff.). »Die G o t t h e i t schläft i m Stein, 
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atmet i n der Pflanze, träumt i m T i e r u n d erwacht i m Menschen« (95). D e n fernöstlichen Weis
heitsspruch anhand exakter D a t e n aus d e m reichen Arsenal biologischer Gegenwartsforschung 
zu ver i f iz ieren, ist das konsequent verfo lgte Z i e l des Buches. Seine G r ö ß e indes l iegt weniger 
i n solcher Z ie l se tzung , als v ie lmehr i n der überzeugenden D e u t u n g des Einzelphänomens, i n 
dem E r w e i s z. B . der naturreligiösen Valenz der Kr is ta l le (102ff.) oder der sekundären Ge
schlechtsmerkmale (148ff . ) . » D a ß spezifisch christliche Gesetze schon i m Biologischen v o r g e b i l 
det sind« (250), bedeutet für unseren A u t o r jedoch n i c h t eine P r o m i s k u i e r u n g der revelatio 
universalis u n d specialis. Das »Ganz Andere« der bibl ischen Of fenbarung ble ibt vie lmehr , z u 
mindest der A b s i c h t nach, unbestr i t ten u n d unantastbar. 

D i e erfreul icherweise i n G a n g gekommene Diskussion zwischen Theologen u n d Naturwissen
schaftlern f indet i h r e sozusagen zeitgemäße Sonderform i n d e m Dauergespräch zwischen Seel
sorgern u n d Ärzten. D e r v o n W i l h e l m Bi t ter inaugurierte u n d geleitete Arbei tskre is (»Arzt u n d 
Seelsorger«) hat dieserhalb hohen S y m p t o m w e r t . D i e voluminösen Tagungsberichte - Medita
tion in Religion und Psychotherapie (Stuttgart 1958; K l e t t D M 17,80) sowie Magie und Wunder in der 
Heilkunde ( S t u t t g a r t 1959; K l e t t D M 12,80) - machen n i c h t n u r m i t jenen G r u n d f r a g e n bekannt, 
welche die beiden Interessentengruppen beschäftigen, sondern s ind auch Musterbeispiele v o n z u 
gleich fachl icher Genauigke i t u n d partnerschaftlicher D i s k r e t i o n . Was aber die Sonderanliegen 
der pädagogischen A n t h r o p o l o g i e angeht, so ist der T e n o r des Gesamtbemühens auf Heilen 
statt Strafen e ingestel l t , wie ein früherer Tagungsbericht g u t verdeut l i cht (Göt t ingen 1957). 

Fragt m a n nach e inem gemeinsamen Nenner , auf den die zeitgenössischen Publ ika t ionen zur 
pädagogischen A n t h r o p o l o g i e gebracht werden können, so w i r d m a n den personalen Gesichts
p u n k t nennen. Dieser spielt - zumindest hintergründig - seine Rol le i n den vorgenannten A r b e i 
ten u n d ist auch i n a l len nachzunennenden i rgend wie betei l igt . Das ist n icht v e r w u n d e r l i c h . Wie 
nämlich die R e t t u n g der Person das - geheim oder offen - erstrebte Z i e l der zeitgenössischen 
E r z i e h u n g ist , so ist die E r f o r s c h u n g der Person das wissenschaftliche Hauptanl iegen der diese 
fundierenden A n t h r o p o l o g i e . D i e E r f o r s c h u n g - w o h l g e m e r k t - n i ch t des I n d i v i d u u m s , des 
Charakters, des T y p u s , der Leibseelestruktur, der Lebensform, der Inwel tsschichtung, des U m -
weltsgefüges etc., sondern - nochmals - der Person. 

Das i n n e r h a l b des Herder-Ver lags errichtete W i l l m a n n - I n s t i t u t hat seine A r b e i t eingeleitet m i t 
einer P r o g r a m m s c h r i f t , welche »Aspekte der personalen Pädagogik« ( F r e i b u r g 1959) aus W i l l 
manns W e r k u n d W e l t eruiert u n d auf die Gegenwartssi tuat ion der chris t l ichen Pädagogik gr i f f -
sicher appl iz ie r t . A l s erstes legte das I n s t i t u t die Neuausgabe zweier grundlegender Werke des 
Altmeisters selber v o r . O t t o W i l l m a n n s Didaktik als Bildungslehre ( F r e i b u r g 1957, D M 32,-) 
w u r d e d u r c h Franz X a v e r Eggersdorfer d e m erziehungsgeschichtlichen Großrahmen eingefügt. 
W i l l m a n n s Philosophische Propädeutik erschien als Abriß der Philosophie ( F r e i b u r g 1959, D M 28 , - ) . 
Z u m a l der zwei te u n d dr i t t e T e i l des Werkes haben programmatische Bedeutung, w e i l sie die 
Vere inbarke i t der empir ischen Psychologie u n d der metaphysischen A n t h r o p o l o g i e erweisen, 
n icht o b e n h i n u n d pauschal, sondern k o n k r e t u n d genau. 

D e r personal -anthropologischen Gegenwartsbesinnung die V e r b i n d u n g m i t der Vergangen
heit zu s ichern, ist n o c h ein zweites Unternehmen des gleichen Ins t i tu ts bemüht. F r i e d r i c h 
W i l h e l m Foerster , der w i e ke in anderer d u r c h zwei Menschenalter das pädagogische D e n k e n 
u n d H a n d e l n i n n e r h a l b des deutschen Sprachraums beeinflußte, ist insofern eine Mit t lerges ta l t , 
als er das anthropozentr ische Erz iehungsgut der paedagogia perennis i n s o w o h l präziser w i e ge
meinverständlicher Sprache der bedrohten Gegenwart wei terre icht . Es ist v o n größtem I n 
teresse, i m einzelnen z u verfo lgen, w i e anthropologische G r u n d f r a g e n , die zur Jahrhundert 
wende auf tauchen, inzwischen so d r i n g l i c h g e w o r d e n s ind, daß ihre B e a n t w o r t u n g keinen A u f 
schub m e h r d u l d e t . Die Hauptaufgaben der Erziehung ( F r e i b u r g 1959, D M 11,50) erscheinen als 
ebenso a k t u e l l w i e die Politische Erziehung (F re iburg 1959, D M 12,50). V o r al lem der letzt
erschienene B a n d - Moderne Jugend und christliche Religion (F re iburg 1960, D M 22,80) - sagt M a ß 
gebliches über das Verhältnis v o n A n t h r o p o l o g i e u n d Theologie , v o n N a t u r u n d Übernatur, 
v o n rel igionsloser E t h i k u n d glaubensgegründeter M o r a l . U n d sagt alles so lebendig, daß es auch 
dem überanstrengten Erz iehungsprakt iker mühelos eingeht. 

Das K i n d v o n seinem ersten Lebenstage an als Person zu verstehen u n d zu respektieren, es i n 
den existentiel len Personbezug zu holen u n d auf personale Partnerschaft h i n zu erziehen, war die 
G r u n d i n t e n t i o n M a r i a Montessoris . Was uns heute selbstverständlich dünkt , ist i n W i r k l i c h k e i t 
die überraschende E n t d e c k u n g einer genialen F r a u , die gleich groß w a r als Ärztin, Forscher in 
u n d E r z i e h e r i n . H i n t e r der k o m p l i z i e r t erscheinenden A p p a r a t u r ihrer Kindergartenpädagogik 
den a n t h r o p o l o g i s c h e n u n d soziologischen Urbestand zu sichten, ist deswegen nötig, w e i l n u r so 
jenes Umwel tsgefüge u n d Bi ldungsmateria l , die zumeist den B l i c k des pädagogischen Anfängers 
fesseln, a n den rechten O r t gelangen. A l l e E n t d e c k u n g e n M a r i a Montessoris nämlich - zumal die 
der »vorberei teten U m g e b u n g « u n d der »sensitiven Perioden« - f o l g e n aus der grundlegenden, 
daß das K i n d »geistgerichtetes Leben i n d i v i d u e l l e r Prägung« ist . 
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E . M . Standing, dreißig Jahre Mi tarbe i te r der Dottoressa, schildert i h r Leben u n d W e r k : 
Maria Montessori (Stuttgart o. J . ; K l e t t D M 17,80). Helene H e l m i n g v e r m i t t e l t , auf G r u n d eige
ner langjähriger E r f a h r u n g e n , ein anschauliches B i l d v o n der Montessori-Pädagogik (Fre iburg/Br . 
1958; Herder D M 15,80), v o n ihrer Gestalt u n d i h r e m V o l l z u g w i e v o n ihren G r u n d l a g e n u n d 
Richtkräften. 

Mar ia Montessor i ist auch i n dem Sinne v o r b i l d l i c h , daß i n ihrer personalen A n t h r o p o l o g i e 
u n d Pädagogik weder der Umwel tsbezug ausgeklammert noch die Inwel t ssch ichtung v e r h a r m 
lost werden. Tatsächlich ist es eine akute Gefahr des zeitgenössischen Personalismus, daß jene 
leibseelischen Spezifizierungen vernachlässigt werden , die für die konkrete E r z i e h u n g belang
v o l l s ind, die Altersphasen etwa u n d die Geschlechterdifferenz. Diese aber erschließen sich n u r 
geduldiger u n d nüchterner E m p i r i e . D i e pädagogische A n t h r o p o l o g i e ist d a r u m auf i d i o g r a -
phische Erfassung des j u g e n d k u n d l i c h e n Einzelphänomens ebenso angewiesen w i e auf n o m o 
thetische U m s c h r e i b u n g des menschlichen Wesens. 

D i e sorgsame Untersuchung v o n T h e o p h i l T h u n , Die Religion des Kindes (S tut tgar t 1959; 
K l e t t ) , basiert auf Klassengesprächen, die m i t kathol ischen u n d evangelischen G r u n d s c h u l k i n 
dern geführt w u r d e n . W i e A l f r e d Burgardsmeiers A r b e i t die religiöse W e r t w e l t des O b e r s t u f e n 
kindes erhellte, so verdeut l i cht diese - auf der Grundlage methodisch geordneter E r f a h r u n g - die 
V o r s t e l l u n g des Grundschulkindes v o n G o t t , v o n Christus u n d der K i r c h e , v o n H i m m e l u n d 
Hölle , v o n Sünde u n d V e r g e b u n g . G r ö ß e u n d Grenze v o n E r k e n n e n u n d W e r t e n i n n e r h a l b der 
K i n d h e i t treten ebenso ins L i c h t wie I n h a l t u n d Gestalt des religiösen u n d religiös-sittl ichen 
Weltbi ldes . 

A l o i s G r u b e r faßt i n seiner fülligen A r b e i t Jugend im Ringen und Reifen ( W i e n 1956; H e r d e r 
D M 13,80) die neueren Ergebnisse der psychologischen For schung geschickt zusammen u n d 
v e r m i t t e l t ein eindrucksvolles B i l d v o n der körperlichen, seelischen u n d sozialen E n t w i c k l u n g 
heutiger Jugendlicher. Besondere A u f m e r k s a m k e i t schenkt er d e m geschlechtlichen E r w a c h e n 
u n d der religiösen Re i fung . 

L e o p o l d Prohaska bietet als Grundlage einer modernen Sexualpädagogik die Psychologie u n d 
A n t h r o p o l o g i e der Geschlechter: Geschlechtsgeheimnis und Erziehung (Freiburg/Br. 1958; H e r d e r 
D M 18,50). D e r erste T e i l behandelt die Sexualität innerhalb der menschlichen, der zwei te i n n e r 
halb der christ l ichen Existenz. Während die Untersuchung über die B io logie u n d Psychologie 
der Geschlechter fragmentarisch b le ibt , ist die Dars te l lung ihrer Metaphys ik k o m p l e t t . I m A n 
schluß einerseits an T h o m a Angel ica Walters Se insrhythmik u n d andererseits an F e r d i n a n d 
Ebners Pneumatologische Fragmente w i r d der schwierige Gegenstand meisterhaft geklärt . D e r 
sexualpädagogische T e i l zieht Konsequenzen, die zwar n i ch t aus der vorgehenden Exis tenz
analyse unmit te lbar einleuchten, i n sich aber ebenso vernünftig w i e prakt isch v e r w e r t b a r s i n d . 
Prohaskas B u c h ist eine erfreuliche Bereicherung unserer - n i ch t eben schmalen - sexualanthro
pologischen L i te ra tur . 

M i t s i t t l i chem Erns t u n d statistischer Genauigkei t d iskut ier t H e i n z L o d u c h o w s k i u n t e r dem 
T i t e l Teenager und Koedukation (Freiburg/Br. 1960; Herder ) ein Phänomen, das die J u g e n d der 
freien W e l t tödlich b e d r o h t : den Teenager -Kul t u n d den Teenager-Sex. »Das modische W e l t -
Teenager-Wesen k a n n bei allen nationalen u n d regionalen V a r i a n t e n als typisches Ersche inungs
b i l d eines überwiegend amerikanischen Einflußstromes angesehen werden« (111). L o d u c h o w s k i s 
alarmierende Dars te l lung betr i f f t alle V e r a n t w o r t l i c h e n , E l t e r n , Geist l iche u n d L e h r e r n i c h t 
weniger als A n t h r o p o l o g e n , Soziologen u n d Po l i t iker . 

Das W e r k v o n A l f o n s T h o m e über die Berufsschulkatechese (Düsseldorf 1960; Patmos) gehört 
insofern i n unseren Zusammenhang, als es aus anthropologischen Prämissen pädagogische F o l 
gerungen zieht. Das E r w a c h e n u n d Reifen der »personalen Kräf te« innerhalb der Puber tä t u n d 
Adoleszenz (19ff.) l iefern der Berufsschulkatechese u n d -pastoral jene phasengemäßen A u f g a b e n 
personaler Glaubens- u n d Gewissensbi ldung (91 f f . ) , deren sachliche u n d methodische L ö s u n g 
unser A u t o r a u f g r u n d s o w o h l der vor l iegenden L i t e r a t u r wie auch der eigenen E r f a h r u n g be
sonnen u n d ausführlich demonstr ier t . Altersspezifische Gebetserziehung u n d christozentr ische 
Glaubensunterweisung (127ff.) sind K e r n u n d Stern religiöser Berufsschulb i ldung. 

»Vergötzung physischer K r a f t u n d Gesundheit führt n o t w e n d i g zur V e r a c h t u n g des A l t e r s , 
damit aber auch zur V e r a c h t u n g der Weisheit . I m europäischen K u l t u r k r e i s hat es das bis jetzt 
noch nie gegeben«. D i e N o t i z findet sich i n T h e o d o r Ha eckers T a g - u n d Nachtbüchern ( M ü n 
chen 3 1959,18). Joachim Bodamer w i d m e t dem A l t e r ein eigenes K a p i t e l ( D e r Mensch ohne I c h , 
90ff . ) u n d betont , der Betonpalast unserer Z i v i l i s a t i o n sei auf K o n s u m u n d L e i s t u n g gebaut , 
das A l t e r verliere d a r i n seine wicht igste Aufgabe , »die erlebnisgesättigte, maßstabsetzende 
Weitergabe v o n Tradit ion«. Symptomatischerweise g i b t es inzwischen innerhalb der A n t h r o 
pologie eine Geronto logie . H e i n z Woltereck , Das Alter ist das zweite Leben ( S tu t tgar t 1956; 
Deutsche Verlagsanstalt) , l iefert einen umfassenden Ber icht über diese »neue Wissenschaft v o m 
Menschen«. 
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Z i e l b i l d deutscher Gegenwartserziehung ist oder sollte sein der europäische Mensch. D e r 
Nestor der kathol ischen Pädagogik u n d Vorkämpfer der Vergleichenden Erziehungswissen
schaft i n deutschen Landen, F r i e d r i c h Schneider, w i d m e t diesem Thema ein wertvol les K a p i t e l 
innerhalb seiner maßsetzenden A r b e i t über die Europäische Erziehung (Freiburg/Br. 1959; H e r 
der) . Was europäischer Geist ist u n d europäische Ges innung, w i r d genau u n d lebendig gesagt 
(87ff . ) . U n d aus der Europa-Idee w e r d e n die wicht igs ten Folgerungen gezogen für die theore
tische u n d praktische Pädagogik (121 f f . ) . 

D e m o n s t r i e r t Fr iedr i ch Schneider die Bre i tendimension des europäischen Menschen, so 
durch l i chte t K a r l Pfleger seine Tie fendimension. A l s Kundschafter der Existenztiefe ( F r a n k f u r t / M . 
1959; K n e c h t ) w e r d e n neben Claudel u n d Bernanos Simone W e i l u n d R e i n h o l d Schneider vorge
führt, Peter W u s t u n d M a x Picard. Kundschafter der Existenztiefe sind diese deswegen, w e i l 
sie m i t i h r e r Person u n d i h r e m Leben eingefordert w u r d e n v o n jener letzten W i r k l i c h k e i t , die 
alles Menschenwesen trägt u n d durchherrscht , v o m lebendigen G o t t . A u f diesen Herausgerufe
nen v o r a l lem steht unsere H o f f n u n g für den irdischen Fortbestand des Menschenkosmos. 




