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Wir leben im technischen lndnstri ezeitalt er: Unsere nenzeit liche 
Kult ur   die gegenwartige geschicht liche Situation der Menschheit 
sind bestimmt  der Technik. Dies bedeutct einerseits die Chance 

  einer ungeahnten Entwicklung und  sinnvoller menschlicher 
:MoglichkeiLen, andereI'seits abel' auch die    Gefahr der Zerstorung 
aller geistigen und lebendigen Sinnstrukturen  kosmischem Ausmass; 
\vir stehen in einer existentiellen Sinn-Krise. Technil( bringt unsel'c 
physis che und geistige Existenz in die Schwebe z\vischen hochstel' V   
(Inng und to taler Vel'endung, zwischen Sinn nnd ' Vidersinn. Sie bedenLet 
so eine I'adikale Herausfordernng der Geschichte. 

Je de   nm eine Antwort llat abeI' grundlegen([ nac ]! 
dem Wesen der Technik als kultur- und geschichtsbestimmender   

 fI'agen. So ergeben sich   unsere Betrachtung vier Gliederungsge-
sichtspunkte : 

1. V\Tas ist Technik in ihrem 'Ve sen ? 
2. Liisst sich aus ihr em vVesen ein angelegter   \velt· 

geschichtlicher  erkennen? 
3. 1st ein solcher Sinn in del' Geschichte tatsachlich     odel' 

.eher in Wid ersinn verkehrt ? 
4. vVorin best ehen Aufgabe nnd Moglichkeit einer Sinnver.wirk-

lichung der Tcchnil( in  Vberwindung' ihres ' Vidersinns ? 
Die Gliederung des Gedanl(ens folgt lliermit einem dialektischen 

1. 1m folgend en ",erd en einjg'e Ansii tzc      die  ihrer gr undsiit7.-
    13edelltung llnd  ,viclltigen      

cl'slmals   ,, 'u rdcn  dem 13uche des Yei,/asscl's: Kulturph ilosophi e  
Technil(, PersjJektiven  Technil( . Mensch eil .     Tr ier 1979. 
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Schema, soweit sich na ch einer Grundlegung im ersten Schritt die wei-
teren Schritte \vie   - Antithese und Synthese  

1.   isl Technik       Ereignis? 

Da Technik offenbar  den Grundphanomenen nnd daher den 
Unterscheidungskriterien des spezifisch    gehort - bereits 
die Hohlenbewohner der Steinzeit  ja  eine Technik des 
Feuermachens und der Herstellung  Werkzeugen oder «Artefakten» ., 

 wundert es nicht, dass sie schon  die griechisclle Philosophie hin-
rei chende Dignitat besass, di e Frage nach ihrem Wes en  stellen.   

definiert ARISTOTELES:   ein auf   abzielen-
des reflektierendes Verhalten und Konnen, odel' ein auf   

abzielend es Verhalten , das  richtigem Planen geleitet \vird 2 • So wird 
beim Bau eine s Hau ses die Form des Hauses   der im Geiste des Bau-
meisters      ldee dem Baustoff mi tgeteilt. Der Satz heisst: 
Durch Technik und t echnische Er-zeugung ent st eht also dasjenige, 
dessen Form (nicht   bei der  Zeugung schon  der Natur, 
sondern erst) im Geist e     Das Sein der Technik konsti-
t uiert sich demnach im Horizont der ar istotelischen Pl'inzipienanalyso 
aus einel' stofflichen Grundlage, die gefOl'mt \vird, und au s (ler Form, 
die dieser mitgeteilt wird , zutiefst abel' aus der  mass-gebenden 
Id ee im Geiste des Technikers, die zugleicll auc h den Zweck, di e richtige 
Wahl und Planung der Teilschritte und Mittel und den be\virkenden 
Entschluss bestimlnt. Wesentlich  also die Beziehungseinheit mit dem 
Menschen,  dem her und auf den hin das te chnische Werk all ein 
Bedeutung hat; wohl et\v a ein Baum, nicht aber ein Haus gibt ohne 
solche Beziehung Sinn. Diese Sicht der Technik bleibt auch im mittelal-
terlichen und neuzeitlichen Verstandnis  

Dabei \yird  der Neuzeit und Gegenwart all erdings immer mehr 
 Problem, wieweit T ochnik  der Beziehung auf den Menschen t at-

s achli cll  letzten oinem Sinn dient. Der   Kulturphilosoph 
Eduard SPRANGER    daher dieses    sein er 
Definition  «Technik» die Sinnfrage   aus und reduzier L 
Technik au f eine reine Zweck - Mittel - Relati on. Technik ist dann «die 
Erkenntnis der durcll ein Ziel geforderten Mittel   und die 
darauf b eruhende praktische Mit t el\vahl>,. Und: (cDas ent sche idende 

2. Vgl. Nik.   VI,  
3. Vgl. Met . VII , 1032 a 33. 
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Kennzeichen del' Technik aber ist, dass sie  sich aus keinen selbstan-
digen Wert   fasst Technik zunachst vollig abstrakt als 
Bereitstellung eines reinen Mittelsystems zur Realisierung beliebiger 
Zwecke - was selbst se11r «zweckmassig» klingt. Dann aber ist vor allem 
das geistig fundamentale Mittel 11erauszustellen, namlich die Mathema-
tik, die derzeit im Begriffe ist, sich zu einer allgemeinen Struktur-, 
Feld- und Faktorentheorie zu erweitern. Sie erlaubt es, Gebilde 
denster Ordnung rein quantitatiY, d.h. als teilbare Grossen aufzufassen, 
sie  ihre Elemente und Elementarfunktionen zu zerlegen und aus die-
sen beliebige neue Stl'Ukturen aufzubauen. Die Mathematik fungiert 
dabei als scI1leclltin universelle formale Moglichkeitstl1eorie der Kombi-
nation  Elementen, als Instrument der De-struktion und Neu-kon-
struktion auf allen Seinsebenen. So werden heute mittels einer ent-
sprechenden «Mathematik» eine Physilc - Chemotechnik, eine Biotechnik 
und  Psycho-Soziotechnjk aufgebant. 

Mathematik yermittelt  der   die Um-
\vandlung kosmischer Energie  Formen,  denen sie sich jedel'zeit 

 tiberallhjn  und  ,viederum andere  
  (Ier Chemo - Technik dje Schaffung  Kunststoffen aus Natul'-

stoffen,  del' Technik  Umstrukturierung der  

Strukturen und Umfnnktionierung der  Funktionen des Le-
bens;  vel 'sucht man durch gezielten Beschuss der Cllromosomen 
mit ElementarteilclIen dje erblichen Verhaltensmuster lllllzuprogl'am-
mieren, den Evolntionsprozess zu steuern und neue Arten des Lebens 
hel'zustellen, die bestimmten Zwecken angepasst sind. Ahnlich zerlegt 
die Psycho-Technik Komplexe des Erlebens psycho-mathematisch, d.h. 
psycho-analytisch  elementare Funktionen und Motive, um aus diesen 
psycho-synthetiscl1  PSYCl10-therapeutischer Absicht) neue Struktu-
l'en zu el'zeugen. Scllliesslicl1 werden dUl'ch Sozio-Technik 
matisch neue Formen des individuellen Bewusstseins und gesellsclIaft-
licl1en Verhalten aufgebaut, etwa  der Politik der    Par-
teiganger odeI'  der 'Virtschaft der «freudige) Konsument b • 

4. Lebensforlnen, 7 Aufl ., Halle 1030, 362 f . 
5. Wie sich zeig'L, bedeuLen «Destl'Uktion)) und «KonsLl'u[{tion» auf den ver· 

schiedenen Seinsebenen etwas entsprechend  Versclliedenes; der  diescr 
Weite g'efasste Begriff dcr «Technik)) isLweder vollig' bedeutung'sidentisch noch 
lig' bedeutung'sverschieden , sondern analog, d .]l.  unLel'lieg't   Bedeu-
tnngswan(lel. - Dieso innere Analogizitiit kennzeichneL  sogal'  illl'cn 
verschiedenen Ent\vicl{lungsphasen; die  (]er Neuzeit einseLzende Technil{ jst 
etwas relativ andel'es a]s die der Antike und des Mittelalters. 
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Technik biet et sich somit heute als    weltgeschichtliches, ja 
lcosmisches Ereigni s dar ,  dem die gesamte vorgegebene Wirklichkeit 

 ihrer ano rga nischen, orga nischen, psychischen und sozialen Dimension 
destruiert und  beliebige konst ruktive Zwecke des Menschen disponi-
bel wird; d.h. Technik zeigt sich als   universaler und r adikaler Tran s-
formati onsprozess des Seienden unter die Herrschaft des Menschen . 

W i:i.hrend die Technik  der Antike und auclt noch im Mittel-
alte r auf mehr oder weniger zufi:i.lligen Naturbeobaclttungen beruhte, 
ist   seit der  enzeit ein met hodisch-syste mat ischel' Prozess. Er 
vvnr.d e eingeleit et bei GALIL E I dnrch die Wi ederentdecknng der ari-
stotelischen Schrift    die alle r i:i.nmliche Bewegung auf  
Kreisbewegnng, d.h. anf geometrische Bedin gnn gen ,      Da-
lllit liessen sich bestimmt e Aggregate  ihrem Verhalt en voransberech-

  und entsprechende Maschinen, etwa  Kr iegszwecke, konst rni eren . 
 der Folgezeit   man sich,   alles Qnal itative auf 

Quantiti:i.t    und schliesslich - um   einige ideologische 
Aspekte an zudeuten  einem sog. «kritischen Realismus» die Qnali-
ti:iten der sinnlichen Wahrnehm nng als lediglich «snbjektiven Scheifi» 
cinel' allein qu antitat iv bcstimmten objektiven Realit i:i.t  erkli:iren, 
bzw.  einer «POsit ivistischen Erkennt nist heorie» alle i:ist hetischen   
eLhischen "Vertungen als nnverbindliche subjekt ive E ntsc hcidungen 
angesichts der objel{tiven Healit i:it gesellschaf tlichel' Mehrlteits- un d 
Machtverhaltnisse  deuten, und mit del' gegenwi:irtigen Mathematisie-
l'Ullg auch clel' Logik und cler Technis ier ung selbst des Denkens scheint 
sich eine to tale Errechenb ar- und    der Wirklichkeit 
anzuba hnen. 

Damit aber ste llt sich li:ingst die Frage nach dem Grund und dem 
Sinn dieses   

Il. W eltgeschichtlichel'   der Technik. 

Die bereits nallegelegLe Antwol't -    Sinn dCI' T echnil{ 
ist die Transform at ion des Seienden unter die Herrschaft des Mensch en 
- ist  sich keineswegs eindeutig nnd unter verschiedenen Aspek ten 

.vermittelt. 
Der erste neuel 'e Technikphilosoph im engeren Sinne, Ernst 
 sah die Intention der Technik  einer Projekt ion menschlicher 

Organe und Funktionen; so bedeutet   ein Haminer clie Nachbildung 
und crgi:i.nzende Steigernng gewisser Funktionswirkungcn cincs Armes 
mit geballter Faust. Ziel der Technik ist Selbstausdruck, Selbstdar-
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stellung und Bewusstwe1'dung des Menschen und dadu1'ch Obe1'windung 
seine1' G1'enzen, d.h. seine Se1bstentgrenzung und Ve1'gott1ichung, seine 
Bef1'eiung, E1'1osung und   sich se1bst; ih1' U1'sp1'ung und ih1'e 
Notwendigkeit liegen  seine1' natu1'a1en Unvollkommenheit und geisti-
gen Fahigkeit, diese  G. A1'nold GEHLEN wande1t spate1' 
(liesen Gedanken  1'ein Bio1ogistisc1le ab  ha1t Technik 1ediglich 

 einen Ausg1eich und E1'satz bio1ogische1' Mange1e1'scheinungen du1'ch 
den Geist zum Zwecke des Vbe1'1ebens 7 • 

 eine1' ande1'en Inte1'p1'etation, die die Eigenstandigkeit des 
Geistig - SchOpfe1'ischen betont und sich dabei an den Ingenieu1'wissen -
schaften o1'ientie1't, sieht F1'ied1'ich DESSAUER den Ke1'n de1' Technik 
im Phanomen de1' E1'findungen. Diese bestehen  de1' E1'kenntnis  
Mog1ichkeiten sinnvolle1' Kombination  E1ementen, wie  des 

 eine1' Uh1', und  de1' 1'ea1en  solche1' Gedanken 
unte1' Beachtung nnd Anwendung de1' Natu1'gesetze; Technik ist  

Sein aus Ideen (lu1'ch fina1e Gesta1tung und Bea1'beitung aus natu1'gege-
benen Bestanden»8. ' 

Wenn auch die Bedingungen de1'  Rea1isie1'ung und vie1-
1eicht soga1' des inne1'en E1'findnngsaktes in sozio-ku1tu1'ellen Ve1'ha1t-
nissen 1iegen -   wi1'tschaftlichen ode1' po1itischen E1'fo1'de1'nis-
sen ode1' im Wissensstand eine1' Zeit -,  wi1'd doch die  diesen 
Umstanden entdeckte Sinnst1'uktuI' vom Menschen nicht  
gesetzt, sonde1'n  gefunden; diese mnss als eine  sich he1' sinvolle 
Mog1ichkeit a1so imme1' schon bestanden haben - etwa nac1l A1't p1ato-
nische1' ode1' gott1iche1' A1'chetypen. E1'-findung bedeutet Auf-findung 
un(l Ve1'wi1'k1ichung gott]iche1' Schopfungsgedanken. So 1iegt nach DES-
SAUER de1' positive Sinn de1' Technik da1'in,  Teilnahme an (len 
gott1ichen Ideen und  die Schopfung "veite1' nnd ins 
Volle zu  gemass dem bib1ischen Auft1'ag: «Macht euch (lie E1'de 

  die pa1'tne1'schaft1iche Ebenbild1ichkeit des Menschen 
mit Gott so11 im Schopfungswe1'k der Technik stets meh1'  de1' gott-
1ichen U1'wah1'heit in die E1'scheinung tretenD• 

6. Grundlinicn ciner  dcr  ZUI' Entstehungsgeschichte 
dC,r Cultur aus  Gesichtspunkten, Braunschwcig 1877. - Wie man sieht, liegt 
diese Deutung  der Linic des sog', "Deutschen Idealismus» (Fichte, Schelling, He-
g'el u.a .). 

7. Der Mensc!l, seine Natur  Steliung'  del' Welt,   Aufl .,  1950; 
vor allem aber; Anthropologisc!lC Forsc!lung, Reinbek 1961, 

8. Stl'eit um die Techni!" 2. Aufl., Franl,furt 1958, 234. 
9. Diese Sicht bei Dessauer !lat YorHiufer,   im Mittela!ter bei I-Iugo  
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Immanuel  verlegte  die ewigen Ideen gewis-
sermassen  ihrer gottlichen Transzendenz in das menschliche Subjekt 
selbst. Dort fungieren sie als die Verstandnisformen, mit denen der 
Mensch die  die Sinnesempfindungen hereinwirkende Welt gestal-
tet und mit verstehbarem Sinn  sie sind die Grund-be-griffe, durch 
die er sie geistig  Griff nimmt. So setzt sich  der sinnlichen Welt der 
apriorische Sinn des menschlichen Subjekts durch; das Wesen der Er-
kenntnis wird hier nicht als Aufnahme des Seienden  die Vernunft, 
sondern als inteJlektuelle Bemachtigung der Erfahrung verstanden, 
als ideelle Technik. - 1m neo - Positivismus, etwa bei Ludwig WITT-
GENSTEIN,  an die Stelle des bei  noch geschichtslosen 
Subjekts und seiner unveranderlich-starren Verstandesformen die 
konkrete menschliche Gese11schaft, die durch illre lebendige Sprache die 
Erfahrung zu einem rational beherrschbaren Sinnzusammenhang verar-
beitet; dazu eignet sich besonders die Prazisionssprache der Mathematik, 
die hier auf die Idee einer «mathesis universalis» bei LEIBNIZ zuriick-
greift. 

 kritischer Zusammenschau und Reflexion  dieser Ansatze 
zeigt sich, dass und wie jeweils als der positive Grund und Sinn des Ge-
schichtsprozesses der Technik die Verwirklichung und Offenbarung 
einer im Menschen angelegten und  nach DESSAUER - zutiefst 

 Gott wurzelnden Wahrheit verstanden wird: des freien und 
ferischen Herrseins oder der Herr-lichkeit des Menschen. Der Mensch 
bringt sich selbst als Herr hervor und ste11t sich als solcher vor sich hin, 
indem er durch Technik die Herrschaft  die "Virklichkeit erwirbt 
bzw. diese unter sie transformiert. 

J edoch ist diese Sicht nicht in einer eng - anthropologischen Weise 
misszuverstehen; der Sinn der technisch vermittelten Geschichte kann 
kein anthropozentrischer sein. Denn der Mensch vermag die umgreifende 
Wirklichkeit nur  dem Masse in seinen Dienst  nehmen, als er sich 
selbst dabei in ihren Dienst zu stellen bereit ist . Herrschaft und Freiheit 
sind im letzten und auf Dauer nicht ohne gegenseitige Anerkennung 
und Erganzung moglich; Nichtanerkennung und  sincl 
Wirkung und stets neue Ursache beengender Angst, die a11e Freiheit 
bedroht. So hat die technische Nutzung und Beheerschung kosmischer, 
biotischer oder psychischer Energien zur Voraussetzung, dass der Mensch 

St. Victor,  der Renaissance bei Ryffius (einem Zeitgenossen des Nicolaus  Cues), 
oder bei Comenins, der formu1iert : «Eaedem proinde sunt rerum rationes nec dif-
ferunt nisi existendi forma; quia  Deo sunt  in archetypo,  natura   ectypo, 

 arte   antitypo» (Pansophia Prodomus, London 1639, Nr. 74). 
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sie nicht rucksichtslos ausbeutet, sondern ihre Sinngesetze theoretisch 
erkennt und praktisch anerkennt, indem er sich ihnen ein- und unterord-
net, da er sonst seine eigene Seinesgrundlage in Gefallr bringt. Tech-
nische Herrschaft gelingt, indem der JvIensch die Wirklichkeit in seine 
Erkenntnis und antwortende Verantwortung aufnimmt, sich also gerade 
auch in seinen ethischen Fahigkeiten  ihr herausfordern Hi.sst -
\vomit er sein Menschsein \veiterentwickelt. Dann kann der Kosmos 
ohne Umsturz ins Chaos die technische Herausforderung nnd Bemachti-
gung des Menschen aufnehmen und sich so in neuen energetischen For-
men wciterentwickeln. Man sieht: Die Moglichkeitsbedingung einel' 
Selbsthervorbringung des Menschen  grosserer Herrschaft und Freiheit 
nnd der tieferc Sinn des Kulturprozesses der Technik liegen in einer 
nni-versalen Begegnung und Verwirklichung alles Seienden in gegen-
seitiger Herausforderung  Erg&nzung. 

Dies zeigt sich gerade an negativen Erscheinungen. Denn die 
Entwicklung der Technik geriit in hohem Masse in Widerspruch  den 
genannten Sinngrundlagen - \vodurch nicht nur die Kultur, sondern 
die durch sie ergriffene gesamte Natnr in eine immer bedrohlichere Krisis 
sturzen. 

111. Sinngefdhrdung und  del' Technik. 

Um mit charakteristischen Erscheinung'en im Bereich des Psy-
chischen lIlld Sozialen  beginnen: Die Politik arbeitet mit wissen-
schaftlich reflektierten Methoden der Propaganda und Beeinflussung, 
die eine ideologische Umstrukturierung des W&hlers, n&mlich seine 
Disponierung und Aktivierung  bestimmte Partei- oder Staatsin-
teressen zum Ziel haben. Die Wirtschaft sucht auf die selbe Weise (lic 
Kauffreudigkeit des Konsumenten  stimulieren und dabei auch neue 
Bediirfnisse einzuprogrammieren, um den Umsatz  steigern1 0•  

dieser Perspektive begegnen heute sehr ernst  nehmende Begriffe wie 
«Wissenschaftspolitik)), Motivation und Transformation del' Wissen-
schaft durch den Absatz auf dem Markt, ferner die wachsende Moglich-
keit einer Planung und Kontrolle des Bildungswesens, und schliesslich 
im Intimbereich (lie technische Perfektionierung der Mittel des Liebes-
ausdrucks oder des Genusses. Das kritische Moment ist, dass beim Ein-
satz solcher Sozio- nnd Psychotechnik nicht notwendig der Respekt 
vor dem Menschen das Mass abgibt, der den Sinn seines Handelns  

10.    dem bekannten BUC)l  Vance Packard, «Dic gehci-
men  dt .: 1. Anfl.,  1958. 
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bedenken hat und sich a1s se1bstverantwort1iches Subjekt aufgegeben   
sondern die technisierte Ku1tur offenbar immel' mehr der Versuchung 
verfallt , den Menschen a1s rein es Objekt herantragbarer Zwecke unbe-
grenzt  manipu1ieren. 

Die unter dem Bemachtigungswillen voranschreitend e·  

pfung,j a Zerstorung der Empfang1ichk eit  die Sinnstruktur, die der 
Wirk1ichkeit inn ewo1lnt, ist ein uns zutiefst neurotisierendes Prob1ern. 
Es betrifft nicht nur clas Verh a1tnis zum Menschen, sondern zum Leben 

 Man den1ce an die zunehmende Gefahrdung der Umwelt 
durch Verschmutzung und radio aktive Verseuchung oder an die 
perimente eine r technischen Stenerung der Evolution durch Umpro-
grammierung der Erbstruktur und Herstellung neuer Arten des Leb ens 
mit  erb1ichen Verhaltenseigenschaften. Woher kame eine 
hinreichende Sicherheit, dass solche Bio-Technik letztlich nicht den 
Abweg einer Destruktion des Lebens der  atur beschreitet, sondern den 
Au fweg zur Konstruktion  Leben einer hoheren Kultur? 

Richtet man sch1iesslich den Blick auf das Sein der We1t im gan-
zen, .  ersch eint  als nicht mehr absolut aussch1iessbare unbeab-
sicht igte  ebenwirkung physikalischer Technik das Gespenst einer .der 
menschlichen Kontrolle entg1eitenden Entfesse1ung atomar er Energien 
und unhei1vollen St orun g des 1cosmischen G1eichge\vichts. - Die Beispiele 
liessen sich vermehren. 

      Zukunftsanblick der Technik und t echnis chen 
Welt wnrde denn   einer pessimistischen Kulturphilosophie  

ver schiedener Richtung thematisi ert. So sieht Oswald SPENGLER; 
ganz  Banne  NIETZSCHES Lehre vom «vVillen zur Macht», die 
Technik als Ansdruck des raubtierh aften Macht-  Verni chtungs\vil-
lens des Menschcn: «Ein Wille zur Macht, der... das Grenze nlose... zum 
eigent1ichen Zie1 hat, umfasst den Erdball. :. und verwandelt ihn durch 
die Gewa1t sciner praktisc1len En ergie und die Ungeh euer1ichkeit seiner 
te chni schen Verfahr en»ll . .Ahn1ich weist Friedrich G. J VNGER auf den 
Raubbau an der Natur und den see1ischen Kraft en des Menschen hin -
eine t echnische Entwicklung, mit der er apoka1ypt ische Gefahren herauf-
kommen siehtI2 Karl JASPERS erb1ickt  der Technik vor allem dic • 

Tendenz, alles  regu1ieren, zu schematisieren und  normi eren, 
\vodur ch schliess1ich das menschliche Individuum selbst zur b10ssen Funk-

11. Der MenscJl und die Technik ,   1931, 64. 
12. Die Perfektion der Technik, Frankfurt 1949. Ferner :Bernhard PhilbertJl, 

ChristJiche Prophetie und NuIdearenergie, Stein /Hh . 1975. 
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tion einer anonymen Lebensmaschinerie aufgelost und als personliche 
Existenz vernichtet wird 13 • Martin HEIDEGGER bringt die Technik 
in Zusammenhang mit dem Nihilismus und der Seinsvergessenheit, 
die unser Zeitalter kennzeichnen. Der Mensch anerkennt und  
das Seiende nicht mehr in seinem Sein, sondern nimmt es in Griff und 
stellt es auf seine Zwecke hin ab. Die Technik ist das «Ge-stell», gewis-
sermassen das geschichtliche Apriori des neuzeitlichen Menschen, aus 
dem heraus er das Seiende anblickt und im fragenden Experiment 
«stellt», um es restlos  entbergen und mit absolutem 
spruch neu und anders wieder her-zu-stellen. So  ist  das 
Kraftwerk in die Landschaft gebaut, sondern die Landschaft in das 
Kraftwerk verbaut». Doch  nach HEIDEGGER aus der 
Einsicht in das Wesentliche solcher Technik auch die Hoffnung auf 
Oberwindung der Gefahr, indem sich das ver-stellte Sein  
was freilich vage bleibt14 • 

Konnte diese Hoffnung aber nicht  einem kybernetischen Modell 
der Geschichtsdeutung besser verankert werden,  sich die 
Natur mit gesetzlicher  an jede  ihrer 
Existenzbedingungen mit der Zeit anpasst und  und Gefahren 
automatisch ausgleicht? - oder auch in einer entsprechenden idealisti-
schen bzw. materialistischen Dialektik, wonach gerade im notwendigen 
Durchgang durch den Widersinn  ein tieferer Sinn sich 
verwirklicht? - Doch scheitert ein solcher integrallstischer Optimis-
mus ebenso wie der fatalistische Pessimismus an der menschlichen 
Freiheit.  unausweichlicher kybernetischer oder dialektischer Zwang 
zum Guten oder  ginge an der personlichen Verantwortung vorbei, 

 die der Mensch immer sich gerufen  

Somit wird man im Zusammenhalt der zuerst hervorgetretenen 
positiven Grundlage der Technik und ihrer nunmehr sichtbar geworde-
nen weitgehend negativen Verfassung mit Arnold   
«challenge and response» sprechen  d.h. hier:  einer geschicht-
lichen Aufgabe, bei welcher der Mensch sich und die Welt nur total 

 gewinnen oder total  verlieren hat. 
Was sind daher die ethischen Forderungen zur Beantwortung 

der Existenz- und Sinnkrise unserer technischen Kultur, und worin lie-
gen die Kraftquellen  ihrer  

'13 . Die geistige Situation dcr Zeit, Berlin - Leipzig '193'1,   ff. 
•. Die Frage  der Technik,  Die Technik und die Kehre, Pfullingen 

'1962. 

   ,  4 42 



658 HeInriciJ Beck 

IV.  und Moglichkeiten der Sinnrerwirklichung in 
windung des Widersinns. 

Es ist  vornherein klar, dass solche Ethik das gesamte indi-
viduelle und soziale Sein des Menschen betrifft.  beiderlei Hinsicht 
hat die Technikkultur zunachst extreme Gesellschaftsentwicklungen 
gezeitigt, die die Gefahr der nihilistischen Destruktion eher noch schar-
fer zum Ausdruck bringen als an der Wu rzel bewaltigen: einen libera-
listischen und pluralistischen Individualismus, der den Zusammenhalt 
und die Einheit des Ganzen zersetzt, und einen ebenso einseitigen kol-
lektivistischen und monistischen Kommunismus, der die individuellen 
Unterschiede in eine anonyme Einheit einstampft. 1m ersteren, um es 
am Beispiel  Wirtschaftsstrukturen  konkretisi eren, betrachtet 
der Mensch den Mitmens chen als blosses Mittel zum Zwecke der Profit-
maximierung; sein essentielles In-sich-Sein als Selbstwert wird in ein 
bloss funktionales     a]s Nutzwert aufgelost. 1m 
zweiten Falle tritt an die St elle des Individuums das Kollektiv, in dem 

 der Wert des einzelnen ausschliesslich nach seiner Funktion und 
Leistung  das Gesellschaftsganze bemessen wird , das unbegrenzte 

 beansprucht. Restlose Verplanung, Entfremdung und 
Nichtung des menschlichen Seins droht in beiden Fallen. Daher ist die 
Aufgabe, die antithetischen Prinzipien in einer Gesellschaftsstruktur  

tiberwinden, die beide Aspekte des Menschseins integriert: sowohl das 
Recht , individuell selbst   als auch die Pflicht, sich sozial 
zur   st ellen. Das bedeutet dann die Entwicklung  dif-
ferenzierten Teilhabe-Strukturen, in denen jeder einzelne an den ge-
sellschaftli chen Entscheidungsprozessen na ch Massgabe seines «Sachver-
standes») mitwirken kann, ebenso aber auch dadurch in seiner Verantwor-
tungsbereitschaft gefordert ist , dass er sich  den positiven oder ne-
gativen Folgen seiner Mitbestimmung mitbetreffen lasst (also etwa vom 
wirtschaftlichen Gewinn oder Verlust der betreffenden Firma). Wenn 

  die Angehorigen eines Betriebes auch dessen Teilhaber  
so ist der t raditionelle «Klassengegensatz», worin die Partialinteressen 
ohne Rucksicht auf das Ganze verfolgt werden, aufgebrochen. Ebenso 
aber ware damit auch der sozio-technische Titanismus einer Zwangswirt-
schaft  tiberwinden, die den einzelnen einem anonymen Gesamtkol-
lektiv (bzw. dessen «FunktionarellJ») vollig ausliefert1 5 • 

15. Zur n1iIJcren Beschreibung des Modells vgl. vom. Yerf. : Kulturphilosoph ie 
dcr Technik. a.a.O.• S. 186 f. 
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Wie sich zeigt, lautet die ethische Aufgabe der geschichtlichen 
Stunde: gegenseitige Achtung und Anforderung in «partnerschaftlicher 
Erganzung» - jedoch nicht in pauschaler Abstraktheit, sondern in der 
Bildung verbindlicher konkreter Strukturen, die den einzelnen tragen 
und beanspruchen und die er zugleich durch seine personlichen Impulse 
ll1itgestaltet. Der rein technische Denkstil, die Reduktion der konkre-

 Welt auf Kategorien der Quanitat und Teilbarkeit,  sich 
dabei  innen her, indem  das Qualitative, nicht mehr beliebig 
Auswechselbare, Bedeutung gewinnt16. 

Die  dieser Aufgabe hat  kognitive und eine af-
fektiv-voluntative Seite.  ersterer Hinsicht ist vom Umkreis der sog. 
<cFrankfurter Schule» ll1anche Anregung ausgegangen. So greift Max 
HORKHEIMER  seiner «Kritik der instrumentellen Vernunft»17 den 
technologisch  Begriff  Rationalitat und Wissenschaft 
an, der nur die Eignung  Mitteln  vorgegebene Zwecke  objektiv 
erkennbar halt, die Frage der Legitimitat und des menschlichen Sinnes 
der Zwecke selbst aber ins Subjektiv - Unverbindliche abschiebt. (Vgl. 
auch die  uns im 1. Hauptabschnitt zitierte Wesensbestimmung 

 (<Technik» bei Eduard SPRANGER). Der Unmenschlichkeit und 
 werden alle Schleusen  wenn die Zwecke sich nicht 

in ihrer Sinnhaftigkeit vor dem «Ganzen der dialektischen Vernunft der 
Geschichte» auszuweisen haben. - Dieses allerdings vieldeutige Kri-
terium ""vird bei J  HABERMAS abgelost vom «emanzipatori-
schen Interesse», dem das technischanalytische Interesse der Naturwis-
senschaften untergeordnet werden m  um die  ull1anitat  achten18. 
Herbert MARCUSE ist die  der Technik bestimmte Herrschafts-
struktur der Gesellschaft deshalb verdachtig, weil sie die asthetische und 

16. Vgl.: «F igura. .. est qualitas circa quantitatem»: Thomas  Aquin, 7 Phys. 
5 d; auch S. theo).  q 35, a 1. Hier ist -  einem naturphilosopJ1ischen Zusam-
menhang her - bereits prinzipie11 gesehen, dass jed e konkrete Struktur  quanti-
tative (tei1bare) und qua1itative (unteilbare) Seite hat, ja die letztere der ersteren 
not\vendig inh aeri ert (und an ihr erarbeitet werden muss) . 

17. Hg.   Scl1midt, Frankfurt 1974. Vgl. ferner : Kurt  Kritik 
der wissenschaft1ichen Vernunft, Freiburg -  1978; und: ArnuJf Rieber, 
Die Krise der technischen RationaJit1it,   L. Zimmermann,   (Hg.), Tech· 
nische Berufe zwischen Leistungszwang und Sinnfindung,  1973, 4-24 (Letz-
tere beziehen sich jedoch auf noch andere und umfassendere Sinnkriterien). 

18 . Technik und Wissenschaft als Ideologie, 2. Auf1., Frankfurt 1970. - Er 
fo]gt hier  etwa der bekannten Unterscheidung der \Vissensformen bei Max 
Scheler  «HeiJswissen» und «Herrschaftswissen», wobei er das erstere ledig1ich 
profanisiert. 
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sinnliche  des Menschen     Doch ist die Frage, ob 
die  sich in einer vielleicht etwas zu physisch verstan-
denen Sinn-lichkeit schon erschopft, oder ob die Ganzheit des Seins nicht 
noch andere Dimensionen erfordert. 

Die Sinnkrise  der technischen Gegenwartskultur  an die 
Mitte der menschlichen Existenz als die ungeschiedene Einheit des 
Kogiiitiven und des Affektiv - Voluntativen. 1st  vielleicht im Grunde 
nichtsanderes als moderne Magie, wenn der Mensch durch die Zauber-
formeln der Mathematik sich technisch der Wirklichkeit zu  
sucht, um sich gegen sie im ganzen und letzten abzusichern? Der Tota-
litatswille der Technik konnte Ausdruck einer metaphysischen Angst 
sein, die nicht mehr oder noch nicht aus dem Sinn lebt. Die Offnung zum 
Sinn in Erkenntnis und Annahme der eigenen Endlichkeit und 
tigkeit ist aber eine existentielle Entscheidung der Hingabe, die aus 
dem Scheitern  der Versuchung der Macht und dem Durchleiden der 
eigenen Ohnmacht reifen kann. Dies ware dann gar der Weg zur wirk-
lichen Erfahrung der Technik als Ausdruck der Herr-lichkeit des Men-
schen. 

Die unmittelbare Einsicht  den Weg zum Guten mag schwach 
und  sich allein praktisch zu wenig wirksam sein. Es drangt sich 
doch auch die Erfahrung auf, dass mit dem Anstieg der technischen Macht 
ebenso die Gefahr des zerstorerischen Machtmissbrauchs wachst,  dass 
die Alternative immer weniger lautet: gut oder schlecht sein, sondern: 
gut oder  nicht mehr sein. Der aus dem verantwortungslosen 
technischen Machtgebrauch folgende Leidensdruck ist eine Hilfe zur 
Besinnung. Darin liegt ein rationales Argument  eine Zukunftshal-
tung der Hoffnung. 

Die Sinnfrage  der gegenwartigen geschichtlichen Situation ist 
eine  und leidenschaftliche Frage, bei der  um das Sein oder 
Nichtsein einer jeglichen sinnvollen Zukunft geht. Die  um 
eine Antwort verlangt Mut - nicht nur zur Kritik, sondern vor allem 
zum personlichen Einsatz. Weder ein angstliches Sicherheitsdenken, 
das jedes Risiko meidet, noch eine vollig irrationale und daher  
und verantwortungslose Verwegenheit bahnt den Weg  die Zukunft, 
sondern das  Wagnis, das - wie der christliche Existenzphilo-
soph Peter WUST formuliert - auf ein «Minimum an Einsicht  den 
SinllJ> ein «Maximum des Einsatzes» wagt20. 

19. Der eindimensionale Mensch, Neuwied 1967. 
20. Vgl. sinngemass: Ungewissheit und Wagnis, 7. Aufl.,  1962, 299. 
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V.  

Die gegenwartige und  Kultur wird immer giundsti.tz-
licher durch Technik bestimmt. Unser Versuch einer philosophischen 
Analyse gelangt  folgenden Thesen: 

1. Technik ist ein weltgeschichtlicher Prozess, in dem der Mensch 
die gesamte vorgegebene Wirklichkeit - unbelebte Materie, organisches 
Leben und menschliches Bewusstsein - mittels der Mathematik in 
ihre Elemente und Elementarfunktionen zer-setzt und  diesen neue 
Strukturen zusammen - setzt, die seinen Zwecken dienlicher sind. 

2. Das positive Ziel dieses Geschehens ist die Herrschaft des 
Menschen und darin die Selbsterfahrung der Freiheit. Der tiefere Sinn 
liegt jedoch  einer uni-versalen Begegnung und Verwirklichung alles 
Seienden in gegenseitiger Herausforderung und Erganzung. 

3. Diese positive Bestimmung wird durch gegenseitige Nichtaner-
kennung,  Ausbeutung und Zerstorung in hohem Masse 
verfehlt. 

4. Deshalb ist  die Aufgabe, durch eine Gesellschaftsstruktur 
partnerschaftlicher Erganzung die verantwortliche Gestaltung der 
technischen Macht  lernen. Sie gelingt aber kaum ohne eine 
chende Verarbeitung der Leiderfahrung der Technik und das sinnvolle 
Wagnis . : 

 otiz. 

Jahrgang 1929, studierte Philosophie, Psychologie, Theologie, 
Pti.dagogik, Soziologie, auch Physik und Biologie. Er promovierte zum 
Dr. phil. in  habilitierte sich  Philosophie in Salzburg und 
ist  Professor dieses Faches  der Universitat Bamberg, tit.  
Professor  der Universitat Salzburg und  - Professor  der Uni-
versidad del Salvador fBuenos Aires. 

Von ihm erschienen zahlreiche wissenschaftliche VerQffentli-
chungen   Fremdsprachen  zum philosophischen Seins-
und Gottesproblem und zur Philosophie der Kultur und der Erzie-
hung; er hielt Gastvorlesungen und Kongressvortrage in mehreren 
paischen Landern und in LJbersee,  in Lateinamerika. 


