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was sind die technikwissenschaften? was sind ihre cha-
rakteristika und wodurch lassen sie sich von anderen 
wissenschaften unterscheiden? wie sind die technik-
wissenschaften entstanden und welche rolle spielen tech-
nik und technikwissenschaften in der Gesellschaft? für 
uns als Deutsche Akademie der technikwissenschaften 
sind diese fragen von zentraler Bedeutung. im rahmen 
des themennetzwerks „Grundfragen der technikwissen-
schaften“ vermittelt acatech impulse über die Disziplin-
grenzen von wissenschaftstheorie, technikphilosophie, 
techniksoziologie, technikgeschichte, wirtschafts- und 
technikwissenschaften hinweg. 

ungeachtet ihrer gesellschaftlichen Bedeutung sind die 
technikwissenschaften bislang von der traditionellen 
wissen schaftsforschung weitgehend vernachlässigt wor-
den. wissenschaften sollten zweckfrei sein, so die lange 
vorherrschende Vorstellung. Diesem Bild entsprechen die 
technikwissenschaften nicht. sie selbst haben bisher eher 
spärlich über ihre Grundlagen und Grundfragen reflektiert. 

acatech berät Gesellschaft und Politik in technikwissen-
schaftlichen Zukunftsfragen. um dies leisten zu können, 
müssen wir uns auch mit unserer eigenen Disziplin aus-
einandersetzen. Deshalb hat acatech eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt, die von Oktober 2010 bis sommer 2012 den 
vor liegenden acatech imPuLs erarbeitet hat. er soll einen 
Anstoß geben, die technikwissenschaften als wissens-
system innerhalb und außerhalb von acatech zu themati-
sieren. Bewusst haben sich die Autoren auf die frage der 
fachlichen Ausrichtung der technikwissenschaften, der 
methodik und der wirksamkeit für die gesellschaftliche  

Diskussion  um technik  und innovation fokussiert. Die 
ebenfalls bedeutsamen Aspekte der Geschichte der 
technik wissenschaften, der institutionellen Ausprägun-
gen und Organisationsformen sowie der Abgrenzung 
zwischen ingenieur- und technikwissenschaften wurden 
bewusst ausgeklammert. es ist uns bewusst, dass in den 
technikwissenschaften – wie auch in jeder anderen wis-
senschaft – forschung und Lehre aufs engste miteinander 
verknüpft sind. für die technikwissenschaften spielt diese 
Verknüpfung wegen des starken Bezugs zu Anwendung 
und Praxis eine ganz besondere rolle, der jedoch in die-
sem imPuLs noch nicht nachgegangen werden konnte. 
Der schwerpunkt liegt auf den beiden fragen: was sind 
und was wollen die technikwissenschaften? und: was kön-
nen wir von ihnen erwarten? mit diesem imPuLs- Papier 
wollen wir das selbstverständnis der technikwissenschaf-
ten schärfen und Vertretern anderer wissenschaften den 
Zugang zu den technikwissenschaften erleichtern.

Dieser Leitfaden erscheint als zweiter Band unserer neuen 
Publikationsreihe „acatech imPuLs“. Die Publikationen 
dieser reihe enthalten Analysen und Denkanstöße zu 
Grundfragen der technikwissenschaften sowie der wissen-
schaftsbasierten Politik- und Gesellschaftsberatung. sie 
richten sich an alle, die in den technikwissenschaften 
oder der Politikberatung tätig sind oder sich mit der refle-
xion über die technikwissenschaften und ihre rolle in der 
Gesellschaft beschäftigen. 

acatech dankt der Projektgruppe für ihr ausgesprochenes 
engagement sowie allen mitwirkenden für die Diskussion 
und mitarbeit an diesem imPuLs.

Prof. Dr. Dr. h.c. reinhard hüttl
acatech Präsident

Prof. Dr. henning kagermann
acatech Präsident

Vorwort

VORWORT
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Technikwissenschaften

technische Gestalter gibt es seit menschengedenken. was 
die zeitgenössische ingenieurarbeit jedoch von ihren histo-
rischen Vorläufern unterscheidet, ist, dass ingenieure seit 
dem 18. Jahrhundert begonnen haben, ihre tätigkeit zu 
verwissenschaftlichen und damit auf ein objektives, über-
prüfbares und verallgemeinerbares fundament zu stellen. 
Darin standen ingenieure nicht allein. sie lieferten neben 
natur- und Geisteswissenschaftlern, Ökonomen, Verwaltern 
und Ärzten ihren originären Beitrag zur wissenschaftlichen 
Durchdringung der welt, indem sie ihr eigenes handeln 
wissenschaftlichen kriterien unterwarfen und dadurch 
sowohl mehr sicherheit als auch höhere Produktivität er-
reichten. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein waren all 
dies tätigkeiten, die von männern dominiert wurden. erst in 
der jüngsten Vergangenheit brechen hier die Geschlechter-
barrieren auf. Gleichwohl trifft es überwiegend immer noch 
die realität, wenn wir in diesem text zugunsten der Les-
barkeit meist von dem ingenieur sprechen, wenngleich für 
die Zukunft ein ausgeglicheneres Geschlechterverhältnis 
erstrebenswert ist.

Was sind Technikwissenschaften?
Bei den technikwissenschaften handelt es sich um eine 
eigenständige wissenschaftsgruppe, die sich hinsichtlich 
ihres Gegenstands, ihrer Ziele, methoden und institutionen 
von den anderen wissenschaften unterscheidet. Der Gegen-
stand der technikwissenschaften ist die technik, verstanden 
als künstliche, zweckgerichtete und materielle sowie imma-
terielle elemente besitzende Objekte und Prozesse. technik-
wissenschaften untersuchen die technik hinsichtlich ihrer 
struktur und funktion, ihrer folgen für umwelt und mit-
welt sowie ihrer soziokulturellen entstehungs- und Verwen-
dungszusammenhänge. Dabei geht es um den gesamten 
Lebenszyklus der technik, das heißt um deren konzeption, 
herstellung, Verwendung und entsorgung bzw. recycling.

Das Ziel der technikwissenschaften besteht in der erzeu-
gung von Gesetzes-, struktur- und regelwissen über tech-
nik – in der Absicht, dieses in technischen Anwendungen zu 

nutzen. Die methoden der technikwissenschaften zeichnen 
sich durch eine zielorientierte Vielfalt aus, die von rational-
systematischen bis zu intuitiv-heuristischen methoden 
reicht. Das bedeutet freilich auch, dass die technikwissen-
schaften sich am tatsächlich machbaren und nicht am bloß 
Denkbaren orientieren. Die technikwissenschaften bleiben 
nicht bei der technikanalyse stehen, sondern entwickeln 
methoden der synthese für die Gestaltung des neuen. 
sie antizipieren die spätere Anwendung des wissens über 
technik und ihre wechselwirkungen mit dem umfeld, was 
zur integration ökologischer, wirtschaftlicher, kultureller 
und sozialer Überlegungen in technikwissenschaftliche 
modelle führt. Dazu werden technikwissenschaften sowohl 
innerhalb wie außerhalb von universitäten betrieben. Die 
technik wissenschaften umfassen letztlich alles wissen-
schaftlich fundierte wissen, das wir über das hervorbrin-
gen und Verwenden von technik, deren kognitive und prak-
tische Voraussetzungen sowie deren folgen für umwelt, 
wirtschaft und Gesellschaft haben.

in einem satz lassen sich die technikwissenschaften wie 
folgt zusammenfassen:

Technikwissenschaften schaffen kognitive Vorausset
zungen für Innovation in der Technik und Anwendung 
technischen Wissens und legen die Grundlagen für die 
Reflexion ihrer Implikationen und Folgen.

Die wichtigsten und für die Verwissenschaftlichung der 
technik spezifischen intellektuellen werkzeuge sind Ab-
straktion und modellbildung, welche soweit möglich durch 
experimente und tests überprüft werden. Letzteres ist je-
doch nicht immer möglich, da Anlagen als Ganzes ab einer 
bestimmten Größenordnung und komplexität vor ihrem 
einsatz nicht in einem Labor untergebracht werden kön-
nen. sofern ein materieller test unmöglich ist (so auch aus 
ökonomischen, sicherheitstechnischen oder ethischen Grün-
den), tritt an seine stelle die modellbildung und anschlie-
ßende simulation.

KURZFASSUNG
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technische konkretion und wissenschaftliche Abstraktion 
ergänzen sich: Abstraktion verbindet das noch unbekann-
te neue mit dem bereits Bekannten und wissenschaftlich 
erforschten. Die Abstraktion in den technikwissenschaften 
fördert so die pragmatische Problemlösung in der ingenieur-
praxis. modellbildung erlaubt das theoretisch und empi-
risch begründete Abschätzen des Verhaltens des neuen in 
der Anwendung. mit den modellen gelingt es, wesentliche 
Verhaltensweisen der systeme zu erkennen, zu bewerten 
und durch geeigneten entwurf zu steuern.

Die technikwissenschaftlichen modelle müssen ein ho-
hes maß an Ganzheitlichkeit und komplexität bewahren, 
sodass die Anwendungsqualität der ergebnisse nicht 
beeinträchtigt wird. Gleichzeitig verbleibt in den technik-
wissenschaften wie auch in der technik im Allgemeinen 
ein Bereich der Vermutungen und der nicht in aller tiefe 
erhärteten sachverhalte, was sie zwangsläufig anfällig für 
unsicherheiten in den daraus ableitbaren Aussagen macht. 
Der unvermeidliche umgang mit unvollständigen stochas-
tischen modellen ist eine der großen herausforderungen in 
der Praxis des ingenieurwesens.

Das Zusammenspiel von erfahrung und Gestaltung sowie 
systematisierung und forschung macht die modellbildung 
in den technikwissenschaften letztlich zu einer kunst. Die 
zielorientierte Abstraktion ist für eine erfolgreiche modell-
bildung unabdingbar. in diesem Bereich der Gestaltung 
liegt auch der besondere Ort der kreativität.

Verantwortung in Technikwissenschaft und Technik
technik ist immer ambivalent. Die Planung und Ausfüh-
rung von ingenieurprojekten stehen vor der ständigen 
herausforderung, den gewünschten nutzen ohne unver-
meidbare schädliche nebenwirkungen zu erzielen. Die 
schwierige Abwägung zwischen nutzen und schaden 
nach kriterien, welche die Gesellschaft vorgibt, ersetzt 
zwangsläufig die einfache, aber in der Praxis meist un-
einlösbare forderung nach nutzen ohne schaden. Dies 

erfordert den permanenten gesellschaftlichen Diskurs 
über die Ziele und folgen der technik. sich wandelnde 
ressourcenverfügbarkeit, vor allem aber deren neubewer-
tung sowie die neubewertung der Verletzlichkeit der ver-
fügbaren ressourcen verlangen ständig nach technischen 
neuerungen. ebenso drängen veränderte und sich ange-
sichts der wachsenden technischen Potenziale erweitern-
de gesellschaftliche Bedürfnisse auf einen unablässigen 
strom neuer technischer Lösungen. 

Ganz ohne Zweifel hatte die Verwissenschaftlichung der 
technik den größten Anteil an der Potenzierung der ge-
stalterischen möglichkeiten wie auch an der steigerung 
der sicher heit technischer Produkte und Prozesse in der 
jüngeren Vergangenheit. sie ist das wirkmächtigste instru-
ment, das den heutigen ingenieuren zu Gebote steht. sie 
bleibt jedoch trotz aller Anstrengung notwendiger weise 
unvollkommen und kann nicht frei von irrtümern sein. Dies 
ist bei der Gestaltung von technik stets mitzudenken. Die 
wissenschaftlichen Aussagen der technik immer wieder 
zu überprüfen, ist die Grundverantwortung jedes wissen-
schaftlers, aber ganz besonders des ingenieurs. er trägt 
eine herausgehobene Verantwortung für das Gedeihen 
unserer technischen welt und für ihre sicherheit bei aller 
unvermeidbaren unvollkommenheit. Zugleich hat er gera-
de aufgrund seiner fachlichen kompetenz gegenüber der 
Gesellschaft die Verpflichtung, erkannte unwägbarkeiten 
und weiterhin bestehende unsicherheiten zu kommunizie-
ren und frühzeitig darauf hinzuweisen, wann und wo ein 
gesellschaftlicher klärungsbedarf besteht bzw. bei künftig 
möglicher technik entstehen könnte. Die Verantwortung 
der technikwissenschaftler und ingenieure ist damit nicht 
nur eine Verantwortung für das bestmögliche funktionieren 
einer menschenfreundlichen technik, für den sparsamen 
und schonenden umgang mit den natürlichen ressourcen. 
sie ist ebenso eine Verantwortung für das Aufzeigen von 
denkbaren und machbaren Alternativen in der künftigen 
Gestaltung unserer technisierten welt. technikwissen-
schaftler und ingenieure müssen die Zukunft offen halten.

Kurzfassung
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Technikwissenschaften

technische Gestalter gibt es seit menschengedenken. was 
die zeitgenössische ingenieurarbeit jedoch von ihren histo-
rischen Vorläufern unterscheidet, ist, dass ingenieure seit 
dem 18. Jahrhundert begonnen haben, ihre tätigkeit zu 
verwissenschaftlichen und damit auf ein objektives, über-
prüfbares und verallgemeinerbares fundament zu stellen. 
Darin standen ingenieure nicht allein. sie lieferten neben 
natur- und Geisteswissenschaftlern, Ökonomen, Verwaltern 
und Ärzten ihren originären Beitrag zur wissenschaftlichen 
Durchdringung der welt, indem sie ihr eigenes handeln 
wissenschaftlichen kriterien unterwarfen und dadurch 
sowohl mehr sicherheit als auch höhere Produktivität er-
reichten. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein waren all 
dies tätigkeiten, die von männern dominiert wurden. erst in 
der jüngsten Vergangenheit brechen hier die Geschlechter-
barrieren auf. Gleichwohl trifft es überwiegend immer noch 
die realität, wenn wir in diesem text zugunsten der Les-
barkeit meist von dem ingenieur sprechen, wenngleich für 
die Zukunft ein ausgeglicheneres Geschlechterverhältnis 
erstrebens wert ist.

Gemeinsame frucht des disziplinübergreifenden Bemühens 
um ein wissenschaftliches Verständnis der welt waren eine 
erweiterung der Lebensräume und eine Verlängerung der 
Lebenserwartung, wie sie bislang in ihrer Dynamik histo-
risch einmalig sind. Ganz unbestreitbar hat die Verwissen-
schaftlichung der welt die Voraussetzungen für eine 
enorme expansion von Lebensmöglichkeiten geschaffen. 
trotz der unüberwindbaren Beschränkung menschlichen 
wissens und menschlicher handlungsreichweite, und trotz 
der immer noch anhaltenden unfähigkeit zum dauerhaft 
friedlichen umgang miteinander, ist dieser Aufbruch in die 
moderne in hohem maße positiv zu beurteilen. ingenieure 
waren ein teil dieser Bewegung, freilich ein teil, der sich in 
der sichtbaren welt und den Alltagserfahrungen in ganz be-
sonderer weise manifestiert hat. so wird der Ausschluss von 
den errungenschaften der modernen welt als ungerechtig-
keit und relative Armut erfahren. 

Gleichwohl war es nicht das wissenschaftliche Verständ-
nis als solches, das diese Dynamik ausgelöst hat, sondern 
seine potenzierende wirkung auf das kreative technische 
Gestalten: ingenieure vollziehen nicht einfach nur, was in 
der natur angelegt ist, sondern schaffen etwas, das diese 
selbst nicht hervorbringt. Dass dies nur im einklang mit 
den naturgesetzen geschehen kann und dass viele entwür-
fe von natürlichen Vorbildern und Problemlagen angeregt 
werden, mindert den autonomen charakter technischer 
Gestaltung nicht. wissenschaftliche erkenntnis informiert 
über möglichkeiten und Begrenzungen, nicht aber über ge-
stalterische Ziele und die vielfältigen wege zu ihrer umset-
zung. indem die wissenschaftliche erforschung der natur, 
der Artefakte, des individuellen Verhaltens so wie der ge-
sellschaftlichen Prozesse immer mehr Gewissheit über die 
Vo raussetzungen und rahmenbedingungen der technik 
schuf, eröffnete sie der technischen kreativität neue hori-
zonte. Dabei ging es im sinne von Produktivität und sicher-
heit in gleicher weise um die Abwehr von Gefahren wie um 
das schaffen zusätzlicher handlungspotenziale. moderne 
technik entsteht auf einem wissenschaftlichen fundament, 
weist aber gestalterisch darüber hinaus. technik wird siche-
rer, indem die technischen entwürfe einer Überprüfung mit 
wissenschaftlichen methoden unterzogen werden.

in diesem Gestaltungsprozess arbeiten ingenieure mit 
natür lichen ressourcen und gesellschaftlichen Bedürf-
nissen, wobei erstere verletzlich und endlich, Letztere 
umstritten und wechselhaft sind. Dabei kommt es ganz 
unvermeidlich zu vielfältigen werte- und interessen-
konflikten, an deren Aushandlung ingenieure als teil der 
Gesellschaft beteiligt sind. in diesen Auseinandersetzun-
gen besteht eine ihrer Auf gaben darin, Vorschläge und 
gangbare wege zu möglichst einvernehmlichen Lösungen 
dieser konflikte zu erarbeiten, soweit sie die technische 
Gestaltung unserer welt betreffen. 

Die sich wandelnde ressourcenverfügbarkeit, vor allem 
aber deren wiederkehrende neubewertung verlangen 

1 EINLEITUNG
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 ständig nach technischen neuerungen. ebenso drängen 
veränderte und sich angesichts der wachsenden techni-
schen Potenziale erweiternde gesellschaftliche Bedürfnisse 
auf einen unablässigen strom neuer technischer Lösungen. 
Da weder natur immer und überall gleich ist noch die kul-
turell geprägten Bedürfnisse der menschen auf wenige 
Grundformen reduzierbar sind, müssen diese technischen 
Lösungen sehr unterschiedlich sein. ingenieure entwickeln 
und gestalten neue Produkte und Prozesse in vielfachen for-
men, die die mannigfaltigen interessen und wert haltungen 
in der Gesellschaft ebenso widerspiegeln wie deren Ver-
änderungen in der Zeit oder die unterschiede zwischen kul-
turen. märkte, Planungen, politische entscheidungen und 
Gerichte steuern die Auswahlprozesse. 

Abstraktion und modellbildung sind die wichtigsten intel-
lektuellen werkzeuge, derer sich ingenieure bedienen und 
die spezifisch für die Verwissenschaftlichung der technik 
sind. Gerade weil das Ziel technischen Gestaltens äußerste 
konkretion ist, bedarf es der Abstraktion und der modell-
bildung. nur wenn die konkretion gedanklich so weit wie 
erforderlich durchdrungen ist, kann sie verantwortet wer-
den. Abstraktion verbindet das noch unbekannte neue mit 
dem bereits Bekannten und wissenschaftlich erforschten. 
modellbildung erlaubt eine theoretisch und empirisch be-
gründete Abschätzung des Verhaltens des neuen in der 
Anwendung. Beide werkzeuge, Abstraktion und modell-
bildung, gehen jedoch der kreativen Gestaltung nicht vo-
raus, sondern begleiten und inspirieren sie. technische Ge-
staltung ist damit zugleich ein Abschätzen des machbaren, 
das im Zuge eines entwicklungsprozesses überprüft wird. 
und im ständigen Dialog von entwurf und Überprüfung 
entsteht das Produkt oder der Prozess.

Der erfolg der technischen Gestaltung hängt ganz wesent-
lich davon ab, dass bei der modellbildung keine relevanten 
Phänomene der wirklichkeit ausgeblendet werden. inso-
fern drängen entwurf und entwicklung auf eine möglichst 
ganzheitliche Betrachtung der technik in ihrem natürlichen 

und gesellschaftlichen umfeld. Diese ganzheitliche sicht 
wiederum verankert die ingenieurarbeit wie die technik-
wissenschaften in einem interdisziplinären netz. techni-
sche Produkte und Prozesse sind im Allgemeinen komplex 
und müssen sich in einem vielfältigen umfeld bewähren. 
 Daher führt eine reduktion von komplexität zur steigerung 
der Aussagepräzision in der technik nicht immer zum Ziel. 
Da randbedingungen nicht reduziert, sondern mit erfasst 
werden müssen, integrieren die technikwissenschaften die 
einsichten vieler verschiedener Disziplinen, um sie in der 
ingenieurpraxis zu einer ganzheitlichen, immer wieder in 
ihren einzelschritten überprüften Problemlösungsstrategie 
bündeln zu können.

ingenieure haben sich, wie viele andere Berufsgruppen 
auch, für ihre tätigkeit im Laufe der beiden vergangenen 
Jahrhunderte eine spezifische wissenschaftliche Basis 
geschaffen, die engen Anschluss an die breite Verwissen-
schaftlichung der welt gesucht und gehalten hat. Durch 
die weitreichende theorie- und methodenverwandtschaft 
entstand eine besonders enge und fruchtbare kommunika-
tion der technikwissenschaften mit den naturwissenschaf-
ten, die jedoch nicht exklusiv war, wie dies in der viel zu 
kurz greifenden formulierung der „angewandten natur-
wissenschaften“ zum Ausdruck kommt. für ein sinnvolles 
und erfolgversprechendes entwerfen und Gestalten sind 
die wissenschaften vom Verhalten des menschen, von der 
weise seines wirtschaftens und vom funktionieren gesell-
schaftlicher institutionen und kulturell geprägter Lebens-
stile ebenso wichtig. Die technikwissenschaften umfassen 
letztlich alles wissenschaftlich fundiertes wissen, das wir 
über das hervorbringen und Verwenden von technik, de-
ren praktische und kognitive Voraussetzungen sowie deren 
folgen für umwelt, wirtschaft und Gesellschaft besitzen.

trotz dieses umfassenden Anspruchs der technik-
wissenschaften müssen wir berücksichtigen, dass die 
entstehenden Produkte und ihre Verwendung das in ih-
nen verkörperte wissen transzendieren. insofern sind die 

Einleitung
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 technikwissenschaften zwar ein sehr bedeutender teil der 
ingenieurarbeit und sicher ihr kognitiv solidestes und un-
verzichtbares element, doch sie beschreiben die tätigkeiten 
und Aufgaben des ingenieurs nicht vollständig. Das be-
deutet auch, dass technikwissenschaften nicht nur an den 
universitäten und hochschulen praktiziert werden. Darum 
werden im folgenden nicht nur die technikwissenschaften 
detailliert vorgestellt, sondern es wird auch auf ihre Grenzen 
hingewiesen, jenseits derer die zwar wissenschaftlich be-
schreibbaren aber nicht immer wissenschaftlich erklärbaren 
teile der ingenieurarbeit geleistet werden. Gleichwohl bleibt 
festzuhalten, dass die Verwissenschaftlichung der technik 
den größten Anteil an der Potenzierung der gestalterischen 
möglichkeiten wie auch an der steigerung der möglichen 

sicher heit technischer Produkte und Prozesse in der jünge-
ren Vergangenheit hatte. sie ist das wirkmächtigste instru-
ment, das den heutigen ingenieuren zu Gebote steht. 

Als menschenwerk ist eine verwissenschaftlichte technik 
 jedoch trotz aller Anstrengung notwendigerweise unvoll-
kommen und kann nicht frei von irrtümern sein. Dies ist 
bei der Gestaltung von technik stets mitzubedenken: Die 
wissenschaftlichen Aussagen der technik immer wieder 
zu überprüfen, ist die Grundverantwortung jedes wissen-
schaftlers, aber ganz besonders des ingenieurs. er trägt 
eine herausgehobene Verantwortung für das Gedeihen 
unserer technischen welt und für ihre sicherheit bei aller 
unvermeidbaren unvollkommenheit.
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ingenieure gestalten den Lebensraum der menschen und 
ergänzen deren natürliche fähigkeiten durch Geräte. sie 
ändern die form und die materielle Beschaffenheit der um-
welt, beeinflussen den Ablauf von Prozessen in der  natur 
und ergänzen die umwelt durch Objekte, die aus natür-
lichen und künstlichen stoffen geschaffen werden. Bei 
dieser tätigkeit befassen sich ingenieure mit natür lichen 
Gegebenheiten wie Luft, wasser, Bodenschätzen und Bio-
topen ebenso wie mit Artefakten aus vielfältigen mate-
rialien, beispielsweise Gebäuden, straßen, flugzeugen und 
computern. 

technik hat die Lebensumstände der menschen nachhaltig 
beeinflusst. Die Beherrschung des feuers sowie hebel und 
rad sind Voraussetzungen der bestehenden Zivilisation. 
 teleskop, mikroskop und computer waren katalysatoren für 
die entwicklung der wissenschaft und haben ihr neue Ge-
biete eröffnet, weil sie vorhandene menschliche fähig keiten 
wie das sehen und Denken um viele Größen ordnungen er-
weitert haben. eisenbahn, Automobil, flugzeug, telefon, 
Generator, hausgeräte, fernseher und computer haben das 
tägliche Leben tief geprägt.

Die Objektklassen und Prozesstypen des ingenieurwesens 
sowie die methodik der ingenieurprojekte und die struk-
tur der damit befassten Organisationen haben sich über 
Jahrhunderte auf ein sehr hohes niveau entwickelt. Dieser 
erfolg spiegelt sich im selbstverständnis der ingenieure. tra-
ditionell wollen ingenieure durch ihr wissen und können 
nutzen schaffen. Doch nicht nur in der Gegenwart ist diese 
haltung an Grenzen gestoßen. technik ist immer ambiva-
lent. Die Planung und Ausführung von ingenieurprojekten 
stehen vor der ständigen herausforderung, den gewünsch-
ten nutzen ohne unvermeidbare schädliche nebenwirkun-
gen zu erzielen. Die schwierige Abwägung zwischen nutzen 
und schaden nach kriterien, welche die Gesellschaft vor-
gibt, ersetzt zwangsläufig die einfache, aber in der Praxis 
meist uneinlösbare forderung nach nutzen ohne schaden. 
Dies erfordert den permanenten gesellschaftlichen Diskurs 

über die Ziele und folgen der technik. Die sich wandeln-
de ressourcenverfügbarkeit, vor allem die neubewertung 
der Verletzlichkeit der verfügbaren ressourcen, sowie die 
begrenzte tragefähigkeit der erde für nicht mehr genutzte 
reststoffe verlangen ständig nach technischen neuerun-
gen. ebenso drängen veränderte und sich angesichts der 
wachsenden technischen Potenziale erweiternde gesell-
schaftliche Bedürfnisse auf einen unablässigen strom neu-
er technischer Lösungen. 

es ist dem ingenieurwesen im Verlauf der Jahrhunderte 
gelungen, viele wünsche der menschheit zu erfüllen. Das 
hat einen Gewöhnungseffekt ausgelöst, der sich heute zum 
nachteil des ingenieurwesens auswirkt. Die technik ist 
gewissermaßen ein Opfer ihres erfolgs geworden, weil als 
nahe zu selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass auftre-
tende Probleme technisch, d. h. mit hilfe der ingenieurkunst, 
lösbar sind. Von technischen systemen werden vollständige 
funktionstüchtigkeit und absolute sicherheit erwartet. Diese 
haltung der Gesellschaft ist verständlich aber wirklichkeits-
fremd. im mittelpunkt des ingenieurwesens steht nicht das 
Absolute, sondern der sorgfältig ausgewogene kompromiss, 
der die unvollständigkeit des wissens berücksichtigt. wenn 
ingenieur und Gesellschaft zusammen nutzen und schaden 
abwägen wollen, so ist dies nur auf der Grundlage eines 
gemeinsamen Verständnisses der Grenzen des ingenieur-
wesens und des realistisch erreichbaren möglich.

ingenieurarbeit hat sowohl wissenschaftliche als auch 
künstlerische Anteile: Das Gestalten orientiert sich zwar 
an rationalen einsichten, allgemeinen Prinzipien und 
forschungs ergebnissen, es ist jedoch primär ein kreativ ge-
steuerter Vorgang. Besondere fähigkeiten zur formgebung, 
zur wahl geeigneter materialien und zur erfindung techni-
scher Abläufe sind Begabungen von individuen, vergleich-
bar mit den besonderen Veranlagungen von komponisten, 
malern und Dichtern. Das talent zum Gestalten wird durch 
das studium von Beispielen aus der ingenieurgeschichte 
und durch persönliche praktische erfahrung verstärkt.

2  VOM INGENIEURWESEN ZU DEN TECHNIK
WISSENSCHAFTEN

Ingenieurwesen zu Technikwissenschaften



16

Technikwissenschaften

Die Gesellschaft stellt Aufgaben an das ingenieurwesen, 
ermöglicht die Durchführung von ingenieurprojekten und 
überwacht ihre Auswirkungen. ingenieure sind verpflichtet, 
die äußeren einflüsse auf die von ihnen gestalteten Objekte 
und Prozesse zu identifizieren sowie ihr Verhalten in folge 
dieser einflüsse vorherzusagen und zu bewerten. Diese 
Aufgabe wurde über Jahrhunderte hinweg als komponen-
te des Gestaltens ebenfalls intuitiv und empirisch gelöst. 
trotz früher erfolge wie dem Beweis der hebelgesetze durch 
Archimedes dauerte es viele Jahrhunderte, bis eine syste-
matische rationale Grundlage für das ingenieurwesen als 
Ganzes gefunden wurde. Die entwicklung der Biegetheorie 
für Balken dauerte 300 Jahre, nachdem Leonardo da Vinci 
das Problem qualitativ angesprochen hatte. heute ist es 
selbstverständlich, dass Objekte, Prozesse und systeme mit 
ständig wachsender komplexität in abstrakten, das heißt 
formalisierten, meist mathematisch dargestellten modellen 
abgebildet werden, und dass ihr Verhalten mithilfe dieser 
modelle vorhergesagt, bewertet und gesteuert wird. Diese 
komplexität konnte nur durch Abstraktion und die damit 
verbundene Generalisierung beherrscht werden. mit der er-
findung der computer wurde es möglich, auch komplexe 
Gegebenheiten in adäquaten modellen mit vertretbarem 
Aufwand zu behandeln.

Die Anfänge wissenschaftlich-systematischen nachdenkens 
über technik reichen bis in die alten hochkulturen und in 
die Antike zurück. eine feste institutionelle form gewann es 
durch die Gründung technischer schulen für die Aus bildung 
von ingenieuren für den staatsdienst, vor allem für das 
Bauwesen, den Bergbau und das militär. Dies begann in 

frankreich um 1700 und wurde von anderen staaten im 18. 
und 19. Jahrhundert aufgegriffen. seit dem frühen 19. Jahr-
hundert kamen technische schulen für die Aus bildung von 
industrieingenieuren hinzu, die sich im Laufe der Zeit zu 
Polytechnischen schulen, technischen hochschulen und 
universitäten entwickelten.

in diesem institutionalisierungsprozess wurde das metho-
dische instrumentarium der technikwissenschaften durch 
 Praxis, forschung und Lehre ständig erweitert. Diese pro-
fitierten zum einen von der Physik, insbesondere der me-
chanik, der chemie und der mathematik; zum anderen 
profitierten sie von dem weit vorangeschrittenen ingenieur-
wesen, das sie wissenschaftlich zu durchdringen versuch-
ten. ein wichtiger schritt in der entwicklung der technik-
wissenschaften bedeutete die einrichtung und der Ausbau 
von  Laboratorien und Versuchsfeldern seit dem 19. Jahr-
hundert. in diesen erzeugten die technikwissenschaften 
umfang reiches empirisches wissen, das in technikwissen-
schaftliche regeln und modelle eingang fand. 

Die inhaltliche und institutionelle Ausdehnung des 
ingenieur wesens sowie die zunehmende Bedeutung der 
industrie stellten die ingenieure vor immer komplexere und 
vielfältigere Aufgaben. intuitive Gestaltung und systema-
tisch-empirische Lösungsansätze allein waren zur Lösung 
der von Gesellschaft, staat und wirtschaft gestellten Auf-
gaben nicht mehr ausreichend. Daher wurden die technik-
wissenschaftlichen modelle immer komplexer und bezogen 
mehr und mehr wissen aus den wirtschafts-, sozial- und 
kulturwissenschaften ein.
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3.1 WISSENSCHAFTEN

wissenschaften lassen sich sowohl kognitiv als auch sozial 
interpretieren. einerseits handelt es sich um wissenssyste-
me (corpus des mit wissenschaftlicher methodik gewon-
nenen und mit dieser methodik kritisierbaren wissens), 
anderer seits um wissenschaftsgemeinschaften (Disziplinen 
und institutionen).

Die wissenschaften sammeln, kodifizieren und erzeugen 
theoretisches, formales und empirisches wissen. Dieses 
wird unter bestimmten, historisch und kulturell varianten 
Perspektiven gewonnen, bezieht sich also immer nur auf 
Aspekte des Gegenstandsbereichs. im unterschied zu ande-
ren wissensformen, wie Alltagswissen, wird wissenschaft-
liches wissen auf besonders aufwändige weise gewonnen, 
geprüft und gesichert. wissenschaftliches wissen wird auf 
methodische weise geschaffen, nachvollziehbar begrün-
det, intersubjektiv überprüft und in bestehende wissens-
bestände integriert. empirische und theoretische Arbeiten 
sollen nachvollzogen, experimentelle wiederholt werden 
können. Die zugrunde liegenden Voraussetzungen sollen 
benannt, die durchgeführten Überlegungen und Prozedu-
ren expliziert werden. wissenschaftliches wissen soll für sei-
nen jeweiligen Gegenstand so weit wie möglich kohärenz 
(Zusammenhang) und konsistenz (widerspruchsfreiheit) 
aufweisen. es hat sich in der kritischen Diskussion der fach-
gemeinschaften und in der Anwendung zu bewähren. Auf-
grund seiner methodischen Gewinnung und Absicherung 
besitzt wissenschaftliches wissen einen höheren Grad an 
Begründetheit (Validität und reliabilität) und damit Legiti-
mität als andere wissensformen.

Die erzeugung, Prüfung und sicherung wissenschaftlichen 
wissens findet in Disziplinen statt, das heißt in durch die 
wissenschaftsgemeinschaft geschaffenen institutionen. 
wissenschaftsgemeinschaften entstehen in der regel 
durch herauslösung aus etablierten wissenschaften oder 
durch Verwissenschaftlichung existierender Praxen. sie 

gruppieren sich um neue erkenntnisse oder sie wollen ei-
nen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme leisten. 
institutionalisierungen, wie die schaffung wissenschaft-
licher einrichtungen, fachgesellschaften oder Publikations-
organe, dienen der sicherung von wissenschaftsgemein-
schaften. Die Anerkennung oder auch Verwerfung neuer 
wissenschaftsgemeinschaften und institutionen erfolgt 
durch das wissenschaftssystem in seiner Gesamtheit. Dis-
ziplinen können sich auch wieder auflösen, wenn das sie 
konstituierende Problemfeld keine wissenschaftliche oder 
gesellschaftliche relevanz mehr besitzt.

Die Gliederung des wissenschaftssystems in Disziplinen 
und Disziplingruppen ist das ergebnis eines dynamischen 
und zukunftsoffenen historischen Prozesses. Zwischen den 
disziplinären feldern bestehen keine scharfen Grenzen, 
sondern sie verändern sich aufgrund der wissenschaft-
lichen und gesellschaftlichen entwicklungen und der da-
mit einhergehenden uminterpretationen. so unterscheidet 
man heute vielfach zwischen den wissenschaftsgruppen 
Geistes-, kultur-, sozial-, natur-, Lebens- und technikwissen-
schaften. Diese überlappen sich und einzelne Disziplinen 
lassen sich mehrfach zuordnen. 

Die Disziplingruppen und Disziplinen unterscheiden sich 
hinsichtlich der Art und weise, wie sie wissenschaftliches 
wissen erzeugen, prüfen und sichern, sowie hinsichtlich 
ihres Gegenstands, ihrer Ziele, methoden und institutio-
nen. so bemühen sich die Geisteswissenschaften um das 
Verständnis und die Deutung der ergebnisse geistigen 
schaffens mit einem schwerpunkt auf texten. Die kultur-
wissenschaften suchen einzelwissenschaftliche Perspek-
tiven zu überwinden, indem sie zum Beispiel übergreifend 
nach der symbolischen Bedeutung menschlicher handlun-
gen und deren ergebnissen fragen. Die sozialwissenschaf-
ten untersuchen das gesellschaftliche Zusammenleben 
der menschen, die wirtschaftswissenschaften untersu-
chen strukturen und Bedingungen ökonomischen han-
delns. Die naturwissenschaften erklären die ungestaltete 

3  DIE TECHNIKWISSENSCHAFTEN UND IHR ORT  
IN DEN WISSENSCHAFTEN

Ort in den Wissenschaften
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sowie die vom menschen gestaltete natur, indem sie zu-
grunde liegende Gesetzlichkeiten herausarbeiten und, bei 
bekannten Anfangs- und randbedingungen, Prognosen 
über den Ablauf von Prozessen machen. Die Lebenswis-
senschaften beschäftigen sich mit Prozessen und struktu-
ren des Lebendigen. 

Technikwissenschaften schaffen kognitive Vorausset
zungen für Innovation in der Technik und Anwendung 
technischen Wissens und legen die Grundlagen für die 
Reflexion ihrer Implikationen und Folgen.

Die wissenschaftsdisziplinen lassen sich in „erkenntnis-
wissenschaften“ und „handlungswissenschaften“ unter-
teilen. Den erkenntniswissenschaften geht es vor allem 
um die erzeugung empirischen und theoretischen wis-
sens, während dessen praktische Anwendung nachrangig 
ist. sie zielen auf ein sich durch kohärenz und konsis-
tenz auszeichnendes wissenssystem. Den handlungswis-
senschaften geht es um wissen, das geeignet ist, prak-
tische handlungen anzuleiten. es bewährt sich also in 
handlungskontexten; Abstriche hinsichtlich kohärenz 
und konsistenz werden in kauf genommen. erkennt-
niswissenschaften streben nach Vervollständigung des 
grund legenden wissens; handlungswissenschaften ge-
hen wegen der unbegrenzten Zahl möglicher handlungs-
situationen grundsätzlich mit unvollständigem wissen 
um. tendenziell gehören zum Beispiel die natur- und die 
Geistes wissenschaften eher in die Gruppe der erkenntnis-
wissenschaften, die technikwissenschaften und die medi-
zin eher in die Gruppe der handlungswissenschaften. Alle 
angeführten wissenschaften besitzen eine theoretische 
(allgemeine Grundlagen), empirische (spezifische Aus-
sagen) und eine praktische seite (Anwendung). theorie, 
empirie und Praxis sind in den einzelnen wissenschaften 
allerdings unterschiedlich ausgeprägt und haben einen 
unterschiedlichen stellenwert. eine eindeutige Zuordnung 
der wissenschaftsgruppen zu den klassifizierenden cha-
rakteristika ist also nicht gegeben.

3.2 SPEZIFIKA DER TECHNIKWISSENSCHAFTEN

Bei den technikwissenschaften handelt es sich um eine ei-
genständige wissenschaftsgruppe, die sich hinsichtlich ihres 
Gegenstands, ihrer Ziele, methoden und institutionen von 
den anderen wissenschaften unterscheidet. um den kern der 
technik wissenschaften herum gruppiert sich ein feld von sub-
disziplinen, das sich mit dem anderer Disziplingruppen über-
lagert. es bestehen also unscharfe „Grenzen“ zu anderen Dis-
ziplinen und Disziplingruppen, wie bei der Biotechnologie, der 
informatik oder manchen angewandten naturwissenschaften. 
Die wissenschaften profitieren wechselseitig voneinander, in-
dem sie theore tische konzepte, methodische Verfahren und 
empirische ergebnisse austauschen. in diesem Austauschpro-
zess kann jede wissen schaft zur hilfswissenschaft einer an-
deren werden. und schließlich lassen sich zahlreiche konkrete 
entwicklungsaufgaben nur noch interdisziplinär angehen, wie 
zum Beispiel die maschinelle spracherkennung in einer ko-
operation von informatik, Akustik und Linguistik.

Der Gegenstand der technikwissenschaften ist die technik, 
verstanden als künstliche, zweckgerichtete und materiel-
le sowie immaterielle elemente besitzende Objekte und 
Prozesse. technikwissenschaften untersuchen die technik 
hinsichtlich ihrer struktur und funktion, ihrer ökologischen 
Dimension sowie ihrer soziokulturellen entstehungs- und 
Verwendungszusammenhänge. Dabei geht es um den 
gesamten Lebenszyklus der technik, das heißt um deren 
konzeption, herstellung, Verwendung und entsorgung 
bzw. recycling. Dieser Gesamtzusammenhang wird oft-
mals, wenngleich etwas ungenau, als technologie bezeich-
net (vgl. kap. 4.1). Der Gegenstand technik zeichnet sich 
durch eine hohe komplexität aus. Diese ergibt sich einer-
seits aus der Vielfalt der technik, andererseits aus deren 
soziokultureller und damit auch ökonomischer einbettung 
und schließlich aus den dadurch entstehenden zahlreichen 
Zusammenhängen. Zur komplexität trägt auch die Zeit-
dimension bei; denn die einzelnen schritte des technischen 
handelns erstrecken sich teilweise über lange Zeiträume.
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technik gehört untrennbar zum menschen und durchdringt 
dessen gesamtes Leben. es ist deswegen nicht verwunder-
lich, dass sich neben den technikwissenschaften noch zahl-
reiche andere Disziplinen mit der technik befassen. Dabei 
handelt es sich um disziplinäre spezialisierungen, wie bei der 
technik philosophie, der technikgeschichte oder der technik-
soziologie, oder um Disziplinen, wie die wirtschafts- oder die 
Arbeitswissenschaft, welche die technik in vielen Aspekten in 
ihre Arbeiten einbeziehen. Die technikwissenschaften legen 
dagegen ihren schwerpunkt auf die technik. sie zielen auf 
die Gestaltung der technik und entwickeln hierfür eine spe-
zifische methodik, während für die meisten der genannten 
anderen Disziplinen technik ein Gegenstand unter vielen ist.

Das Ziel der technikwissenschaften besteht in der erzeugung 
von Gesetzes-, struktur- und regelwissen über technik – in 
der Absicht, dieses in technischen Anwendungen zu nutzen. 
sie erzeugen also erklärungen und zur Anwendung bestimm-
tes wissen, das dann in der technischen Praxis für einen 
bestimmten Zweck eingesetzt wird. Allgemein gesprochen 
besteht das ergebnis der empirischen und theore tischen 
technikwissenschaftlichen Arbeiten in erweiterten möglich-
keitsräumen für das technische handeln. Die technikwissen-
schaften antizipieren die spätere Anwendung des wissens 
über technik und ihre wechselwirkungen mit dem umfeld, 
was zur integration ökologischer, wirtschaftlicher, kulturel-
ler und sozialer Überlegungen in technikwissenschaftliche 
modelle führt (vgl. kapitel 4.2). Das regelwissen enthält 
Zweck-mittel-relationen und damit implizite oder auch ex-
plizite handlungsanleitungen (vgl. kapitel 4.1). technisches 
wissen beinhaltet funktionsver mutungen und diese implizie-
ren wiederum Ziele und Zwecke (vgl. kapitel 4.1). technik-
wissenschaftliche Aussagen beanspruchen Gültigkeit in spe-
zifischen Anwendungs kontexten; sie haben sich letztlich in 
der Praxis zu bewähren. 

Zahlreichen anderen wissenschaften geht es mehr um er-
kenntnis als um Anwendung. Auch die technikwissenschaf-
ten verfolgen das Ziel der erkenntnis, aber immer unter der 

maxime, die erkenntnisse – wann und wie auch immer – in 
Praxis zu überführen (vgl. kapitel 5). Darüber hinaus führen 
die technikwissenschaften auch konkrete entwicklungs-
arbeiten durch, wobei diese allerdings in der regel nicht bis 
zur Vermarktung der technik gehen. Vielmehr dienen diese 
konkretisierungen eher der evaluation oder der Demons-
tration der ergebnisse. Die ausgeprägte handlungsorientie-
rung der technikwissenschaften gibt es auch in anderen Dis-
ziplinen oder teildisziplinen, wie in der medizin und in teilen 
der soziologie oder der wirtschaftswissenschaften, aber dort 
bezieht sie sich auf handlungsbereiche anderer Art.

Die Methoden der technikwissenschaften zeichnen sich 
durch eine zielorientierte Vielfalt aus, die von rational- 
systematischen bis zu intuitiv-heuristischen methoden 
reicht. Dabei machen die technikwissenschaften methodi-
sche Anleihen bei anderen wissenschaftsgruppen, wie den 
natur-, wirtschafts- und sozialwissenschaften. insbesondere 
von den naturwissenschaften haben sie strategien der for-
malisierung und mathematisierung übernommen, vor allem 
von den sozial- und wirtschaftswissenschaften innovations-
theoretische Überlegungen. Darüber hinaus erzeugen die 
technikwissenschaften selbst regelwissen in spezifischen 
experimenten, tests und simulationen (vgl. kapitel 4.3) 
und verarbeiten erfahrungen aus der technischen Praxis. 
Die technikwissenschaften bleiben nicht bei der technik-
analyse stehen, sondern entwickeln methoden der synthese 
für die Gestaltung des neuen. 

wissenschaften besitzen in aller regel kein monopol auf 
bestimmte methoden. Die wissenschaftliche normalität be-
steht vielmehr in einem methodischen Austausch zwischen 
den Disziplinen bzw. in einer spezifizierung allgemeiner 
methoden auf die eigenen Anforderungen. ein allgemei-
nes charakteristikum technikwissenschaftlicher methodik 
besteht darin, dass in höherem maße als in vielen  anderen 
wissenschaften, insbesondere den naturwissenschaften, die 
komplexität des jeweiligen Gegenstands bei der modell-
bildung berücksichtigt wird. ein weiteres charakteristikum 

Ort in den Wissenschaften
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besteht in der heterogenität des in modellen zusammenzu-
führenden wissens. hinsichtlich der komplexität und hetero-
genität bestehen Parallelen zum Beispiel zu den Geschichts-
wissenschaften, die ihr wissen jedoch viel weniger formal 
verarbeiten als die technikwissenschaften. eine weitere Be-
sonderheit, welche die technikwissenschaften mit anderen 
handlungswissenschaften wie der medizin teilen, ist der stel-
lenwert von methoden bei der synthese. Das entscheidende 
Problem besteht darin, die heterogenen wissensbestände un-
terschiedlicher herkunft in modellen zu integrieren, die der 
komplexität des untersuchungs gegenstands und der kom-
plexität der frage- und Zielstellungen gerecht werden. Die 
technikwissenschaftlichen modelle müssen also ein hohes 
maß an Ganzheitlichkeit und komplexität bewahren, sodass 
die Anwendungsqualität der ergebnisse nicht beeinträchtigt 
wird. Gleichzeitig verbleibt in den technikwissenschaften wie 
auch in der technik im Allgemeinen ein Bereich der Vermu-
tungen und der nicht in aller tiefe erhärteten sachverhalte.

Die meisten wissenschaften sind in form wissenschaft-
licher Institutionen, d. h. überindividuell geltenden regel-
werken, und einrichtungen organisiert. Dies gilt auch für 
die technikwissenschaften, doch besitzen diese darüber 
hinaus große Überlappungen und intensive Austausch-
beziehungen mit anderen wissenschaften wie auch mit 
der technischen Praxis. technikwissenschaftliche institu-
tionen finden sich an universitäten und hochschulen, an 
außeruniversitären forschungseinrichtungen, aber auch in 
der industrie. Die technikwissenschaften bilden ingenieure 
aus, technikwissenschaftliche forschungsergebnisse fließen 

in die ingenieurpraxis ein, und die technikwissenschaften 
integrieren in ihre modelle erfahrungen der technischen 
Praxis. solche Überschneidungen zwischen wissenschaft 
und Praxis finden sich auch in anderen wissenschaften. 
Ähnliche konstellationen bestehen in der Jurisprudenz und 
in der medizin. Die angeführten handlungswissenschaften 
verbinden in fruchtbarer weise technische wissenschaft 
und ingenieurkunst, rechtswissenschaft und rechtspre-
chung, medizinische wissenschaft und ärztliche kunst.

Damit lassen sich die Aufgaben der technikwissenschaften 
wie folgt zusammenfassen: 

1. Die technikwissenschaften erforschen die Prozesse und 
entwickeln die methoden, die der ingenieur anwenden 
und umsetzen soll. nur mit diesen methoden wird es 
möglich, über modellbildungen und daraus abgeleite-
ten simulationen die funktionsfähigkeit komplexer sys-
teme im Vorhinein zu beurteilen und ihre Auswirkungen 
zum Beispiel für die umwelt zu erfassen.

2. Die technikwissenschaften bewerten bestehende kom-
plexe systeme im hinblick auf die Lösungsfähigkeit zu 
gesellschaftlich anerkannten Problemen und erforschen 
die zugehörigen wissenschaftlichen Grundlagen. 

3. Die technikwissenschaften helfen dem praktisch täti-
gen ingenieur bei der Auswahl der komponenten eines 
systems und bei der Beurteilung der Lebensdauer und 
des sicherheitsrisikos dieser komponenten.
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Die technikwissenschaften weisen einerseits theoretisch-
empirische forschungsverfahren und andererseits Praktiken 
der Gestaltung und Anwendung auf. Vielfach haben sich im 
Laufe der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts die unter-
schiede zwischen diesen Bereichen, wie in vielen anderen 
wissenschaften auch, verwischt. Die frühere klassische 
trennung in die als höherwertig angesehene Grundlagen-
forschung und die eher als nachrangig angesehene ange-
wandte forschung hat sich institutionell, methodisch und 
in der Praxis der wissenschaft und forschung immer mehr 
aufgelöst. Die naturwissenschaften sind technischer und 
die technik ist wissenschaftlicher geworden. 

ein weiteres Phänomen kann für alle Disziplinen wahr-
genommen werden: Jede Disziplin kann hilfswissenschaft 
einer anderen Disziplin sein. eine rangfolge, welcher Art 
auch immer, ist obsolet. so sind die Grenzen fließend und 
je nach Ausrichtung kann bei forschung, Lehre und ent-
wicklung der eine oder andere Bereich ein größeres Gewicht 
erhalten. Auch kann die reihenfolge variieren, in der diese 
Bereiche im Laufe von Projekten in den technikwissenschaf-
ten durchlaufen werden. Jedoch stehen Anwendung und 
Gestaltung im Vordergrund. Die technikwissenschaften be-
reiten das wissen vor, das in der technischen Praxis und in 
der konkreten Gestaltung erforderlich ist.

4.1  THEORETISCHES UND EMPIRISCHES WISSEN IN 
DEN TECHNIKWISSENSCHAFTEN

Alle Disziplinen der technikwissenschaften weisen theore-
tisches, formales und empirisches wissen auf. Der in Lehr-
büchern häufig dargestellte, idealisierte weg

abgesicherte regularitäten � Vorhersage � 
experiment � funktionalprognose � Versuch � 
Prototyp � test � Prüfung � Vorhersage der  
machbarkeit � realisierung � Bewährung

ist nur eine form des technikwissenschaftlichen Vor-
gehens. Viele dieser schritte werden iterativ und/oder 
rückgekoppelt durchlaufen, einige werden übersprungen 
und meist wird auch nicht die ganze reihe vollständig 
abgearbeitet, oft wird auch mitten in der kette angefan-
gen. wo eine technikwissenschaftliche tätigkeit beginnt, 
hängt von der fragestellung und dem konkreten Problem 
ab. technische Gestaltung braucht die kenntnis der tech-
nischen funk tionen. Oftmals werden technische funktio-
nen auch erst durch Gestaltungsversuche etwa nach dem 
Verfahren des Versuchs und irrtums entdeckt und dann 
durch Abstraktion verdichtet. umgekehrt können aus der 
kenntnis von naturgesetzen technische funktionen und 
regeln erschlossen werden, auch wenn dies nicht rein 
deduktiv geschehen kann. eine erfolgreiche Anwendung 
bewährter regeln kann ein hinweis auf zugrundeliegende 
Gesetzlichkeiten sein, darf aber nicht einem Beweis gleich-
gesetzt werden.

Die technikwissenschaft befasst sich zum einen mit der vor-
findlichen, zum anderen der geplanten oder als möglich vor-
stellbaren technik. empirisches wie theoretisches technik-
wissenschaftliches wissen wird notwendigerweise durch 
wissen aus den natur-, Geistes- und sozialwissenschaften 
ergänzt, da die technischen Gestaltungsmöglichkeiten 
selbst Grenzen unterworfen sind, die sich aus naturwissen-
schaftlichen erkenntnissen, aber auch durch die einbettung 
des Gebrauchs von gestalteter technik in der Gesellschaft 
ergeben. Diese einbettung wird in den Geistes-, kultur- und 
sozialwissenschaften erforscht. Zu den sozialwissenschaf-
ten werden hier auch die wirtschafts- und rechtswissen-
schaften gezählt. Diese Disziplinen sind für das Verständnis 
von Problemen, die bei folgen und nebenfolgen technik-
wissenschaftlicher erkenntnisse und Gestaltung auftreten, 
von großer Bedeutung, zum Beispiel bei ethischen fragen, 
bei fragen der Akzeptanz, des missbrauchs und der Begrün-
dung von Zwecksetzungen.

4 ERKENNEN IN DEN TECHNIKWISSENSCHAFTEN

Erkennen



22

Technikwissenschaften

Das theoretische wissen stellt sich in seiner gesetzesartigen 
Aussagenform (law like) wie naturgesetze dar, technische 
Phänomene (fact like) und organisatorische wie sozial-
wissenschaftliche Phänomene werden als Aussagen über 
regelmäßigkeiten ausgedrückt. Obwohl beide Aussagen-
arten in der form von „wenn – dann“-Aussagen (A � B) 
strukturiert sind, sind sie nicht auseinander ableitbar. wer-
den Aussagen beider Art für Prognosen verwendet, werden 
sie meist deduktiv aus der theorie gewonnen und beziehen 
sich darauf, in welchem Zustand sich ein Objekt zu einer 
bestimmten Zeit befinden wird. eine solche Zustandsvermu-
tung ist deskriptiv, sie baut als explizite erklärung von Phä-
nomenen auf benennbaren ursache-wirkungs-relationen 
auf, das heißt, sie kann die einzelphänomene unter ein 
Gesetz oder eine regularität subsummieren.

wenn es um die Begründung technischer Praxis geht, hat das 
wissen nicht mehr die form von Gesetzen in obigem sinne, 
sondern die form von regeln wie „wenn B sein soll, muss 
man A tun“, kurz: B per A. Dies können auch handlungsanlei-
tungen, Programmstatements, warnungen, etc. sein. solche 
Aussagen sind nicht mehr wahrheitsdefinit wie im dedukti-
ven fall, sondern erweisen sich als effektiv oder nicht. es geht 
also nicht um das Zutreffen des wissens, sondern um dessen 
wirkung bei der Anwendung oder umsetzung. 

Bei der Begründung technischer Praxis reichen rein deskrip-
tive Aussagen über die fülle der erfahrungen technischer 
machbarkeiten nicht mehr aus. Die Gewinnung neuer 
erkenntnisse geschieht u. a. mit hilfe von simulation, ex-
periment und test (vgl. kap. 4.3). Die schlussweise ist in 
diesen Bereichen nicht mehr rein deduktiv (vom Gesetz auf 
den einzelfall), sondern abduktiv, das heißt, von teileigen-
schaften wird auf das Zutreffen von Gesamteigenschaften 
geschlossen. Dies ist zwar keine in der Logik zugelassene 
schlussweise, liefert aber kandidaten für funktionsvermu-
tungen, die dann geprüft werden müssen, denn die Ver-
mutung ist nicht deduktiv sicher. Da es sich beim wissen 
in diesem Bereich nicht um kausalrelationen, sondern um 

konkrete Ziel-mittel-relationen handelt, ist dieses wissen 
letztlich bedingt präskriptiv (vorschreibend), also nicht 
mehr rein deskriptiv, sondern normativ, weil mit dem Ziel 
immer eine wertung einhergeht.

eine theorie in den technikwissenschaften ist eine menge 
von explizit benennbaren, untereinander verknüpften re-
geln, die sich im test als effektiv erwiesen haben und die 
untereinander im hinblick auf ihre effektivität konsistent 
sind. man kann dabei eine substanzielle und eine opera-
tive ebene unterscheiden: Auf der substanziellen ebene 
werden durch die theorie untereinander verknüpfte regeln 
angegeben, wie man beispielsweise ein mikroskop oder ein 
flugzeug baut. Auf der operativen ebene liefert die theorie 
regeln, wie man, um im Beispiel zu bleiben, mikroskope ein-
setzt oder flugpläne optimiert. eine beide ebenen umfas-
sende theorie wird oft als technologische theorie bezeich-
net, zuweilen auch nur kurz technologie (vgl. kap. 3.2). sie 
enthält immer substanzielle und operative Anteile.

im Bereich der Gestaltung geht es um die Durchführung 
von regeln für die Gestaltung als auch für die nutzung vor-
handener oder angedachter technik. hier sind die entschei-
denden maßstäbe, sofern effektivität vorausgesetzt werden 
kann, das Verhältnis von nutzen zu Aufwand, also effizienz. 
hierzu gehört eine hinreichend lange erfüllung der tech-
nischen funktion. Auch dies kann man als technische erfah-
rung, also empirisches wissen, bezeichnen. Die hypothesen 
in diesem Bereich beziehen sich auf fähig keiten und techni-
sche funktionen, und stellen, genauer betrachtet, machbar-
keits- und herstellungsvermutungen dar. Diese daraus ge-
wonnenen Aussagen sind possibilistisch-normativ: „es muss 
möglich sein, x zu bauen, wenn man die funktion y  erfüllt 
haben möchte“. Die struktur des wissens in diesem Bereich 
ist teilweise explizit wie bei richtlinien, normen oder Leis-
tungsheften und damit einer technikwissenschaftlichen 
theorie zugänglich, und teilweise implizit in form einsetz-
baren könnens, das schlecht oder gar nicht sprachlich aus-
gedrückt oder niedergelegt werden kann und deshalb auch 
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schlecht theoretisch überprüfbar ist. Die Beurteilung von 
wirkungen (erfüllung technischer oder  organisatorischer 
funktion) muss zudem auch immer in ein Verhältnis zu 
ihren intendierten wie nicht intendierten nebenwirkungen 
gebracht werden.

4.2 MODELLBILDUNG

im mittelpunkt der technikwissenschaften stehen modelle. 
Verschiedenartige modelle werden zur Beschreibung von 
sachlagen und ihrer umgebung, zur formgebung sowie 
zur Darstellung, Vorhersage und steuerung des Verhaltens 
von Objekten unter äußeren einflüssen genutzt. Zweck der 
modelle ist neben der geordneten Gewinnung, speicherung 
und Präsentation von information insbesondere die Beherr-
schung der komplexität der Zusammenhänge in der um-
welt und menschlichem handeln. 

konkrete modelle haben in Architektur und ingenieur-
wesen eine lange tradition. so dienten große kirchenmodel-
le in der renaissance zur Veranschaulichung der entwürfe 
und wurden von Architekten und kirchlichen Bauherren bei 
ihren entscheidungen genutzt. meterhohe sauber gearbei-
tete holzmodelle dienten den Zimmerleuten als Vorlage für 
diffizile kirchturm- und Brückenkonstruktionen. Geometri-
sche modelle des 19. und 20. Jahrhunderts entstanden als 
zweidimensionale risse am Zeichenbrett. indem diese mo-
delle mit Beschreibungen und Berechnungen ergänzt wur-
den, erfolgte der Übergang von konkreten geometrischen 
zu abstrakten physikalischen modellen, die auch zur Vorher-
sage des mechanischen Verhaltens geeignet waren. heute 
ermöglichen computer mit geeigneter software hochent-
wickelte und wirklichkeitsnahe modelle in allen Bereichen 
des ingenieurwesens.

Grundlage der modellbildung ist die konstruktion der 
modelle aus generalisierten Bestandteilen nach allgemei-
nen regeln. Dazu gehören konzepte wie das selektieren, 

 klassifizieren, Abbilden, transformieren und Vereinfachen. 
mit diesen konzepten wird das wissen der ingenieure über 
den Lebensraum und die künstlichen Objekte strukturiert 
und teilweise mathematisch formuliert. es wird möglich, all-
gemeine regeln aufzustellen und Abläufe zu gliedern, um 
so das komplexe ingenieurwesen zu ordnen. Ausgebildete 
ingenieure werden in die Lage versetzt, nicht nur die zu 
entwerfenden Objekte und Prozesse in modellen abzubil-
den, sondern auch systeme des Lebensraums systematisch 
einzubeziehen. mit den modellen gelingt es, wesentliche 
Verhaltensweisen der systeme zu erkennen, zu bewerten 
und durch geeigneten entwurf zu steuern. Die Abstraktion 
in den technikwissenschaften fördert so die pragmatische 
Problemlösung in der ingenieurpraxis.

Die Anforderungen der Praxis des ingenieurwesens bestim-
men Art und inhalt brauchbarer modelle. Diese inhalte sind 
im folgenden aus der sicht des praktizierenden ingenieur-
wesens dargestellt. Damit wird zugleich sichtbar, wie die 
von den technikwissenschaften entwickelten modelle die-
sen Anforderungen gerecht werden.

modelle sind immer modelle von etwas und für etwas. Die 
modellbildung kann sich der Begrifflichkeit der system-
beschreibung bedienen, wonach ein system aus elementen 
respektive subsystemen, deren Verhalten und der struktur, 
das heißt der Verknüpfung zwischen diesen subsystemen 
besteht. systeme werden begrifflich durch eine system-
grenze vom umfeld separiert und ihre Verbindung mit die-
sem umfeld wird durch die festlegung der eingangs- und 
Ausgangsgrößen bestimmt. Diese Begrifflichkeit ist für die 
modellbildung von eigenschaften und Prozessen sehr nütz-
lich, deren charakteristik überwiegend von der Verknüpfung 
elementarer Bausteine mit definiertem Verhalten abhängt. 
Der entscheidende schritt bei jeder modell bildung ist die 
trennung der gegebenen und zu verändernden sachlage, 
also eines Ausschnitts der welt, vom inhalt ihrer umgebung. 
Der Begriff inhalt ist weit gefasst. er umfasst beispielswei-
se Gegenstände, ereignisse und Organisationsformen sowie 

Erkennen
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ihre Attribute und wechselwirkungen, aber auch Gedanken, 
entscheidungen und Bewertungen. Das modell entspricht 
als Abbildung mit abstrahierten Attributen, methoden und 
randbedingungen der sachlage und der umgebung mit ih-
ren tatsäch lichen Attributen und  Abläufen in der welt. 

Die festlegung, was noch zum modell gehört und was 
nicht, ist daher immer eine entscheidung des modell-
erstellers, der Begriffe der systemtheorie (mathematik, 
kyber netik, regelung, struktur, Verhalten etc.) verwendet, 
um einen herausgegriffenen Bereich aus der vorhande-
nen, geplanten oder auch nur gedachten realität (Gegen-
standsbereich ist hier technik im erweiterten sinne) als 
system zu beschreiben. modelle der technikwissenschaf-
ten unterscheiden sich von den allein beschreibenden the-
oretischen modellen der Physik in ihrer Breite, die Gedan-
ken, Bewertungen, entscheidungen und damit auch die zu 
verfolgenden Ziele einschließt. 

Der inhalt einer sachlage wird im modell auf Objekte und 
Prozesse mit spezifischen Attributen abgebildet, deren 
Verhalten festgelegten quantifizierbaren regeln folgt. Die 
wechselwirkungen zwischen den Objekten und die daraus 
folgenden ereignisse in den Prozessen sind folglich im mo-
dell berechenbar. Die Beeinflussung des Verhaltens der 
gegebenen sachlage und der geplanten Artefakte durch 
ihre umgebung wird im modell mithilfe vorab festgelegter 
randbedingungen beschrieben. Beispiele solcher rand-
bedingungen sind Lasten und Lagerungen für Bauwerke 
und maschinen. Das Verhalten eines modells zu einem ge-
gebenen Zeitpunkt kann seine randbedingungen in der Zu-
kunft verändern. so können Auflager von konstruktionen, 
die bei Druckbeanspruchung wirksam sind, ausfallen, wenn 
durch eigenschwingungen Zugkräfte am Lager auftreten. 
Diese Änderung der randbedingungen beeinflusst das 
Verhalten der konstruktion. für die sachlage und ihre um-
gebung gibt es keine randbedingungen, da sachlage und 
umgebung in der welt eine einheit bilden. Die Auswahl der 
im modell zu berücksichtigenden randbedingungen sind 

festlegungen, die dem ermessen des modellbildners folgen 
oder durch normen vorgegeben sind. 

Jedes modell abstrahiert in unterschiedlichem Ausmaß. 
wird ein für das Verhalten der sachlage bedeutendes Phä-
nomen nicht in das modell übernommen, so ist das modell 
in hohem maße unangemessen. Die erfahrung zeigt, dass 
die nicht ausreichende Vollständigkeit des modells die ur-
sache vieler folgenschwerer unglücke im ingenieurwesen 
ist. typisch für solche unglücke ist das Versagen der Bogen-
staumauer Barrage de malpasset nahe frèjus an der côte 
d'Azur. sie wurde 1959 infolge des Versagens ihres linken 
widerlagers vollständig zerstört. ursache war der kluft-
wasserdruck in einer tektonischen störung im untergrund, 
die nicht direkt unter der mauer lag und bei der Planung 
der sperre nicht erkannt wurde. eine 40 meter hohe flut-
welle tötete mehr als 400 menschen und zerstörte zwei 
Ortschaften sowie weite teile von fréjus.

Die technikwissenschaft müssen die späteren Verwen-
dungskontexte ihrer ergebnisse im Blick behalten. so be-
steht die Aufgabe des ingenieurs nicht nur darin, einzelne 
Variablen unter präzise festgelegten randbedingungen 
möglichst genau vorherzusagen. Vielmehr müssen die 
technikwissenschaften den ingenieur dazu befähigen mit 
möglichst hoher wahrscheinlichkeit zu erreichen, dass die 
von ihm gestalteten Artefakte und Prozesse unter allen auf-
tretenden äußeren einflüssen brauchbar und sicher sind. 
Der ingenieur muss bei seinen entscheidungen berücksich-
tigen, dass die rahmenbedingungen tatsächlich niemals 
vollkommen bekannt sind und ihre festlegung eine Annah-
me ist. Deshalb müssen wechselwirkungen zwischen dem 
inneren Verhalten eines modells und seinen randbedingun-
gen weitgehend abgebildet sein. 

modellbildung wird meist prospektiv betrieben. Das be-
deutet, dass man nicht erst ein modell von einer schon beste-
henden technischen einrichtung anfertigt, um beispielsweise  
Bewertungen anzustellen oder sicherheitsaussagen machen 
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zu können, sondern dass man zu einer modellvorstellung ein 
entsprechendes Objekt entwerfen möchte. eine der techni-
schen Gestaltung vorgängige und begleitende Aufgabe der 
technikwissenschaft ist es daher, formale, das heißt meist 
mathematisch beschriebene, aber auch manchmal intuitive 
und anschauliche konstruktionen zu entwerfen, die zusam-
men mit der zugehörigen theorie das Verhalten des modells 
in abstrakter weise simulieren können. Zu einem vorgege-
benen modell sind dann eine ganze Anzahl möglicher, ver-
schieden komplex strukturierter konstruktionen zu betrach-
ten. Bei dieser Aufgabenstellung ist die technikwissenschaft 
noch deskriptiv, sofern sie sich an den gerade vorhandenen 
modellen, also am stand der je weiligen technik orientiert. 
ihr gegenüberzustellen wäre eine prospektiv orientierte 
technikwissenschaft, die notwendigerweise präskriptiv ist. 
sie entwickelt formalwissenschaftliche konstruktionen und 
zugehörige theorien und schlägt diese als Denkgrundlagen 
für die konstruktion von Objekten und Prozessen bzw. deren 
modellen vor. hier ist auch die nahtstelle zwischen theorie 
und Gestaltung zu sehen. Denn es geht darum, möglichst 
„rationale“ konstruktionen auszuführen, das heißt, aussichts-
reiche Objekte zu konstruieren, zu bauen, anzuwenden und 
dazu gehörende theorien aufzustellen, um die chancen für 
eine gewünschte Zielerreichung abschätzen zu können. Da-
mit ist die Gestaltungsaufgabe als Leitidee immer schon im 
hintergrund gegenwärtig.

nun gibt es ingenieuraufgaben, die nur durch Beurteilung 
des dynamischen Verhaltens eines systems gelöst werden 
können. Darum ist im rahmen der prospektiven modell-
bildung in den letzten Jahrzehnten insbesondere für Pro-
zesse eine fruchtbare eigenständige methode entwickelt 
worden, die computersimulation. sie erlaubt, mit speziellen 
Programmen Prozessverläufe, also dynamische Vorgänge, 
prognostisch unter jeweils unterschiedlichen randbedin-
gungen virtuell sichtbar zu machen. Dieses gilt beispiels-
weise für die modellierung der Belastung eines Bauwerks 
durch die Bodenschwingungen eines erdbebens. Zweck der 
simulation eines systems ist es, die für seine Verwirklichung 

wesentlichen Verhaltensmerkmale zu erkennen und diese so 
zu bestimmen, wie es den gewünschten Zielen (einschließ-
lich der Vermeidung unerwünschter nebenfolgen) am 
besten entspricht. Die hauptschwierigkeit besteht bei si-
mulationsmodellen in der wahl einer geeigneten menge zu 
untersuchender Zeitverläufe der randbedingungen sowie 
der Bestimmung der Verhaltensmerkmale durch Analyse 
der simulationsergebnisse. simulationen reichen heute von 
der Darstellung rein technischer Alternativen über Varian-
ten dynamischer systeme bis zur erfassung von Alterungs-
prozessen etwa einer maschine, ansatzweise bereits bis zu 
Aussagen über mögliche gesellschaftliche Auswirkungen, 
wenngleich dort mit großer unschärfe.

Das ergebnis einer modellbildung – dies gilt auch ganz all-
gemein – hängt in empfindlicher weise nicht nur davon ab, 
welche kenntnis der modellbildner von dem abzubildenden 
Gegenstandsbereich hat und über welche Daten er verfügt, 
sondern auch davon, welche Verfahren der modellbildung, 
die oftmals computerunterstützt sind, verfügbar sind und 
beherrscht werden. Dabei sind beispielsweise die formalen 
Ähnlichkeiten von softwareentwicklung und der herkömm-
lichen Arbeitsschritte bei der klassischen konstruktions-
tätigkeit verblüffend hoch. es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass eine selektive Verfügbarkeit von der Präferenz 
zu bestimmten werkzeugen auch zu bestimmten Präferen-
zen bei der modellbildung führen kann. 

es stellt sich die frage, bis zu welchem Grad modelle ih-
rem Zweck und Gegenstand angemessen sein können. 
Viele künstliche Objekte können mit befriedigenden model-
len abgebildet werden, da sich ihre funktion aus erprob-
ten physikalischen und chemischen Gesetzen ergibt, ihre 
form und materielle Zusammensetzung aus der kenntnis 
dieser Gesetze folgen und die Artefakte unter kontrollier-
ten Bedingungen aus künstlichen materialien hergestellt 
werden. Allerdings arbeitet man auch dabei mit unvoll-
ständigem wissen. schwachstellen des modellierens künst-
licher  systeme sind zudem variante Zielstellungen und 

Erkennen
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 Verwendungskontexte, wie beispielsweise der elchtest für 
Automobile gezeigt hat. es geht dabei um die erfassun-
gen der randbedingungen und ein adäquates Verständnis 
technischer, sozialer wie organisatorischer einflussgrößen, 
zum Beispiel Benutzerverhalten, missbrauchsmöglich keiten, 
 management von energie-, Abfall- und ersatzteilversorgung, 
Organisation präventiver instandhaltung. Die Gesamtheit 
der zum funktionieren eines technischen Artefakts not-
wendigen weiteren technischen und organisatorischen 
strukturen (ko-systeme) kann man organisatorische hülle 
nennen. selbst für vertraute künstliche Objekte kann daher 
die Vollständigkeit der modelle nicht garantiert, sondern 
nur angestrebt werden.

wesentlich geringer ist in der regel der Vollständigkeitsgrad 
von modellen, die wichtige natürliche komponenten enthal-
ten. Dies zeigt sich beispielsweise bei Bogenstau mauern. 
ein großer teil der Verformungen, die das tragverhalten 
der mauer bestimmen, finden im untergrund infolge des 
Gewichts des gestauten wassers und der sicker strömung 
statt. tektonische klüfte und schichten mit niedriger fes-
tigkeit sind potenzielle schwachstellen. selbst sorgfältige 
und aufwändige geotechnische untersuchungen sind nicht 
ausreichend, um absolute Gewissheit über den untergrund 
zu gewinnen. Auch ist die dynamische modellierung beweg-
ter maschinen bis heute nur annäherungsweise möglich, 
weil beispielsweise die Dämpfungspara meter in den kon-
taktstellen der komponenten oder auch in den materialien 
selbst nur experimentell empirisch erfasst werden können. 
sie entziehen sich einer physikalisch und mathematisch ex-
akten Berechnung und verändern sich darüber hinaus wäh-
rend des Betriebs der maschinen. Auch die handhabung 
technischer systeme durch den menschen wird in modellen 
untersucht, beispielsweise um störfälle zu begrenzen.

ein weiteres Problem besteht darin, die heterogenen wis-
sensbestände unterschiedlicher herkunft in modellen zu 
integrieren, die der komplexität des untersuchungsgegen-
stands und der komplexität der frage- und Zielstellungen 

adäquat sind. so spielen bei einem Projekt zur entwicklung 
eines mautsystems nicht nur der sensorische, daten- und 
softwaretechnische stand der technik und der wissenschaft 
eine rolle, sondern auch organisatorische, wirtschaftliche, 
politische und rechtliche Anforderungen. Die technikwissen-
schaftlichen modelle müssen also ein hohes maß an Ganz-
heitlichkeit und damit komplexität aufweisen, was sie aber 
wiederum anfälliger für unsicherheiten der daraus ableit-
baren Aussagen macht. Dieses Zusammenspiel von erfah-
rung, Gestaltung und wissenschaftlichen Disziplinen macht 
die modellbildung in den technikwissenschaften mithilfe 
der Abstraktion letztlich zu einer kunst.

Die forderung nach ausreichender Vollständigkeit der 
 modelle ist eine besonders wichtige forderung an die 
technik wissenschaften. Leider gibt es keinen absoluten 
maßstab für Vollständigkeit. ein Beispiel für unvermeidbare 
unvollständigkeit sind modelle für das Verhalten von Bau-
werken bei erdbeben. Die tragkonstruktionen werden vorwie-
gend durch horizontalbeschleunigungen ihrer fundamente 
beansprucht, die durch komplexe stochastische ereignisse 
erregt werden: freisetzung von energie am herd des Bebens, 
Übertragung der energie durch verschieden artige schichten, 
Oberflächenwellen sowie wechselwirkung zwischen Bauwerk 
und Baugrund. Diese Abläufe können mit deterministischen 
modellen nicht vollständig beschrieben werden. Die stochas-
tischen modelle sind zwangsläufig unvollständig und führen 
zu dem konzept des unvermeidbaren restrisikos.

Der Zwang zur nachhaltigkeit hat die ingenieure zum Den-
ken in Lebenszyklen von Artefakten und Prozessen geführt. 
es genügt nicht mehr, das Verhalten von systemen zum Zeit-
punkt ihrer inbetriebnahme mit modellen zu beschreiben 
und zu untersuchen, denn der Zustand der Artefakte und 
Prozesse, die in modellen abgebildet sind, ist zeitabhängig. 
Die Zukunft ist jedoch nicht vorhersehbar. folglich ist es 
auch nicht möglich, die Vollständigkeit eines modells in der 
Zukunft zu garantieren. Veränderungen in einer maschine  
während des Betriebs, wie etwa Verschleiß oder ermüdung 
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der Oberflächen an den kontaktstellen, verändern das 
Verhalten der maschine. sie müssen von ingenieuren ab-
geschätzt werden. Die Abschätzung beinhaltet auch Aus-
sagen über die restlaufzeit und die sicherheit verschlissener 
und ermüdeter maschinen. Die technikwissenschaften sind 
gefordert, zuverlässige modelle für Prozesse zu entwickeln, 
die über lange Zeiträume ablaufen. Die unvollständigkeit 
der modelle darf nicht zu der folgerung führen, dass die 
Brauchbarkeit von modellen unwichtig wäre. Das Gegenteil 
ist der fall. Damit das unvermeidbare restrisiko möglichst 
klein ist, müssen alle erfassbaren einflüsse annähernd rich-
tig abgebildet sein. ein modell ist brauchbar, wenn sein 
Verhalten unter den erfassten einflüssen bei vergleichbaren 
Bedingungen nicht wesentlich vom tatsächlichen Verhalten 
der Artefakte und Prozesse abweicht.

Der unvermeidliche umgang mit unvollständigen modellen 
ist eine der großen herausforderungen in der Praxis des in-
genieurwesens. Als wissenschaftliche Grundlagen für diese 
Aufgabe werden stochastische modelle, risikoanalysen und 
entscheidungstheoretische Verfahren eingesetzt. Durch sys-
tematische untersuchung möglicher situationen und der 
einflüsse verschiedenartiger Phänomene in diesen situa-
tionen gelingt es, einsicht in die relative Bedeutung der re-
levanten einflussfaktoren zu gewinnen. Voraussetzung bleibt 
allerdings, dass das modell für die gewünschten Zwecke 
ausreichend ist. es ist ein merkmal der innovation, dass hin-
reichend vollständige modelle für sie erst entwickelt werden 
müssen. für viele der Aufgaben des ingenieur wesens wäre 
heute das durch unvollständigkeit der modelle verursachte 
restrisiko ohne die technikwissenschaften nicht tragbar. 

neben der symbiose mit den technikwissenschaften be-
einflussen viele weitere faktoren den erfolg im ingenieur-
wesen. Die meisten dieser faktoren ergeben sich aus der 
Beziehung des ingenieurs zur Gesellschaft. sie liegen im 
ästhetischen, ethischen, politischen, wirtschaftlichen, 
 finanziellen und rechtlichen Bereich. wandel in der Gesell-
schaft führt unausweichlich zu wandel im ingenieurwesen.

4.3 ExPERIMENT UND TEST

technisches wissen hat oftmals die form von fakten-
wissen, das – sofern ihm keine Bestandteile gesetzes-
artigen wissens beigemengt sind – den einzelfall oder 
das einzel ereignis repräsentiert. Der einzelfall oder das 
einzelereignis ist zum einen die Voraussetzung zur Ge-
winnung gesetzesartiger Aussagen (erklärendes wissen 
kausaler wie praktischer Art) durch induktive schlüsse, 
zum andern aber auch Ausgangspunkt und entschei-
dendes kriterium für das handeln. faktenwissen über 
die welt wird durch experimente und die operative 
erfahrung erzeugt. Durch experimentelle erfahrung 
gewonnenes wissen kann im rahmen einer theorie 
beschrieben werden, die hypothesen in form von Aus-
sagen wie „immer wenn x, dann y“ oder „für alle x gilt y“   
(sogenannte universale urteile) enthält.

Zentraler Begriff bei untersuchungen im theoretisch- 
empirischen Bereich, soweit sie theoriegeleitet empirisch 
vorgehen, ist das Experiment. Das theoriegeleitete experi-
ment setzt die herstellung der Bedingungen voraus, unter 
der aus einer Gesetzesaussage oder hypothese eine konkre-
te Voraussage getroffen werden kann. im experiment wer-
den die Anfangs- und randbedingungen eines Prozesses 
mit den entsprechenden und unvermeidlichen ungenauig-
keiten präpariert, also ins werk gesetzt. Dann wird der Ab-
lauf des Prozesses beobachtet. Die Beobachtung wird mit 
der Prognose verglichen, die aufgrund der kenntnis der 
rand- und Anfangsbedingungen und dem Gesetz, das heißt 
eines Zusammenhangs, der das Verhalten und die Dynamik 
beschreibt, „errechnet“ werden kann. Den rand- und An-
fangsbedingungen für die Lösung der Dynamik durch ein 
kalkül entsprechen die herstellungsbedingungen im expe-
riment, der Berechnung der Dynamik und der numerischen 
Bestimmung des ergebnisses entsprechen der Prozess und 
dessen Beobachtung. empirie kann damit gesetzesartige 
Aussagen falsifizieren, wenn Beobachtung und theorie-
gestützte Prognose auseinanderfallen. 

Erkennen
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im Bereich der Begründung technischer Praxis entspricht 
die herstellung der randbedingungen dem Zusammen-
fügen bereits schon funktionierender, gegebenenfalls ele-
mentarer Bauteile zu einem Gesamten, das dann hinsicht-
lich einer bestimmten erwarteten technischen funktion 
getestet werden soll. Demnach ist das experiment vom test 
wohl zu unterscheiden: im theoriegeleiteten experiment 
werden durch die Verwendung einer theorie (vorliegend 
als hypothetisches wissen in form von konditionalsätzen 
„wenn – dann“), durch die prinzipiell wiederholbare herstel-
lung der Anfangs- und randbedingungen und durch die 
Beobachtung Prozesse angestoßen, deren reproduzierbarer 
Ablauf aufgrund des wissens über bestimmte angenom-
mene Gesetzmäßigkeiten zu erwarten ist. technikwissen-
schaften beschäftigen sich auch mit naturalen Prozessen, 
ein experiment kommt daher auch in den technikwissen-
schaften vor. man kann spezielle Prozesse durch wiederhol-
bare herstellung von Anfangs- und randbedingungen an-
stoßen, deren zugrundeliegende Gesetzmäßigkeiten nicht 
bekannt sind, sondern bei dem nur eine gewisse regularität 
ver mutet wird. solche experimente, die lediglich mit Arte-
fakten durchgeführt werden, könnte man als technische 
experimente bezeichnen. 

Beim Test im Bereich der Begründung technischer Praxis 
werden hingegen aufgrund einer gefundenen regel ein 
Zusammenbau, eine komponente und dergleichen auf die 
erfüllung von funktionen erprobt, die vorher zusammen 
mit den rand- und Anfangsbedingungen vermutet worden 
sind. eine zu testende regel stellt eine funktionsvermutung 
dar. im mittelpunkt steht also nicht der natürliche oder in-
duzierte Ablauf oder Prozess, sondern die frage, ob die zu 
testende regel in der praktischen umsetzung effektiv ist. 
Die frage ist, ob die technische handlung in ihrer Durch-
führung oder das Arrangement der zusammengesetzten 
funktionen durch den Zusammenbau von Bauteilen zu dem 
gewünschten erfolg geführt hat. Der messung im technik-
wissenschaftlichen experiment steht auf der seite des tech-
nischen tests eine quantitative Bestimmung der erfüllung 

von funktionskriterien entgegen. Der interpretation des er-
gebnisses eines experiments im rahmen der wissenschaft-
lichen theorie als Bestätigung einer Vorhersage entspricht 
dann auf der seite des tests einer technologischen theorie 
die erfüllung aller vorher festgelegten funktionalitäten, 
und zwar im rahmen einer theorie über den Gegenstands-
bereich der Zwecke oder einer ganzen klasse von Zwecken.

Beim technischen test werden daher eine konkrete Zusam-
menstellung oder ein konkreter Zusammenbau daraufhin 
untersucht, ob sie eine vorab definierte funktion erfüllen, 
es wird dabei keine Generalisierbarkeit angestrebt. im expe-
riment wird eine theorie oder eine regelmäßigkeit darauf-
hin untersucht, ob sie sich zu einem bestimmten Grad be-
währt bzw. mit welcher wahrscheinlichkeit sie zutrifft. hier 
wird der Blick immer vorrangig auf die möglichkeit einer 
Verallgemeinerung gerichtet.

Beim test wird eine regel unter der Bedingung der voll-
ständigen herstellung der rand- und Anfangsbedingungen 
(einschließlich der reihenfolge der notwendigen hand-
lungen am Artefakt) als effektiv bezeichnet, wenn die ge-
wünschte funktion erfüllt ist. Dazu muss nicht unbedingt 
der komplette Verlauf eines Prozesses vorhergesagt werden 
können. Allerdings reicht es nicht hin, ein singuläres ereig-
nis zu testen, da der Gebrauch von technik, der im sozialen 
kontext meist ein vielfacher Gebrauch ist, die replikation 
von Baubarkeit und von funktionen im sinne von Zuverläs-
sigkeit erfordert. ein einmaliger testerfolg „beweist“ ebenso 
wenig wie ein einmaliger „fehlstart“.

wenn sich eine regel als zuverlässig effektiv erweist, 
dann kann sie häufig und wiederholbar zum einsatz kom-
men.  keine regel ist hundertprozentig effektiv im sinne 
ihrer sukzessiven Anwendung. umgekehrt zeigt ein fehlge-
schlagener  test noch nicht, dass eine regel nicht effektiv 
ist. Beim test wird also nicht geprüft, ob in einem einzel-
fall ein effekt unter ein Gesetz subsummiert werden kann, 
sondern es wird geprüft, ob eine Durchführung, die eine 
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solche  Aussage  bezeichnet, tatsächlich effektiv ist und die 
Durchführung zum erwünschten erfolg führt oder nicht. 
Dies setzt voraus, dass die Bedingung vor dem test auch 
tatsächlich in die Praxis umgesetzt wird, sonst kann man 
die effektivität nicht testen.

Beispiel 1: Vorgehensweise beim Experiment.
Aus der Beobachtung der Dynamik elektrischer Ladungen 
in festkörpern wird die hypothese gebildet, dass bei einem 
Übergang von einem p- in einen n-halbleiter sich eine Grenz-
schicht ausbildet, die je nach stromrichtung schrumpft oder 
wächst. Aus dieser hypothese wird für bestimmte Dotierun-
gen und kristallgrößen eine Voraussage berechnet. Das 
experiment stellt die theoretisch angenommenen oder aus-
gewählten rand- und Anfangs bedingungen in der realität 
her (Bau eines  p-n-Übergangs) und führt eine messung der 
stromstärken und spannungen und Ladungstransporte 
durch. Der Vergleich zwischen beobachteter und vorherge-
sagter Größe erlaubt Aussagenüber die Validität der hypo-
these, zum Beispiel über die Dicke der Grenzschicht oder 
die asymmetrische Durchlässigkeit bei Ladungstransport.

Beispiel 2: Vorgehensweise beim Test
Aufgrund der hypothese, dass die schlecht leitende schicht 
zwischen einem p- und n-halbleiter sich je nach angeleg-
ter spannungsrichtung vergrößert und verkleinert, wird 
die funktionsvermutung aufgestellt, dass strom in der ei-
nen spanungsrichtung eher durch gelassen wird als in der 
anderen, sodass man auf diese weise eine Gleichrichter-
wirkung erhalten kann. es ist also ein p-n-Übergang in eine 

 schaltung einzubauen, in der wechselspannung in Gleich-
strom umgewandelt wird, indem man zum Beispiel eine 
röhrendiode durch eine solche Anordnung ersetzt. Dann 
wird die Gleichrichterwirkung der Anordnung gemessen. 
sofern ein theoretisches wissen (zum Beispiel Leitungs-
transport in halbleitern) über den Prozess verfügbar ist, 
kann man versuchen, auch Vorhersagen zu machen und 
mit dem ergebnis zu vergleichen. Zur feststellung der effek-
tivität der regel p-n-Übergänge können zur Gleichrichtung 
verwendet werden ist dieses theoretische wissen nicht un-
bedingt erforderlich.

eine methodische einschränkung ist zu machen: tests kön-
nen an bestehenden großen technischen Anlagen nach ihrer 
herstellung oder installation oftmals nicht mehr vorgenom-
men werden. Anlagen als Ganzes können ab einer bestimm-
ten Größenordnung vor ihrem einsatz nicht in einem Labor 
untergebracht werden. man muss sich also darauf verlassen 
können, dass aus der Zuverlässigkeit der komponenten und 
dem Zusammenbau in einem abgesicherten Verfahren eine 
zuverlässige Gesamtanlage entsteht. Gewissheit entsteht 
nur über die Prüfung vor Ort, die dann mit der Bewährung 
zusammenfallen muss. Das Problem der testbarkeit im Zu-
sammenhang mit den Größenordnungen (maßstabspro-
blem) ist auch in den technikwissenschaften noch nicht hin-
reichend untersucht. wenn ein materieller test unmöglich ist 
(aus ökonomischen, sicherheitstechnischen oder ethischen 
Gründen), tritt an seine stelle die simulation, sofern ein ge-
eignetes modell zur Verfügung steht. Die Voraussetzungen 
für die Brauchbarkeit von  simulationsergebnissen sind je-
weils fachspezifisch höchst unterschiedlich.

Erkennen
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5.1  TECHNIKWISSENSCHAFTEN UND  
TECHNISCHE PRAxIS

Gestaltung ist sache der technik, erforschung der Gestal-
tungsmöglichkeiten ist Aufgabe der technikwissen schaften.

eine technische oder technisch-organisatorische funktion 
lässt sich durch viele möglichkeiten ins werk setzen. man 
kann einen türöffner mit einer klinke (europäisch) oder mit 
einem knauf versehen (anglo-amerikanisch). Die funktion 
bleibt dieselbe. Aus den physikalischen, technischen und 
organisatorischen Gegebenheiten allein ist die eine oder an-
dere Gestaltungsmöglichkeit nicht zwingend, kann also nicht 
im strengen sinne „abgeleitet“ werden. Gerade im gestalten-
den Bereich haben es die technikwissenschaften immer mit 
einem spektrum von Optionen zu tun. in diesem Bereich der 
Gestaltung liegt auch der besondere Ort der  kreativität, aber 
auch der Ort, an dem normen und werte einer Gesellschaft 
konkret auf die technik gestaltung einwirken.

Die technikwissenschaften versuchen dem einzelnen inge-
nieur für die Arbeit mit dem jeweils zu erstellenden oder 
auch schon bestehenden modell des Artefakts (als techni-
schem Gegenstand) eine hilfestellung über eine geeignete 
theorie anzubieten. Die technikwissenschaften unterstüt-
zen Gestaltungsvorschläge; ob sich diese bewähren, zeigt 
sich erst in der technischen Praxis. Zur erforschung dieser 
Gestaltungsmöglichkeiten unterteilt sie dieses Arbeiten je 
nach stellung des modells im Gestaltungs prozess (Gestal-
tungskette) in modellsynthese, modell analyse und modell-
optimierung. Darüber hinaus gibt es eine weit  größere 
Anzahl von modellfunktionen, also Zwecke, wofür modelle 
erstellt und benutzt werden. Dabei ist zwischen modellen, 
die nur beschreiben (deskriptive modelle) und präskriptiven 
modellen, also modelle, die ohne weiteres in eine Bauan-
leitung transformiert werden können, zu  unterscheiden.

Bei der Modellsynthese besteht die hilfestellung der 
technik wissenschaften vor allem darin, einen möglichst 

vollständigen  katalog gedanklicher Vorstellungen über her-
zustellende Gegenstände zusammen mit einer für die Pro-
blemstellung relevanten theorie aufzubereiten und Verfahren 
für den Zusammenbau von Artefakten zu ent wickeln. Dabei 
sind alle nebenbedingungen zu berücksichtigen, die für die 
realisierung der modelle in der wirklichkeit wesentlich sein 
können. Die folgende situation ist für die Problemstellung 
in der modellsynthese typisch: es geht darum, zu vorgege-
benen oder gewünschten eigenschaften, also zu einem vor-
gegebenen schema von Problemstellungen und zugehörigen 
Lösungen, das gesuchte modell so festzulegen, dass es diese 
eigenschaften sicherstellt. wenn dies geschehen ist, kann 
die einrichtung einer wirklichkeit, zum Beispiel der Bau eines 
Prototyps entsprechend dem gewonnenen modell vorgenom-
men werden. Gegeben seien beispielsweise die Anforderun-
gen an einen Dieselmotor in form eines Pflichtenhefts. es 
muss ein modell, das heißt der satz der entwurfsunterlagen 
für diesen motor, „synthetisiert“ werden. Dazu ist das Ange-
bot der technikwissenschaften an gedanklichen Vorstellun-
gen über herzustellende Gegenstände und Verfahren zu nut-
zen. Zunächst ist es notwendig, das vorgegebene schema von 
Problemstellungen und die zugehörigen gewünschten Lösun-
gen von der „modellsprache“ in die sprache der technischen 
Vorstellungen oder des entwurfs zu übersetzen. in obigem 
Beispiel werden die fragestellungen des Pflichtenhefts und 
die unterschiedlichen motorkonzepte in fragestellungen, die 
sich an einem carnot-Prozess orientieren, transformiert. Da-
nach ist eine kombination von Vorstellungen zu finden, die 
einerseits genau dieses schema erzeugt, andererseits aber 
noch eigenschaften erlaubt, die sie für die spätere realisie-
rung des modells als geeignet erscheinen lässt. Die situation 
der modellsynthese ist für Aufgabenstellungen eines inge-
nieurs typisch. Diese umsetzung aus der modellwelt in die 
technikwissenschaften und zurück ist hier nicht als selbst-
zweck zu verstehen. Vielmehr sind mit dieser transformation 
der Vorstellungs-/konkretisierungswelten ganz  praktische 
erwartungen verbunden. Die technikwissenschaften stellen 
sich daher die Aufgabe, kon struktionsmöglichkeiten mit den 
verschiedensten  strukturellen eigenschaften zu betrachten. 

5 GESTALTEN IN DEN TECHNIKWISSENSCHAFTEN
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Das eröffnet die möglichkeit, zu jedem modell eine für die 
gerade vorliegenden fragestellungen maß geschneiderte 
konstruktion anzugeben. Dementsprechend ist dann auch 
die zugehörige theorie den fragestellungen angepasst.

Bei der Modellanalyse besteht die hilfestellung der 
technik wissenschaften vor allem darin, einen hinreichen-
den katalog von eigenschaften von bereits bestehenden 
Artefakten oder schon ausgearbeiteten Vorstellungen über 
herzustellende Gegenstände aufzubereiten und sie mit ei-
ner hierfür relevanten theorie zu vergleichen. Dazu muss 
sie korrespondenzregeln angeben, die den Bezug zwischen 
bestehenden Artefakten und Vorstellungen über mögliche 
Artefakte und den aus der theorie folgenden modellen 
herstellen. Vor  allem zwei situationen sind hier für das Vor-
gehen  typisch, die auch zwei methoden repräsentieren:

Methode 1: Gegeben sei ein modell (zum Beispiel die ent-
wurfsunterlagen eines Dieselmotors oder die Beschreibung 
eines schon existierenden Diesel motors) und darauf bezo-
gene Problemstellungen (Drehzahl-/Leistungs-/Verbrauchs-
Verhalten etc.). Gesucht seien  die Lösungen, die das modell 
zu den einzelnen Problemstellungen zu liefern imstande 
ist (Leistungs charakteristiken etc.). eine für dieses modell 
geeignete technikwissenschaftliche Vorstellung (beispiels-
weise ein „spezieller carnot-Prozess“) kann hier wesentlich 
zur Auffindung der Lösungen für die gegebenen Problem-
stellungen beitragen. eine solche Vorgehens weise ist dann 
zweckmäßig, wenn mit dieser Vorstellung eine leistungs-
fähige theorie (eben beispielsweise die technische wärme-
lehre) mitgeliefert wird und daraus  methoden resultieren, 
welche den zum modell gehörigen methoden, die immer 
nur situativ entstehen bzw. entwickelt werden können, über-
legen sind.

Methode 2: Gegeben sei ein modell (beispielsweise wie-
der die entwurfsunterlagen eines Dieselmotors oder die 
Beschreibung eines schon existierenden Diesel motors), 

jetzt aber zusammen mit einer menge von  gewünschten 
Lösungen (zum Beispiel Dieselmotoren mit spezieller Aufla-
dung oder spezieller kühlung). Gesucht ist die menge von 
Problemstellungen (beispielsweise möglichst zuverlässiger 
einsatz in wüstenzonen mit hohem staub aufkommen und 
schlechter treibstoffqualität), welche genau diese Lösun-
gen erfordern. Diese situation tritt immer dann auf, wenn 
bei bekannten wirkungen nach deren ursachen gefragt 
wird. Auch hier kann eine zum modell „spezielle Aufladung“ 
 gehörige Vorstellung „spezieller carnot-Prozess“ eine hilfe 
darstellen. 

Bei der Modelloptimierung (vom modell zu Beginn des 
 Gestaltungsprozesses bzw. der Gestaltungskette bis hin 
zum verbesserten modell am ende) existiert bereits eine 
Vielfalt möglicher Verhaltensweisen zum Beispiel aufgrund 
von simulationen und/oder der möglichen strukturformen. 
Genauer müsste man von Verbesserung des modells spre-
chen. hier ist von interesse, welche bestmöglichen Ver-
änderungen vorgenommen und welche theorien auf die 
Attribute des modells abgebildet werden können. Dabei 
spielt die Art des Lösungsprinzips eine wichtige rolle. Ge-
nauso wichtig ist die aus der umwelt des Artefakts stam-
mende Zielfunktion und wie diese formuliert wird.

in Anlehnung an die systemtheorie differenzieren die tech-
nikwissenschaften zweckmäßig nach Verhalten (Dynamik) 
und struktur: Die theorie, die sich mit den verschiedenen 
Verhaltensweisen befasst, wird in diesem kontext Verhal-
tenstheorie genannt. Zu ihr gehören das input-Output-
Verhalten, das stabilitätsverhalten und das Lernverhalten. 
mit der erfassung der struktur eines gegebenen oder 
vorgestellten technischen Gebildes setzt sich die struktur-
theorie auseinander. sie untersucht die einzelnen teilstruk-
turen und zeigt deren Beziehung zum systemganzen auf. 
Bei Vorliegen mehrerer Gebilde ist die frage interessant, 
welche kombinationsmöglichkeiten vorhandener Gebil-
de zur erfolgreichen entstehung eines neuen Geräts oder 
einrichtung führen. ein Beispiel für eine theorie, die sich 

Gestalten
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mit diesen oder ähnlichen Problemen beschäftigt, ist die 
schaltungs theorie. sie ist für die Zusammensetzung kom-
plexer Gebilde aus elementaren Bausteinen von grund-
legender Bedeutung. im rahmen dieser theorien hat der 
ingenieur – also der Anwender der theorie – zu überprüfen, 
ob die Aussagen, die er über die modelle seiner Artefakte 
und damit über die Artefakte selbst macht, zutreffen und 
er muss sie auch begründen können. Diese theoriemenge 
ist der Beitrag der technikwissenschaften zum stand der 
technik, an dem sich der ingenieur zu messen und an dem 
er sein handeln auszurichten hat. Bewegt sich der ingeni-
eur mit seinen modellen und seinen modellaussagen inner-
halb dieses rahmens – das heißt, wenn er sein modell auf 
diese Vorstellungen wie auf existierende Artefakte funktio-
nal abbilden kann – , ist er seiner sorgfaltspflicht nachge-
kommen (vgl. kapitel 6). Deshalb sollte die theoriemenge 
der technikwissenschaften keine ungesicherte hypothese, 
keine nicht belastbaren Vermutungen, keine nicht reprodu-
zierbaren einzelbeobachtungen enthalten. Vielmehr muss 
diese theoriemenge nach bestem wissen und Gewissen ab-
gesichert und allgemein anerkannte erkenntnis darstellen.

Die Verpflichtung der technikwissenschaften besteht da-
rin, die größtmögliche sicherheit dieser erkenntnis über 
ge eignete Vorgehensweisen und tatbestände zu gewähr-
leisten. Dieser Anspruch gilt nicht nur für den weg von 
der funktionsvermutung über die Vorstellung über ein 
technisches Gebilde bis zum modell und zum gebauten 
Arte fakt, sondern generell für den einsatz aller technischen 
Produkte in der industriellen Praxis bzw. im täglichen ge-
sellschaftlichen Leben bis zum ende der jeweils angezeig-
ten Lebenszeit, das heißt einschließlich entsorgung und 
recycling. Dabei wird stillschweigend vorausgesetzt, dass 
die Vorschriften und die Anwendungsbedingungen der ver-
wendeten theorie für modell und realität befolgt wurden. 
Zu den Verpflichtungen der technikwissenschaften gehört 
weiterhin, die erkenntnis ständig voranzutreiben und die er-
forderlichen ressourcen für eine Abwägung der Prioritäten 
bei der Gestaltung zu benennen.

Vor allem ist es hier die Aufgabe der technikwissenschaften 
und ihrer Ausrichtungen bzw. einzeldisziplinen

 — gedankliche Vorstellungen über herzustellende Gegen-
stände zu erarbeiten und systematisch ihr Verhalten zu 
beschreiben,

 — mögliche strukturen und strukturformen zu erarbeiten 
und diese systematisch miteinander zu vergleichen,

 — Vorstellungen, strukturen und theorien an modellen oder 
der realität zielgerichtet und begründet zu er proben,

 — aufzuzeigen, wie derartige Vorstellungen in Verfahren 
synthetisiert und für Anwendungsklassen zielführend 
und effizient eingesetzt werden können sowie

 — die Auswahl aus den gegebenen möglichkeiten sowie 
die Grenzen der technikwissenschaftlichen erkenntnis 
für die Gesellschaft verständlich zu machen.

Daraus folgt unmittelbar, dass sich die technikwissen-
schaften in besonderem maße an einer theoretischen und 
praktischen form des „Zutreffens“ orientieren müssen. 
Diese form wird danach bestimmt, ob sie mit einer als 
gewiss angenommenen theorie über einen Gegenstand-
bereich verträglich, aus dieser ableitbar oder durch sie 
rechtfertigbar ist. sie ist dann im rahmen dieser theo-
rie gültig. in den technikwissenschaften ist dies – meta-
phorisch gesprochen – der „stand der technik“. Das heißt 
nicht, dass nur absolut gesicherte erkenntnisse verwendet 
werden dürften, denn sonst wären wahrscheinlich kein 
fortschritt und schon gar keine fortschritte in den technik-
wissenschaften möglich. Daher ist eine hypothese als hy-
pothese, eine funktionsvermutung eben als Vermutung, 
das heißt als nur teilweise gesicherte erkenntnis, zu kenn-
zeichnen. Auch eine theorie ist immer mit der Angabe der 
Grenzen, in der sie gültig ist, darzustellen. ebenso ist sorg-
fältig zwischen natürlichen tatsachen (natürliche eigen-
schaften, naturgesetze) und institutionellen tat sachen 
(ökonomische, politische, gesetzliche und soziale rah-
menbedingungen) zu unterscheiden. Bereits vorhandene 
erkenntnisse dürfen weder negiert noch verschwiegen  
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werden. Versuchsergebnisse oder Versuchsannahmen dür-
fen selbstredend weder gefälscht noch verfälscht werden.

5.2 PROGNOSEN – METHODEN – GRENZEN

Ausgang für die Gestaltung von Artefakten und damit auch 
für den entwurf geeigneter modelle (siehe oben) sind er-
kenntnisse, die sich aus zufälligen Beobachtungen von re-
gelmäßigkeiten ergeben können – meist sind es jedoch aus 
der kenntnis wissenschaftlicher hypothesen und von natur-
gesetzen abgeleitete funktionsvermutungen. Der Prognose 
im experiment entspricht beim test die funk tionsvermutung 
(vgl. kap. 4.1). Prognosen im gestaltenden Bereich sind über-
wiegend Voraussagen über die effektivität und – wenn mög-
lich – effizienz einer technisch zu realisierenden funk tion. 
Diese stellt den Vollzug eines Prozesses dar, der in der na-
tur unter den vorgegebenen randbedingungen möglich ist 
und dessen ergebnis gewünscht ist (erfüllung der funk tion). 
Die Prognose – wenn auch immer sehr auf vereinfachenden 
 modellen aufbauend – ist hier notwendig und entscheidend 
für das ins-werk-setzen einer technischen funktion.

im falle eines tests, der in kap. 4.3 vom experiment 
 unterschieden wurde, wird eine regel B per A unter der 
Bedingung einer hinreichenden herstellung der rand- und 
Anfangsbedingungen einschließlich der reihenfolge der 
notwendigen handlungen am Artefakt – sprich Bedienung –  

als effektiv bezeichnet, wenn die gewünschte funktion ein-
tritt. es genügt in den technikwissenschaften also nicht, 
dass nur der Verlauf eines Prozesses vorhergesagt werden 
kann. Gefordert ist auch seine wiederholbarkeit. ist ein 
Prozess, der eine technische funktion realisiert, bei einer 
weiten klasse von umständen wiederholt realisierbar, kann 
man dies als zuverlässiges funktionieren bezeichnen. um-
gekehrt zeigt ein fehlgeschlagener test noch nicht, dass 
eine regel nicht effektiv sei. unter anderen umständen 
oder bei veränderter Zielsetzung kann sich eine solche re-
gel durchaus als effektiv erweisen. Das bedeutet, dass auch 
die empirie beim technischen wissen anders strukturiert ist 
als beim naturwissenschaftlichen wissen. Die funktions-
vermutung ist daher als eine qualitative Voraussage in den 
technikwissenschaften anzusehen. sie wird durch quanti-
tative Prognosen ergänzt.

es gibt generell in der wissenschaft zwei weisen, quantita-
tive Voraussagen zu machen. Die erste, strukturopti-
mierende Vorgehensweise besteht darin, Gesetzmäßig-
keiten des zu prognostizierenden Prozesses heranzuziehen, 
unter den gegebenen rand- und Anfangsbedingungen aus 
der Lösungsmannigfaltigkeit die künftigen Zeitwerte, zu 
denen man den Zustand kennen möchte, einzusetzen und 
dann zu berechnen. Die zweite, verhaltensorientierte me-
thode ist, den Prozess lange zu beobachten, ihn in einer 
Zeitreihe darzustellen und die Zeitreihe mit einer geeigne-
ten funktion anzupassen.

Gestalten
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technikwissenschaften sind, wie andere handlungswissen-
schaften, eng mit der Praxis verbunden. Deshalb stellen 
sich in ihnen wertungs- und Verantwortungsprobleme in 
besonderer weise. Die Vorstellung, wissenschaften seien 
ethisch neutral, weil sie nur theorien entwickeln, hat sich 
ebenso als zu kurz greifend erwiesen wie die these, nicht 
der ingenieur trage die Verantwortung für das von ihm 
entwickelte funktionstüchtige Artefakt, sondern allein der 
Anwender. Deshalb sind fragen der Verantwortung auch 
Gegenstand der technikwissenschaften.

Das erste Grundproblem, das sich bei der frage nach 
der Verantwortung der wissenschaft stellt, ist die Zu-
ordnung zu der mehrstelligen relation: wer ist wofür 
weswegen gegen über wem wie lange aufgrund welcher 
werte und maß stäbe verantwortlich? Dazu kommt die 
praktische  frage: welche sanktionsmöglichkeiten beste-
hen? wenn man diese kategorien kombiniert, kann man 
so unterschiedliche Belegungen für das subjekt der Ver-
antwortung, das Objekt der Verantwortung, den Grund, 
die instanz und den Zeit horizont finden. man wird dann 
feststellen, dass die Belegung für subjekt, Objekt und ins-
tanz der Verantwortung jeweils anders ausfällt und außer-
ordentlich vielfältig ist. trotzdem hat sich diese Diskussion 
als hilfreich erwiesen, da sie bewusst macht, dass man 
den Verantwortungs begriff in der jeweiligen situation und 
Problemlage spezifizieren muss. es ist ein unterschied, ob 
man zum Beispiel einen mittleren Angestellten in einem 
Produktionsbetrieb für einen rückruf in der Automobil-
industrie aufgrund eines konstruktionsfehlers noch nach 
Jahren verantwortlich macht und haftungsfragen oder 
strafrechtliche sanktionen in Betracht zieht oder ob man 
etwa von einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung 
der technikwissenschaft für folgen der technik oder für 
die Bildung wissenschaftlichen nachwuchses spricht.

6.1  VERANTWORTUNG IN DEN  
TECHNIK WISSENSCHAFTEN

Zunächst stellt sich die frage, ob das subjekt der Verant-
wortung in der wissenschaft die einzelne Person oder ein 
kollektiv ist – im sinne einer Gruppe von entscheidung tra-
genden Personen wie Vorstände, teams, Gremien bis hin zu 
kabinetten und Parlamenten. Die frage, ob ein kollektiv 
subjekt der Verantwortung sein kann, ist in der ethik um-
stritten. sie ergibt sich pragmatisch meist danach,  welche 
möglichkeiten zur sanktion es tatsächlich gegenüber kol-
lektiven gibt, die über diejenigen hinaus bestehen, die 
Personen gegenüber zur Verfügung stehen: Bestrafung, 
zivilrechtliche konsequenzen, Ausschluss aus der wissen-
schaftlichen Gemeinschaft, Anerkennungsverlust, Verlust 
der Arbeitsmöglichkeit etc. kollektive Autorenschaft, wie 
sie in der wissenschaft üblich geworden ist, ist auch mit 
der Verantwortungsübernahme durch jeden einzelnen 
 Autor verbunden.

unklar ist auch die Antwort auf die frage nach der ins-
tanz, also wem gegenüber wissenschaftler verantwortlich 
sein sollen. Das lässt sich nicht von der frage trennen, 
wofür ein wissenschaftler oder ein wissenschaftliches 
Gremium verantwortlich sein soll oder sich verantwortlich 
fühlt. Das wissenschaftliche ergebnis selbst kann kaum 
Objekt der Verantwortung sein, wohl aber die Qualität 
des wissenschaftlichen ergebnisses nach den standards 
wissenschaftlichen Arbeitens. Ob ein wissenschaftler für 
die Produkte, die aufgrund einer entdeckung nach einer 
gewissen technischen entwicklung entstehen oder entste-
hen werden, Verantwortung trägt, ist umstritten. ebenso 
wird kontrovers diskutiert, ob wissenschaftler für die fol-
gen, die bei der Anwendung solcher Produkte entstehen, 
verantwortlich sind. einige Physiker haben sich im fall 
der militärisch genutzten kernenergie zu dieser Verant-
wortung bekannt, andere haben eine solche Verantwor-
tungsübernahme weit von sich gewiesen. Die Argumen-
tation zeigt in diesem falle auch die Abhängigkeit der 

6 VERANTWORTUNG
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Beantwortungsversuche von der rolle und dem selbstver-
ständnis des wissenschaftlers und des ingenieurs. ein der 
Grundlagenforschung verpflichteter wissenschaftler wird 
vielleicht für eine nachfolgende technische entwicklung 
keine Verantwortung übernehmen wollen. ein technik-
wissenschaftler, ein konstrukteur oder ein industrieinge-
nieur werden sich zwar für die funktionsfähigkeit verant-
wortlich fühlen, zumeist jedoch nicht für die entscheidung 
über den einsatz oder nichteinsatz einer technik.

Zurück zur instanz: ein Grundlagenforscher würde sich eher 
der wissenschaftlichen Gemeinschaft (der wissenschaft als 
institution) gegenüber für die Qualität seiner wissenschaft-
lichen Arbeit verantwortlich sehen – daher unterwirft er 
sich den regeln, standards und gängigen Prüfprozeduren 
der scientific community (zum Beispiel review-Verfahren 
bei Publikationen). Diese wiederum hat subtile methoden 
der sanktion entwickelt – von der Zurückweisung einer Pub-
likation bis hin zum Ausschluss aus der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft. ein ingenieur wird sich eher gegenüber sei-
nem Auftraggeber, der handwerker und techniker direkt 
seinem kunden verantwortlich fühlen. Diese wiederum sind 
durchaus sanktionsfähige instanzen.

Letztlich ist der Grundlagenforscher geradeso wie der in-
genieur gegenüber der Gesellschaft verantwortlich, und 
dies etwa in menschenrechtsfragen gar gegenüber der 
welt gesellschaft. Deshalb liegt es auch im interesse des 
technikwissenschaftlers, sich im Bewusstsein der eigenen 
Verantwortung in die gesellschaftliche Diskussion einzu-
bringen und dies als eine Verpflichtung anzusehen.

Der Verantwortungsbegriff setzt die fähigkeit voraus, Be-
wertungen vornehmen zu können. Da schon die frage, 
wofür wir als wissenschaftler verantwortlich sind, umstrit-
ten ist, wird eine unterscheidung nötig. ist der einzelne 
technikwissenschaftler, seine Arbeitsgruppe oder seine 
institution für die Absicht, was, wie und wofür geforscht, 
angewendet und gestaltet wird, verantwortlich? ist er für 

die handlung der forschung und entwicklung verant-
wortlich? und ist er für die Anwendung dessen, was er 
erforscht und gestaltet hat, verantwortlich oder auch für 
die folgen und nebenfolgen dieser forschung bzw. deren 
Anwendung? ist Vermeidung von missbrauch und Versa-
gen schon Bestandteil des Gestaltens? man mag diese 
fragen kontrovers diskutieren, gleichwohl gilt, dass Ver-
antwortung immer nur soweit reichen kann, wie die hand-
lungsmöglichkeiten reichen: Verantwortung bezieht sich 
auf handlungen und unterlassungen.

unabhängig davon, welche möglichkeiten aus diesem kata-
log nun einer moralischen Bewertung unterzogen werden, 
muss man maßstäbe für diese Bewertung haben. in der 
ethik als philosophische Disziplin gibt es eine strömung, 
wonach ethische Grundsätze oder Prinzipien allein (wie 
zum Beispiel der kant'sche kategorische imperativ oder die 
Goldene regel) nicht ausreichen, um Beurteilungen über 
konkrete handlungen oder entscheidungen vorzunehmen. 
Denn diese Prinzipien geben nur Verfahren für eine Prüfung 
an, ob gewisse maßstäbe verallgemeinerbar sind. so wer-
den zur ermittlung der maßstäbe werte gebraucht, mithilfe 
derer man aus dem Prinzip normative sätze wie rechtliche 
Vorschriften, Ge- und Verbote oder auch moralische Be-
wertungen bilden kann. 

Jede kultur- und kommunikationsgemeinschaft entwickelt 
auf der Basis von Bedürfnissen und weltanschauungen ihre 
wertsysteme anders. Von daher verbieten sich Verallge-
meinerungen auch bei wertevorstellungen, die aus theo-
rien über evolution, Geist, Gesellschaft, Geschichte und 
Politik „abgeleitet” worden sind.

Die früher übliche Aufteilung der wissenschaft in die 
ideal typen der Grundlagenforschung (reine wissen-
schaft), der angewandten wissenschaft und der technik 
als Anwendungsbereich erzeugte eine falsche trennung 
„der Zuständigkeiten“: Die Grundlagenforscher schoben 
die Verantwortung auf die Anwender ab, diese wiederum  

Verantwortung
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auf die entscheider. heute stellt sich die Problematik 
anders dar: Ob wissenschaft in ihrer Gesamtheit selbst 
subjekt der Verantwortung sein kann, ist umstritten. wohl 
aber kann man den einzelnen wissenschaftlern und wis-
senschaftlichen einrichtungen, an, mit und in denen sie 
arbeiten, Verantwortung zuschreiben (vgl. kap. 6.2).

in der zeitgenössischen ethischen Debatte wird zwischen der 
rollen- und der moralischen Verantwortung unterschieden. 
Die rollenverantwortung eines funktionsträgers oder Aus-
übenden einer qualifizierten tätigkeit aufgrund eines selbst 
oder von Dritten gegebenen Auftrags (ingenieur, Gutachter, 
Arzt, rechtsanwalt, Vorstand) bezieht sich auf den Auftrag; 
die instanz ist meist der Auftraggeber oder die diesen Auf-
trag ermöglichende institution. Die moralische Verantwor-
tung hingegen sieht den menschen als verantwortlich han-
delnden unabhängig von einem Auftrag und bezieht sich auf 
alle handlungen und deren Bewertung mit möglichst verall-
gemeinerungsfähigen moralischen maßstäben. Zwischen 
diesen beiden Verantwortungsweisen können konflikte be-
stehen: Die Loyalität gegenüber einer firma kann in konflikt 
mit ökologischen Überzeugungen stehen, die einsicht in die 
wirtschaftliche notwendigkeit kann mit politischen oder si-
cherheitsorientierten Überlegungen konfligieren. werden 
verschiedene werte zur Beurteilung ein und derselben hand-
lung herangezogen, können sich konflikte ergeben. Diese 
einsicht ist entscheidend, um einerseits moralischen rigoris-
mus zu vermeiden, andererseits aber auch solche konflikte 
nachvollziehen und verstehen zu können.

technikwissenschaftler erarbeiten im gegebenen rahmen 
abgesicherte Aussagen über ihr erkenntnisobjekt. Dies tun 
sie nicht im abstrakten raum, sondern meist infolge eines 
Auftrages oder einer Verpflichtung, auch dann, wenn ein 
solcher Auftrag mit ihren interessen nicht übereinstimmt. 
Der Auftraggeber oder die verpflichtende institution, die 
die finanziellen und materiellen ressourcen für die wissens-
arbeit bereitstellt, darf ein systematisches Vorgehen und 
die effiziente nutzung der zum Zwecke der wissensarbeit 

eingesetzten ressourcen verlangen. möglicherweise fördert 
aber gerade ein unsystematisches Vorgehen die erkenntnis, 
wenn auch nicht deren sicherung.

Aus all diesem folgt, dass die Verantwortung eines wissen-
schaftlers als wissenschaftler, und damit auch als technik-
wissenschaftler, ihn nicht von der moralischen Verant-
wortung als Person entbindet. Damit muss er selbst seine 
werte, Prinzipien und normen finden. Die Aufgabe der Ori-
entierung kann ihm niemand abnehmen. für seine rollen-
verantwortung als technikwissenschaftler und ingenieur sind 
die maßstäbe jedoch weitaus konkreter, bis hin zu haftungs-
fragen. Daher ist es auch in den technik wissenschaften not-
wendig, Orientierungshilfen zu geben. man könnte sogar so 
weit gehen zu fordern, dass wegen der notwendigkeit der 
prospektiven technikbewertung  werte selbst Bestandteil 
technikwissenschaftlicher theorie und Analyse sein müssen, 
da technisches wissen ohnehin nicht wertfrei ist.

Gerade dort, wo die möglichkeiten zur Variation von Ge-
staltung noch sehr zahlreich sind, beim Übergang von den 
modellen zu den entwürfen und konstruktionen, zeigen sich 
einige spezifische moralische Probleme, die sich bei anderen 
wissenschaften weniger deutlich stellen. Die haftungsfra-
ge verschärft sich umso mehr, je gefährlicher Artefakte bei 
nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch sein können. man 
denke nur an den Begriff der risikotechnologien. ergebnis-
se aus dem Bereich der Geisteswissenschaften sind seltener 
mit unmittelbaren Gefährdungsmöglich keiten verbunden, 
wenn man von der Genese von ideologien und weltbildern 
einmal absieht. nicht jeder mögliche nicht bestimmungsmä-
ßige Gebrauch oder missbrauch lässt sich vorhersehen; die 
folgenverantwortung hingegen kann sich unter umständen 
schon auf den entwurf erstrecken. Dabei fallen personell 
die Verantwortung für die Auftragsanforderungen und die 
Verantwortung für die Ausführung nicht immer zusammen. 
hier besteht eine besondere Verantwortung zu umfassender 
information, die in Loyalitätskonflikte mit dem Auftragge-
ber münden kann. Auch kann die  Auftragsforschung einen 
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 technikwissenschaftler durchaus in eine Zwickmühle brin-
gen, wenn er zwischen den Zwecken der Auftragsforschung 
und seinen eigenen Überzeugungen abwägen muss. ein 
weiteres Problem ergibt sich daraus, dass gerade technikwis-
senschaftliche entscheidungen im Zeitalter des weltweiten 
simultaneous engineering nicht mehr von einzelnen Perso-
nen, sondern von teams oder  Gremien gefällt werden. Der 
klassische Verantwortungs begriff ist aber auf einzelpersonen, 
nicht auf kollektive für solche entscheidungen anwendbar.

eine Beschränkung der ressourcen führt zwangsläufig zur 
frage, welche mittel für welche wissensarbeit und Gestal-
tung bereitgestellt werden. finanziert ein unternehmen 
von Anfang an die wissensarbeit, hat es kein interesse 
daran, unbeteiligte Dritte an diesem wissen partizipieren 
zu lassen. finanziert die Gesellschaft die Arbeit, beispiels-
weise repräsentiert durch die Deutsche forschungsgemein-
schaft (DfG), dann hat der wissensarbeiter das ergebnis 
der Gesellschaft zu übergeben und offenzulegen. konflikte 
können entstehen, wenn im rahmen der förderung der 
industrie forschung mischformen entstehen. Diese konflikte 
können auch rechtlich relevant werden.

eine Beschränkung der ressourcen bringt auch eine Be-
schränkung des sicherheitsaufwandes mit sich, den man bei 
der Gestaltung noch betreiben kann. ist derjenige, der zum 
Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen relevante Budgets, 
etwa für die präventive instandhaltung oder Ähnliches, kürzt, 
für dann eintretende schäden auch verantwortlich? Auch 
wenn man diese frage bejaht, sind die rechtlichen konse-
quenzen einer solchen Verantwortung weitgehend ungeklärt. 

6.2 VERANTWORTUNG IN DER TECHNIK

Zur ingenieursverantwortung gibt es eine reihe von Über-
legungen, die zur Ausformulierung von Leitlinien und 
 codizes geführt haben. ihnen ist gemeinsam, dass sie auf 
die besondere Gestaltungsmächtigkeit der entscheidungen 

und des handelns von ingenieuren abzielen, diese aber je-
weils mit berufsspezifischen momenten ständischen selbst-
verständnisses verknüpfen. Dies ist zwar legitim, macht 
es aber schwierig, auf der vergleichsweise unspezifischen 
ebene der technikwissenschaften zu verallgemeinerbaren 
Aussagen zu kommen. so ist es nicht verwunderlich, dass 
mittlerweile für fast jede fachrichtung und Branche eigene 
codizes entwickelt und veröffentlicht wurden.

in den ethischen Grundsätzen des ingenieurberufs des 
Vereins Deutscher ingenieure (VDi) werden beispielsweise 
die instanz und der Gegenstand der Verantwortung sehr 
weit gefasst. Dort heißt es unter anderem, dass die inge-
nieure nicht nur für die sorgfältige wahrnehmung ihrer 
spezifischen Pflichten, die ihnen aufgrund ihrer kompetenz 
und ihres sachverstandes zukommen, verantwortlich seien, 
sondern auch für die folgen ihrer beruflichen Arbeit. in ar-
beitsteiligen Zusammenhängen gelte eine entsprechende 
mitverantwortung. so haben sie auch ihre handlungen 
gegenüber ihrem Berufsstand, den gesellschaftlichen in-
stitutionen, den Arbeitgebern, Auftraggebern und technik-
nutzern zu verantworten. es wird in diesen Leitlinien von 
einer Bringpflicht für sinnvolle technische erfindungen 
und Lösungen gesprochen. Die technische Verantwortung 
werde wahrgenommen, indem für Qualität, Zuverlässigkeit 
und sicherheit sowie fachgerechte Dokumentation der 
technischen Produkte und Verfahren sorge getragen wird. 
Der kodex verweist darauf, dass technikgestaltung selbst-
verantwortliches handeln in der Gegenwart und Zukunft 
ermöglichen muss. Das schließt konflikte sicher nicht aus, 
kann sie aber durch Offenlegung entschärfen.

ein Problem besteht auch darin, dass die meisten werte, 
die in fast allen kulturen eine rolle spielen, in gewissen 
konfliktbeziehungen zueinander stehen. werte geben an, 
was angestrebt werden soll und welches dahinter liegen-
de Gut als wertvoll oder als zu verehren erachtet wird. im 
Bereich der technikbewertung hat der VDi mit dem von 
ihm vorgeschlagenen wertekatalog einen mutigen Versuch 

Verantwortung
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unternommen, an dieser stelle mit einer, wenn auch not-
gedrungen unvollständigen, materialen werteethik zu be-
ginnen. wertebenen, die man bei einer technikbeur teilung 
für die Produkte wie für die folgen und nebenfolgen des 
Gebrauchs anwenden kann, sind: funktionsfähigkeit, wirt-
schaftlichkeit, wohlstand, sicherheit, Gesundheit, umwelt-
qualität, Persönlichkeitsentfaltung und Gesellschaftsquali-
tät. man erkennt sofort die ihnen unterliegenden konflikte 
untereinander sowie konflikte in den Ziel-mittel-relationen. 
Viele dieser konflikte können durch keine Priorisierungs-
regel gelöst werden, sondern müssen diskursiv in konkreten 
situationen mit den Beteiligten aufgearbeitet werden. Prio-
risierungsregeln legen im konfliktfall den Vorrang des einen 
wertes vor einem anderen fest. Die frage ist, ob Priorisie-
rungsregeln wie zum Beispiel sicherheit vor wirtschaftlich-
keit oder Persönlichkeitsentfaltung versus Gesellschaftsqua-
lität unveränderlich in jeder Beurteilungssitua tion gelten 
müssen oder ob sie sich nicht im Laufe der Zeit und mit 
zunehmendem wissensstand in den technik wissenschaften 
selbst verändern. Damit wird ein organisierter gesellschaft-
licher Diskurs über das, was wir mit technik erreichen wol-
len und welche technik wir wollen, auch auf der ebene der 
technikwissenschaften unumgänglich. 

Bei diesem Diskurs spielt die Abwägung zwischen wer-
ten eine wichtige rolle. Als Beispiel diene die Abwägung 
zwischen nutzen und schaden. ein wichtiger faktor da-
bei ist die sicherheit. Dieser Begriff reicht von der stand-
sicherheit von Bauwerken über die funktionssicherheit 
von Geräten bis zur sicheren Prognose des Verhältnisses 
der eingesetzten mittel zum erzielbaren nutzen und mög-
lichen schaden eines Projektes. selbst die Vermeidung von 
fehlbedienung und missbrauch wird einbezogen. sicher-
heit und Gebrauchs fähigkeit sind in besonderem maße 
von zufälligen ereignissen abhängig und daher keine 
deterministische Größe. ihr „mittelwert“ (als heuristischer 
Begriff) wird durch den umfang der von der Gesellschaft 
für den Zweck eingesetzten mittel, durch die Qualität der 
ingenieurleistung, durch die praktische handhabe der 

 jeweiligen technik (etwa fehlbedienung oder missbrauch) 
sowie durch äußere ereignisse (etwa erdbeben) bestimmt. 
Die ethische und rechtliche Verantwortung für das mit ei-
ner ingenieuraktivität immer verbundene restrisiko muss 
daher fair zwischen den ingenieuren und der Gesellschaft 
verteilt sein. Denn es gibt nicht nur ein restrisiko für den 
nutzer oder Betroffenen einer technik, sondern auch für 
den ingenieur im sinne seiner Verantwortung und haf-
tung für folgeschäden einer von ihm geplanten, gebau-
ten, installierten, betriebenen oder entsorgten technik.

haftung stellt in gewisser weise die konkrete materialisie-
rung von Verantwortung dar. Der ingenieur als individuum 
ist gegenüber dem Auftraggeber einerseits, aber auch der 
Gesellschaft andererseits im rahmen gesetzlicher Bestim-
mungen verantwortlich und damit auch haftbar. Allerdings 
verändert sich die konkrete haftung, je weiter das Verant-
wortungssubjekt von der konkreten Gestaltung entfernt 
agiert: Bei der Verantwortungsübernahme zum Beispiel für 
ein unehrenhaftes wissenschaftliches Verhalten kann man 
nicht mehr von haftung sprechen, sondern nur noch von 
sanktionen, beispielsweise dem Ausschluss aus der wissen-
schaftlichen Gemeinschaft.

sofern der technikwissenschaftler im gestaltenden Bereich 
seiner wissenschaft als ingenieur arbeitet, kann er diese 
ethischen Grundsätze als erste Orientierung benutzen. sie 
heben darauf ab, dass die persönliche universal-moralische 
Verantwortung (das, worauf er sich als Person verpflichtet 
fühlt) der rollenverantwortung (als ingenieur, entwickler, 
manager) vorausgehen soll. im rahmen technischer Ver-
antwortung soll er Qualität, Zuverlässigkeit und sicherheit 
der technischen Produkte gewährleisten. er wird dort auch 
als mitverantwortlich für die wohlinformierte nutzung tech-
nischer Produkte angesehen, sodass sie wie vorgesehen 
verwendet werden und ein naheliegender fehl gebrauch 
vermieden wird. insbesondere heben die Leitlinien eine 
strategische Verantwortung für die Berücksichtigung 
von fehlentwicklungen und möglichkeiten vorsätzlichen 
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 fehlgebrauchs hervor und empfehlen dem ingenieur, sich 
bei der Gestaltung von technik am erhalt der Bedingungen 
verantwortlichen handelns zu orientieren, das heißt, dass 
er  einen eigenverantwortlichen umgang der nutzer mit 
technik ermöglichen muss.

hier sind technikwissenschaftler, gerade dann, wenn sie in 
den Bereichen der Anwendung und der Gestaltung arbei-
ten, auf eine ethische und rechtliche Beratung angewiesen, 
die von den standesorganisationen bereitgestellt werden 

muss. Auf jeden fall besteht jedoch gerade aufgrund der 
großen fachlichen kompetenz die Verpflichtung, am ge-
sellschaftlichen Diskurs über Verantwortung in der tech-
nik teilzunehmen und nicht nur dessen einvernehmlichen 
resultaten rechnung zu tragen, sondern auch dessen Be-
denken, vorläufigen ergebnissen und empfindlichkeiten bei 
der technikwissenschaftlichen Arbeit. Das heißt auch, im 
Zweifelsfalle selbst darauf hinzuweisen, dass ein ethischer 
klärungsbedarf besteht bzw. mit künftig möglicher technik 
entstehen könnte.

Verantwortung
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