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Das W e r k ist aus Vor lesungen u n d Vor t rä 
gen entstanden u n d umfaßt die wesentliche 
L e h r e Frankls , i m m e r wieder erläutert d u r c h 
prakt ische Fälle. D e r I . T e i l (S. 1-117) b r i n g t 
e inen Grundriß der Neurosenlehre, wie er 
s ich aus Frankls Lehre v o n den d r e i D i m e n 
s ionen des Menschseins - L e i b , Seele, Geist -
e r g i b t . W i c h t i g ist dabei die A b g r e n z u n g ge
gen z w e i E x t r e m e : gegenüber einem T r i e b 
m o n i s m u s einerseits, der i n Anschluß an 
F r e u d n u r unbewußte Tr iebe , aber keine u n 
b e w u ß t e Geist igkei t kennt , u n d gegenüber 
einer spiritualisierenden Psychosomatik, die 
alle Neurosen aus sittlich-seelischen K o n f l i k 
ten erklären w i l l . Beiden E x t r e m e n begegnet 
F r a n k l n i ch t nur m i t negativer K r i t i k , sondern 
m i t einer aus der E r f a h r u n g gewonnenen 
differenzierten Sicht auf die innere V e r f l o c h 
tenheit der drei D i m e n s i o n e n des Mensch
seins. W e i l er die »Trotzmacht« des Geistes 
ernst n i m m t , kann er die W i r k u n g des Geistes 
für die Therapie der Neurosen akt iv ieren . 

Das g i l t aber auch für Psychosen, bei denen 
die Logotherapie an das Gesunde i m geistigen 
Personkern appelliert , u m den K r a n k e n dazu 
z u befähigen, sich v o n seiner E r k r a n k u n g so 
z u distanzieren, daß er sie als sein persönliches 
Schicksal trägt u n d gestalten lernt . Für psycho
somatische E r k r a n k u n g e n ist der v o n ihnen 
Betroffene nach F r a n k l n i c h t - wie die 
Psychosomatik behauptet - schlechthin ver
a n t w o r t l i c h , sondern nach i h m muß er für 
deren Bewält igung zur V e r a n t w o r t u n g be
fähigt werden . M i t Recht betont er, daß der 
A p p e l l an den Geist zur H e i l u n g seelischer 
E r k r a n k u n g e n gefordert ist, ohne daß man 
die Logotherapie als Spiri tual ismus bezeich
n e n dürfte. ». . . Spiri tualismus beg innt erst, 
w e n n menschlicher Geist v e r a n t w o r t l i c h ge
m a c h t w i r d für leiblich-seelische K r a n k h e i t . 
D a n n w i r d so getan, als wäre der Geist n icht 
f r e i - aber v e r a n t w o r t l i c h - auch n o c h für eine 
Neurose - ja selbst für eine Psychose« (S. 19). 

D i e T e c h n i k der Logotherapie zielt darauf, 
z. B . d e m Zwangsneurot iker zu helfen, daß er 
selbst die A n g s t v o r dem Z w a n g d u r c h die 
»paradoxe Intent ion« überwindet u n d so das 
A u f t r e t e n des zwanghaften Symptoms v e r h i n 
d e r t oder d u r c h »Dereflexion« dazu fähig 
w i r d , die A u f m e r k s a m k e i t v o m S y m p t o m 
abzulösen, wie an mehreren Beispielen ge
zeigt w i r d . 

I m I L T e i l »Logotherapie u n d Existenz
analyse« (S. 118-190) geht der V f . auf die 
spezifische Therapie sogenannter »noogener 
Neurosen« ein, d . h . jener leibseelischer E r 
k r a n k u n g e n , die in fo lge eines s i t t l i chen K o n 

flikts, unter dem D r u c k eines geistigen P r o 
blems oder einer existentiel len Kr ise entste
hen. D a ß sie überhaupt entstehen k ö n n e n , 
setzt bereits eine le ibl iche oder leibseelische 
D i s p o s i t i o n voraus. D e n n n ich t jeder s i t t l iche 
K o n f l i k t führt zur Neurose . N o c h weniger i s t 
jede Neurose auf einen s i t t l ichen K o n f l i k t z u 
rückzuführen. Jedenfalls g i b t es K r a n k h e i t s 
bi lder , die sich herlei ten lassen aus dem G e 
fühl der Sinnlosigkei t des Daseins. F r a n k l 
setzt n u n neben den W i l l e n zur M a c h t u n d 
den W i l l e n zur L u s t den W i l l e n z u m S i n n 
als entscheidend für die Aufgabe der E x i 
stenzanalyse u n d Logotherapie voraus. D e n n 
die Existenzanalyse so l l dem K r a n k e n he l fen , 
S innmomente u n d Wertmögl ichkei ten i n n e r 
halb der eigenen s i t t l i chen u n d religiösen 
Verantwortungss tufe zu entdecken (also 
nicht weltanschauliche Beeinflussung d u r c h 
den A r z t ! ) , während die Logotherapie d a r u m 
bemüht ist, zur k o n k r e t e n Übernahme der 
V e r a n t w o r t u n g anzuleiten. 

H i e r berührt sich die Logotherapie m i t der 
ärztlichen Seelsorge, bei der es für F r a n k l 
d a r u m geht, »angesichts eines schicksalhaft 
n o t w e n d i g e n Leidens den Menschen leidens
fähig zu machen« (S. 135), d . h . der A r z t ver 
läßt seine Posi t ion als Fachmann u n d ist M i t 
mensch: »Ärztliche Seelsorge ist nichts ande
res als der Versuch einer Technik dieser 
Menschl ichkei t des Arztes« (S. 139). A b e r 
der A r z t kann n ich t die Aufgabe haben, den 
K r a n k e n glaubensfähig zu machen. F r a n k l 
sieht nüchtern u n d k lar die Mögl ichkei ten 
u n d Grenzen der ärztlichen Seelsorge. Es 
wäre zu wünschen, daß beiderseits — bei Ä r z 
ten u n d Priestern — diese gegenseitige E r 
gänzung i m m e r s o w o h l theoretisch gesehen 
w i e prakt isch geübt würde, wie F r a n k l sie 
kennzeichnet: »Wie sich zeigt, ist die Wieder 
herstel lung der Glaubensfähigkeit des Patien
ten n icht , über die d r e i A u f g a b e n der W i e d e r 
herstel lung seiner A r b e i t s - , G e n u ß - u n d L e i 
densfähigkeit hinaus, eine vierte A u f g a b e des 
Arztes , sondern n u r die mögliche A u s w i r 
k u n g der Psychotherapie« (S. 140). 

Schließlich sei n o c h hervorgehoben, daß 
F r a n k l bei der B e h a n d l u n g seiner Patienten 
nicht n u r die H o f f n u n g auf die L o g o t h e r a p i e 
setzt, sondern die medikamentöse u n d analy
tische Behandlung gerade deshalb gezielter 
einsetzen k a n n , w e i l seine umfassendere an
thropologische Sicht eine exaktere Diagnose 
ermöglicht. Logotherap ie ist i n v ie len Fällen 
eine w e r t v o l l e Ergänzung , i n manchen Fällen 
- z . B . bei noogenen Neurosen - v ie l le icht 
die einzig w i r k s a m e Therapie . 

W e r sich für die anthropologische G r u n d 
konzept ion Frankls besonders interessiert, 
w i r d i n diesem I I . T e i l feststellen, daß d u r c h 
seine ärztliche Praxis u n d Theorie längst ver
gessene Erkenntnisse der spekulat iven Psycho-
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logie wieder an B e d e u t u n g g e w i n n e n : so z. B . 
die vorrat ionale M a c h t des Wil lens z u m S i n n ; 
die relative innere Unabhängigkei t des Geistes 
v o n jenen materiel len Bedingungen , die w i r 
heute m i t T r i e b , Erbanlage u n d U m w e l t 

kennzeichnen; die Wahrhe i t , daß der M e n s c h 
als freies Wesen v o r einer absoluten Instanz 
v e r a n t w o r t l i c h ist. 
F r a n k f u r t a . M . Johannes M . H o l l e n b a c h 
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