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Einleitung

Zur anthropotechnischen Wende

Ein Gespenst geht um in der westlichen Welt – das Gespenst
der Religion. Landauf, landab wird uns von ihr versichert,

nach längerer Abwesenheit sei sie unter die Menschen der
modernen Welt zurückgekehrt, man tue gut daran, mit ihrer

neuen Präsenz ernsthaft zu rechnen. Anders als das Gespenst
des Kommunismus, der im Jahr 1848, als sein Manifest er-

schien, kein Wiederkehrer war, sondern eine Neuheit unter

den drohenden Dingen, wird der aktuelle Spuk seiner wie-
dergängerischen Natur vollauf gerecht. Ob er nun tröstet

oder droht, ob er als guter Geist begrüßt oder als irrationaler
Schatten der Menschheit gefürchtet wird, sein Auftritt, ja

schon dessen bloße Ankündigung, verschafft sich Respekt,
wohin man sieht – sofern man die Sommeroffensive der Gott-

losen von 2007 außer Betracht läßt, der wir zwei der ober-
flächlichsten Pamphlete der jüngeren Geistesgeschichte ver-

danken, gezeichnet: Christopher Hitchens und Richard

Dawkins. Die Mächte des alten Europa haben sich zu einer
pompösen Willkommensfeier verbündet – auf ihr versam-

meln sich ungleiche Gäste: der Papst und die islamischen Ge-
lehrten, die amerikanischen Präsidenten und die neuen

Kremlherren, alle Metterniche und Guizots unserer Tage,
die französischen Kuratoren und die deutschen Soziologen.

Bei der versuchten Wiedereinsetzung der Religion in ihre
ehemals verbrieften Rechte kommt ein Protokoll zum Tragen,

das von den neu Bekehrten und frisch Faszinierten die Beichte

ihrer bisherigen Verkennungen fordert. Wie in den Tagen des
ersten Merowingers, der sich aufgrund einer gewonnenen

Schlacht zum Kreuz bekannte, sollen auch heutigen Tags die
Kinder der banalisierten Aufklärung verbrennen, was sie an-
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beteten, und anbeten, was sie verbrannten.1 Bei dieser Um-
kehr setzen sich versunkene liturgische Intuitionen in Szene.

Sie verlangen von den Novizen der postsäkularen »Gesell-
schaft« eine öffentliche Distanzierung von den religionskriti-

schen Lehrsätzen der aufklärerischen Jahrhunderte. Diesen
war die menschliche Selbstbestimmung allein zu dem Preis

erlangbar erschienen, daß die Sterblichen ihre an die Überwelt
verschwendeten Kräfte zurückfordern und sie zur Optimie-

rung der irdischen Verhältnisse einsetzen. Man mußte von

»Gott« große Quanten an Energie abziehen, um endlich für
die Menschenwelt in Form zu kommen. In dieser Kraftüber-

tragung gründete der Elan des Zeitalters, das sich dem großen
Singularwort »Fortschritt« verschrieben hatte. Die humani-

stische Angriffslust ging soweit, die Hoffnung zu einem Prin-
zip zu erklären. Aus dem Proviant der Verzweifelten sollte das

primum mobile besserer Zeiten werden. Wer sich zu dieser
ersten Ursache bekannte, wählte die Erde zum Einwande-

rungsland, um dort und nur dort sich zu verwirklichen. Ab

nun hieß es, die Brücken zu den Sphären da droben abzubre-
chen und alle frei gewordenen Kräfte in die profane Existenz

zu investieren. Wenn es Gott gäbe, er wäre damals die ein-
samste Größe im Universum geworden. Die Abwanderung

aus dem Jenseits nahm Züge einer Massenflucht an – die ak-
tuelle demographisch ausgedünnte Lage Osteuropas erscheint

daneben wie Überbesiedlung. Daß die breite Masse, von Im-
manenzideologien unbeirrt, auch in den Tagen der triumphie-

renden Aufklärung sich ihre heimlichen Ausflüge über die

Grenze gestattete, steht auf einem anderen Blatt.
Inzwischen haben ganz andere Antriebslagen die Oberhand

gewonnen. Kompliziertere Wahrnehmungen der mensch-
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1 Incende quod adorasti et adora quod incendisti: Nach der Chronik
des Gregor von Tours soll der Bischof von Reims, Remigius, diese
Worte gesprochen haben, während Chlodwig I., der Frankenkönig,
»wie ein neuer Constantin«, nach der Schlacht von Zülpich von den
Sieghelferwirkungen Christi überzeugt, ins Taufbad stieg.



lichen Chance bestimmen die Lage. Die über sich selber ins
Bild gesetzte Aufklärung hat ihre Paradoxien offengelegt, sie

ist bis in die Bezirke vorgedrungen, wo die Dinge, um einen
bekannten Erzähler zu zitieren, »kompliziert und traurig

werden«. Vom alten unbedingten Vorwärts sind nur noch
müde Reste in Gebrauch. Es fehlt nicht mehr viel, und die

letzten Hoffnungsheger aufklärerischen Stils ziehen sich aufs
Land zurück, als wären sie die Amish der Postmoderne. An-

dere ewig Progressive folgen den Rufen von Nicht-Regie-

rungsorganisationen, die sich der Rettung der Welt verschrie-
ben haben. Fürs übrige deuten die Zeichen der Zeit auf Revi-

sion und Regreß. Nicht wenige enttäuschte Zeitgenossen
möchten sich an den Herstellern und Vertreibern ihrer pro-

gressiven Illusionen schadlos halten, als ob es möglich wäre,
einen Verbraucherschutz für Ideen anzurufen. Der juristische

Archetypus unseres Zeitalters, der Schadensersatzprozeß,
springt auf weite Lebensbereiche über. Hat man nicht an

seinen amerikanischen Spielformen gelernt, wie man am An-

fang exorbitante Summen fordern muß, um am Ende des
Advokatenkriegs auch nur halbwegs befriedigende Abfin-

dungen zu erhalten? Ganz offen sinnen die Nachkommen
der Himmelsvertriebenen auf üppige Reparationen, ja, sie

wagen es, von epochalen Wiedergutmachungen zu träumen.
Ginge es nach ihnen, sollte die Enteignung der Überwelt ins-

gesamt rückgängig gemacht werden. Manche neureligiösen
Unternehmer würden die stillgelegten metaphysischen Pro-

duktionsstätten am liebsten von heute auf morgen wieder in

Betrieb nehmen, als habe man eine bloße Rezession hinter
sich gebracht.

Europäische Aufklärung – eine Formkrise? Ein Experi-
ment auf der schiefen Ebene zumindest, und im globalen

Horizont gesehen eine Anomalie. Die Religionssoziologen
sagen es unverblümt: Überall auf der Welt wird weiterhin

kräftig geglaubt, nur bei uns hat man die Ernüchterung ver-
herrlicht. Tatsächlich, warum sollten allein die Europäer
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metaphysisch Diät halten, wenn der Rest der Welt unbeirrt an
den reich gedeckten Tischen der Illusion tafelt?

Ich darf daran erinnern: Marx und Engels hatten das Kom-

munistische Manifest in dem Vorsatz geschrieben, das Mär-

chen von einem Gespenst namens Kommunismus durch eine
angreiferische Selbstaussage des wirklichen Kommunismus

zu ersetzen. Wo bloße Geisterfurcht vorgeherrscht hatte, soll-
te begründete Furcht vor einem realen Feind des Bestehenden

entstehen. Auch das vorliegende Buch widmet sich der Kritik

eines Märchens und ersetzt es durch eine positive These. In
der Tat, dem Märchen von der Rückkehr der Religion nach

dem »Scheitern« der Aufklärung muß eine schärfere Sicht auf
die spirituellen Tatsachen entgegengestellt werden. Ich werde

zeigen, daß eine Rückwendung zur Religion ebensowenig
möglich ist wie eine Rückkehr der Religion – aus dem ein-

fachen Grund, weil es keine »Religion« und keine »Religio-
nen« gibt, sondern nur mißverstandene spirituelle Übungssy-

steme, ob diese nun in Kollektiven – herkömmlich: Kirche,

Ordo, Umma, sangha – praktiziert werden oder in personali-
sierten Ausführungen – im Wechselspiel mit dem »eigenen

Gott«, bei dem sich die Bürger der Moderne privat versichern.
Damit wird die leidige Unterscheidung zwischen »wahrer

Religion« und Aberglauben gegenstandslos. Es gibt nur mehr
oder weniger ausbreitungsfähige, mehr oder weniger ausbrei-

tungswürdige Übungssysteme. Auch der falsche Gegensatz
zwischen den Gläubigen und Ungläubigen entfällt und wird

durch die Unterscheidung zwischen Praktizierenden und

Ungeübten bzw. anders Übenden ersetzt.
Tatsächlich kehrt heute etwas wieder – doch die geläufige

Auskunft, es sei die Religion, die sich zurückmelde, kann
kritische Nachfragen nicht befriedigen. Es handelt sich auch

nicht um die Rückkehr einer Größe, die verschwunden ge-
wesen wäre, sondern um einen Akzentwechsel in einem nie

zertrennten Kontinuum. Das wirklich Wiederkehrende, das
alle intellektuelle Aufmerksamkeit verdiente, hat eher eine
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anthropologische als eine »religiöse« Spitze – es ist, um es mit
einem Wort zu sagen, die Einsicht in die immunitäre Verfas-

sung des Menschenwesens. Nach mehrhundertjährigen Ex-
perimenten mit neuen Lebensformen hat sich die Einsicht

abgeklärt, daß Menschen, gleichgültig unter welchen ethni-
schen, ökonomischen und politischen Bedingungen sie leben,

nicht nur in »materiellen Verhältnissen«, vielmehr auch in
symbolischen Immunsystemen und rituellen Hüllen existie-

ren. Von deren Gewebe soll im folgenden die Rede sein. War-

um ihre Webstühle hier mit dem kühlen Ausdruck »Anthro-
potechniken« bezeichnet werden, mag sich im Gang der Dar-

stellung selbst erläutern.

Den ersten Schritt zur Rechtfertigung des Interesses an diesen
Gegenständen möchte ich tun, indem ich an Wittgensteins

bekannte Forderung erinnere, dem »Geschwätz über Ethik«
ein Ende zu machen. Es ist inzwischen möglich, den Teil des

ethischen Diskurses, der kein Geschwätz ist, in anthropo-

technischen Ausdrücken zu reformulieren. Die Arbeit an die-
ser Übersetzung bildet – wenn auch noch unter anderen Na-

men – seit den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts die kon-
fuse Mitte der modernen »Kulturstudien«. Für einen

Augenblick war das ethische Programm der Gegenwart
scharf ins Blickfeld gekommen, als Marx und die Junghege-

lianer die These artikulierten, der Mensch selbst erzeuge den
Menschen. Was dieser Satz besagte, wurde im Nu von einem

anderen Geschwätz verstellt, das von der Arbeit als der einzig

wesentlichen Handlung des Menschen sprach. Wenn aber der
Mensch tatsächlich den Menschen hervorbringt, so gerade

nicht durch die Arbeit und deren gegenständliche Resultate,
auch nicht durch die neuerdings viel gelobte »Arbeit an sich

selbst«, erst recht nicht durch die alternativ beschworene »In-
teraktion« oder »Kommunikation«: Er tut es durch sein Le-

ben in Übungen.
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Als Übung definiere ich jede Operation, durch welche die
Qualifikation des Handelnden zur nächsten Ausführung

der gleichen Operation erhalten oder verbessert wird, sei
sie als Übung deklariert oder nicht.2

Wer von der Selbsterzeugung des Menschen spricht, ohne

von seiner Formung im übenden Leben zu reden, hat das
Thema von vorneherein verfehlt. Wir müssen folglich prak-

tisch alles, was über den Menschen als Arbeitswesen gesagt

wurde, suspendieren, um es in die Sprache des Übens bzw.
des selbstformenden und selbststeigernden Verhaltens zu

übersetzen. Nicht nur der ermattete homo faber, der die Welt
im Modus »Machen« vergegenständlicht, hat seinen Platz im

Zentrum der logischen Bühne zu räumen, auch der homo

religiosus, der sich mit surrealen Riten an die Überwelt wen-

det, darf den verdienten Abschied nehmen. Gemeinsam tre-
ten Arbeitende und Gläubige unter einen neuen Oberbegriff.

Es ist an der Zeit, den Menschen als das Lebewesen zu ent-

hüllen, das aus der Wiederholung entsteht. Wie das 19. Jahr-
hundert kognitiv im Zeichen der Produktion stand, das 20. im

Zeichen der Reflexivität, sollte die Zukunft sich unter dem
Zeichen des Exerzitiums präsentieren.

Die Einsätze, um die gespielt wird, sind nicht niedrig. Es
geht in unserem Unternehmen um nicht weniger als um die

Einführung einer alternativen Sprache, und mit der Sprache
einer veränderten Optik, für eine Gruppe von Phänomenen,

für welche die Tradition Ausdrücke wie »Spiritualität«,

»Frömmigkeit«, »Moral«, »Ethik« und »Askese« anzubieten
pflegte. Gelingt das Manöver, so wird der herkömmliche Re-

ligionsbegriff, jener unselige Popanz aus den Kulissenhäu-
sern des modernen Europa, als der große Verlierer aus diesen
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2 Ausführungen zum Übungsbegriff finden sich unten in den Ab-
schnitten über die Entdeckung der Pädagogik, S. 309f., über Habi-
tusbildung, S. 287f., über den circulus virtuosus, S. 501f., sowie in den
ersten drei Abschnitten des 12. Kapitels, S. 639-651.




