
RESEÑA DE LIBROS

Bibliografía alemana
sobre televisión escolar
JESUS GARCIA JIMENEZ

Cuando dentro de un breve espacio de tiempo la
televisión alemana implante su tercer canal para
fines especifica y exclusivamente culturales contará
ya con un amplio repertorio bibliográfico. Hasta ahora
no existe en Alemania una clasificación sistemática
de todos los artículos, obras y comentarios que Se han
venido refiriendo al prob:ema en los últimos diez arios.
La Hochschule für Internationale Pädagogische For-
schung, de Frankfurt, se había ocupado de redactar
el catálogo general de cine educativo, y el Hessischer
Rundfunk, el catálogo de la radiodifusión escolar.
Ahora nosotros vamos a intentar una clasificación
general de la televisión escolar, que juzgamos de in-
terés para los investigados españoles.
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NOTA hAvroDoLóGicA : Según la costumbre alemana, ci-
tarnos por este orden : año de existencia de la revista,
año natural, cuaderno de la revista y páginas.

A. S. M. HELY : Nuevas tendencias
de la educación de adultos. De
Elsinor a Montreal. Publicado
por la Unesco. París, 1963, 150 pá-
ginas.

La sociedad actual no puede con-
tentarse con la preparación intelec-
tual del hombre, recibida en su in-
fancia y juventud, porque debido al
progreso y desarrollo técnico pierde
la ocasión de integrarse en su co-
munidad y utilizar las posibilidades
que le ofrecen los avances cientí-
ficos y profesionales.

Comienza el autor haciendo una
referencia a los principios de la edu-
cación de adultos en el siglo íux,
como consecuencia de la era cien-
tífica, la revolución industrial y el
advenimiento de la democracia. No
ha resultado fácil unificar, en todo

el mundo, el concepto de la educa-
ción de adultos. En la primera mitad
del siglo xix, su origen se basó en
un espiritu religioso y filantrópico
los pobres debían saber leer, para
conocer la Biblia y así poder llevar
una vida moral, útil y feliz. Los fun-
dadores de estas escuelas para adul-
tos creían también que la educa-
ción contribuiría a reducir la delin-
cuencia juvenil y a disminuir el pau-
perismo. Para los obreros esta ins-
trucción representaba una fuerza, Ya
Que la ignorancia constituía un sím-
bolo de inferioridad social y política.
La actividad de las primeras escue-
las de adultos mostraban que mu-
chas materias las aprendían mejor
los adultos que los niños. Esto fué
sorprendente en una época en la que
se argumentaba que después de los
siete años el niño no podía aprender

nada nuevo, como justificación del
trabajo infantil.

En la conferencia de Elsinor (Di-
namarca) en 1949, el concepto que
se da de la educación de adultos
es el mismo que tradicionalmente te-
nían los ingleses. Este momento tie-
ne una gran significación, abarca
todas las formas de educación vo-
luntariamente aceptadas por perso-
nas adultas, con objeto de desarrollar
y ampliar sus conocimientos, pero
sin ninguna relación a mejorar su
capacidad y aptitudes profesionales
o de responsabilidad social ante la
comunidad, nación , etc. Se empleó
la fórmula «educación de adultos»
para designar una división secunda-
ria del Departamento de Educación
de la Unesco. La alfabetización y
la educación fundamental fueron
consideradas partes importantes de


