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Objecti ves and aims of ALTEX are explai-
ned in the masthead. Please keep in mind
that technical terms should be comprehen-
sible also for readers not only for experts
in the particular field. Relevancy to ani-
mal protection or reference to the 3R-prin-
ciple have to become clearly evident wi-
thin the article.
Manuscripts in duplicate and on 3,5 " di-
scs (Word for Mac 5.1, Winword 6.017.0
or ASCII) should be sent to the editors
office in Zurich or Konstanz (FFVFF/
ALTEX, Hegarstrasse 9, Postfach 1766,
CH-8032 Zurich, or: Redaktion ALTEX,
Postfach 100125, D-7840 1 Konstanz).
After prior arrangement, transmission of
files via internet (altex@bluewin.ch} is
also possible.
Please save all manuscripts without any
layout formats or any formattings.

Structure of main articles:

~ titles, 12 words maximum, if somehow
possible

~ authors (with full first names, please)
~ abstracts (150 words maximum), sum-

maries (with German titles)
~ 3 to 5 keywords (in English)
~ introduction and questions
~ materials and methods (please do not

list animals as materials, and please list
full addresses of manufacturers and dis-
tributors)

~ results
~ discussions
~ literature (see examples)
~ references to sponsoring and credits
~ correspondence addresses

Contributions in the field of humani-
ties (natural science) as well as short
communications may diverge from this
structure. For units of measurements
please use the international standard
measuring system (SI). Figures should
be written in the decimal system (i.e.
1.000,25) and for equations in the ma-
nuscript a separate line should be used.
Please mark Trademarks ™ and Regi-
stered goods ®. Abbreviations should
be explained at the first instance. If se-
veral abbreviations are being used plea-
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se add an abbreviation index as final
note.

Bibliographical references:

Bibliographical references should be mar-
ked with the name/s of the author/s as well
as with the year of publication within the
manuscript. In case of more than two au-
thors, please use the name of the primary
one and add "et al.". In case of several
publications by the same author/s within
one year's time, please mark them with a,
b, c, and so on.

Literature index:

Articles from periodicals:
Cock Buning, Tj. de and Theune, E.

(1994). A comparison of three models
for ethical evaluation of proposed ani-
mal experiments. Animal welfare3, 107-
128.

Pentecost, M. J.,Veith, F. J., Perler, B. A.,
Bakal, C. W., Osterman, F. A., Hunink,
M. G. M., et al. (1994). The use of an-
gioplasty, bypass surgery and amputa-
tion in the management of peripheral
vascular disease. N. Engl. J. Med. 326,
413-416.

Peerschke, E. 1. B. (1994). Stabilization
of platelet-fibrinogen interactions is an
integral property of the GP IIb/I1Ia com-
plex.1. Lab. Clin. Med. 124,439-446.

Articles from books:
Nab, 1.,Balls, M., and C. F. M. Hendrik-

sen (1993). Alternatives to animal ex-
perimentation. In L. F. M van Zutphen,
V. Baumans, and A. C. Beynen (eds.),
Principles of Laboratory Animal Sci-
ence (319-335). Amsterdam, London,
New York, Tokyo: Elsevier.

Books:
Russel, W. M. S. and Burch, R. L. (1959).

The principles of Humane Experimen-
tal Technique. London: Methuen.

Charts and illustrations:

Charts and illustrations have to be added
to the manuscript on separate sheets and

have to include the name of the primary
author as well as the numbers for illustra-
tions and charts. Charts must be supplied
with a headline and illustrations with a
caption. Charts and illustrations should be
comprehensible independently from the
text. Within the manuscript there should
be references to charts and illustrations
(see chart 1, see illustration 1). Placement
can be marked by using double brackets,
i.e. ((insert chart No.1 here». Please do
not use the space bar but use the tabulator
key within the charts.
Regarding illustrations we'd like to ask for
black and white copies suitable for offset-
printing in addition to files on disc. La-
belling in Helvetica/Arial should be still
readable even in a reduced size. Regarding
file formats of illustrations, please confer
with the editors office.
If using other authors' illustration, please
enclose a copy right.
Size of ALTEX type area is as follows:
17,4 em in width and 27,2 em in height.
This represents the maximum size for il-
lustrations and charts.

Special symbols:

In case you should need a special symbol
which is not available on your keyboard
please add an explanation in double brak-
kets as well as a list of all these special
symbols, i.e. ((sigma».

Choice of expert advisors:

For main articles (not for short communi-
cations) two expert's opinion will be ob-
tained. In case of a contradiction a third
expertise will decide. In addition to these
opinions there will also be an evaluation
of the intelligibility of the manuscript and
the captions. This evaluation procedure
will remain anonymous.

Further inquiries:

For all further inquiries regarding the
structure of manuscripts please contact the
editors office in Zurich. Questions in con-
nection J,th the content ought to be dis-
cussed Wi

l
h the corresponding editor.
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Absichten und Ziele yon ALTEX sind im
Impressum erlautert, Bitte denken Sie dar-
an, daB Fachartikel auch fur nicht im be-
treffenden Spezialfach ausgebildete Per-
sonen verstandlich sein sollen. Tierschutz-
relevanz oder Bezug zum 3R-Prinzip mus-
sen aus dem Artikel klar hervorgehen.
Manuskripte sollen auf 3,5" -Disketten
(Word fur Mac 5.1, Winword 6.017.0 oder
ASCII) mit zwei Ausdrucken an die Re-
daktion in ZUrich oder Konstanz gesandt
werden (FFVFF/ALTEX, Hegarstr. 9, CH-
8032 Zlirich oder Redaktion ALTEX,
Postfach 100125, D-78401 Konstanz).
Nach Absprache ist auch die Ubermittlung
der Dateien tiber Internet
(altex@bluewin.ch) moglich.
Bitte aIle Texte ohne Formatvorlagen oder
Formatierungsbefehle abspeichern.

Gliederung von Hauptartikeln:

~ Tite1, wenn irgend mogiich nicht Ian-
ger als 12 Worter

~ Autorinnen/ Autoren (Vornamen bitte
ausschreiben)

~ Zusammenfassung (maximal 150Wor-
ter) und Summary (mit englischem
Titel)

~ Einleitung und Fragestellung
~ Material und Methoden (bitte Tiere

nicht unter Material aufzahlen, Herstell-
erangaben und Bezugsquellen vollstan-
dig angeben)

~ Ergebnisse
~ Diskussion
~ Literatur (s. Beispiele)
~ Hinweise auf Fordermittel/

Danksagungen
~ Korrespondenzadresse

Geisteswissenschaftliche Beitrage und
Kurzmitteilungen konnen yon dieser Glie-
derung abweichen. MaBeinheiten bitte
gemaB dem Internationalen Einheitensy-
stem (SI) verwenden. Zahlenangaben im
Dezimalsystem schreiben (Beispiel:
1.000,25) und Gleichungen im Manuskript
in einer eigenen Zeile auffiihren. Handels-
namen ™ und eingetragene Warenzeichen
® kennzeichnen. Abkiirzungen bei der
ersten Verwendung erklaren. Bei der Ver-
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wendung von mehrerenAbkiirzungen soil
ein Abkiirzungsverzeichnis angelegt wer-
den (als Endnote).

Literaturangaben:

Literaturangaben sollen im Text mit den
Narnen der Autor/inn/en und dem Verof-
fentlichungsjahr gekennzeichnet werden.
Bei mehr als zwei Autor/inn/en: Erstau-
torlin mit dem Zusatz "et al." angeben.
Veroffentlichungen derselben Autorlinn/
en in einem Jahr sollen durch a, b, c un-
terschieden werden.

Beispiele:

Artikel aus Zeitschriften:
Hartung, T. und Spielmann, H. (1995). Der

lange Weg zur validierten Ersatzmetho-
de. ALTEX 12, 98-103.

Karber, G. (1931). Beitrag zur kollektiven
Behandlung pharmakologischer Rei-
henversuche. Arch. expo Path. Phar-
mak., Vol. 162,480-487.

Artikel aus Biichern:
Oetliker, H., Zhang, W., Mojon, D. und

Oetliker, M. (1993). Summation und Te-
tanus am Menschen. In H. SchOffl, H.
Spielmann, F. P. Gruber, B. Koidl und
C. A. Reinhardt (Hrsg.), Alternativen zu
Tierversuchen inAusbildung, Qualitdts-
kontrolle und Herz-Kreislaufforschung
(42-48). Wien, New York: Springer -Ver-
lag.

Bucher:
Gruber, F. P. und Spielmann, H. (Hrsg.)

(1996). Alternativen zu Tierexperimen-
ten - Wissenschaftliche Herausforde-
rung und Perspektiven. Heidelberg,
Berlin, Oxford: Spektrum Akademi-
scher Verlag.

Tabellen und Abbildungen:

Tabellen und Abbildungen mussen dem
Text getrennt beigefiigt und mit dem Na-
men der Erstautorin / des Erstautors so-
wie der Tabellen-/ Abbildungsnummer

versehen werden. Tabellen miissen mit
einer Uberschrift, Abbildungen mit einer
Legende versehen sein. Tabellen und Ab-
bildungen mussen fur sich verstandlich
sein. 1m Text muf auf die Tabellen oder
Abbildungen verwiesen werden (s. Tab. 1,
S. Abb.1). Die Plazierung kann in Doppel-
klammern angezeigt werden, z.B.: (Ihier
Tabelle 1 einfiigenj). Tabellen bitte mit
Tabulatoren, nicht mit der Leertaste set-
zen!
Abbildungen werden zusatzlich zur Datei
auf Diskette als offsetfahige schwarz/weiB
Vorlagen erbeten. Die Beschriftungen in
Helvetica/Arial sollten auch bei Verklei-
nerung noch gut lesbar sein. Wegen der
Dateiformate vonAbbildungen bitten wir
urn Riicksprache mit der Redaktion.
Bei der Verwendung yon Abbildungen
anderer Autor/inn/en muf eineAbdrucks-
genehmigung vorliegen.
Der Satzspiegel yon ALTEX weist folgen-
des Format auf: 17,4 ern Breite und 23,2
em Hohe. Dies ist die maximale Bild- und
Tabellengrobe.

Sonderzeichen:

Sollten Sie ein Sonderzeichen mit der Ta-
statur nicht darstellen konnen, fiigen Sie
bitte eine Erklarung in Doppelklammern
und eine Liste alIer Sonderzeichen hinzu.
z.B.: «sigma».

Wahl der Gutachter:

Fiir Hauptartikel (also nicht fiir Kurzmit-
teilungen) werden yon der Redaktion zwei
Fachgutachten eingeholt. Widersprechen
sich die Gutachten, entscheidet ein drittes
Gutachten. Zusatzlich zu den Fachgutach-
ten erfolgt eine Begutachtung auf die Ver-
standlichkeit des Textes und der Legenden.
Das Begutachtungsverfahren ist anonym.

Riickfragen:

Fiir aIle Ruckfragen betreffend der Manu-
skriptgestaltung ist die Redaktion in Zii-
rich zustandig. Inhaltliche Fragen sind mit
dem betreuenden Redakteur oder der Lek-
torin zu besprechen.
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EU: Arznelbuchprufunqen fur
Impfstoffe: Wesentliche..
Anderungen zu erwarten
In der letzten Ausgabe des Publikations-
organs des Europaischen Arzneibuchs, der
Zeitschrift .Pharmeuropa'' (12.2, April!
2000) wurden einige Vorschlage fiir An-
derungen in den Priifvorschriften von
Impfstoffen aus dem Europaischen Arznei-
buch veroffentlicht, die wesentliche Ver-
besserungen im Sinne des Tierschutzes
bedeuten: Zwei Priifungen an Tieren, die
bisher als Toxizitatstests fur Diphtherie-
und Tetanus-Impfstoffe am Endprodukt
vorgeschrieben waren, sollen ersatzlos
gestrichen werden; eine weitere Priifung
an Tieren wird durch einen Zellkulturtest
ersetzt. Bei vier weiteren Priifungen an
Diphtherie-, Tetanus- und Keuchhusten-
Impfstoffen, die nach wie vor den Einsatz
von Tieren erfordern, wird durch Reduk-
tion der Tierzahl, Reduktion der Anzahl
verimpfter Dosen oder durch sinnvolle Zu-
sammenfassung von Tests der Bedarf an
Tieren pro Test um 40-70% gesenkt. Die
Publikation dient der Diskussion dieser
Vorschlage in der Fachoffentlichkeit.

Die entscheidende Initiative fur diese
Anderungen ging vom Paul-Ehrlich-Insti-
tut aus, das in einem vom Bundesministe-
rium fur Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Technologie (BMBF) gefor-
derten Projekt in den Jahren 1993-95 kon-
krete Vorschlage zu wissenschaftlich ver-
tretbaren Einsparungen von Tierversuchen
in der Qualitatskontrolle von immunbio-
logischen Arzneimitteln erarbeiten lieB.
Diese sind als Buch erschienen (K. Wei-
Ber and U. Hechler: Animal welfare as-
pects in the quality control of immunobio-
logicals - A critical evaluation of the ani-
mal tests in Pharmacopeial monographs,
FRAME, Nottingham, UK, 1997), wel-
ches mittlerweile als Standardwerk auf
dies em Gebiet internationale Anerken-
nung gefunden hat. Einige dieser Vorschla-
ge wurden nun durch den Vertreter des
Paul-Ehrlich-Instituts in der entsprechen-
den Expertengruppe des Europaischen
Arzneibuchs eingebracht.

NL: Running 3R Projects
Dr. K. J. van den Berg, TNO, Rijswijk
In vitro neurotoxicity: Application and
validation of a tiered approach using
neural cell systems for risk-assessment
on a mechanistic basis.
1997-2001

Dr. R. M. Buijs, Dutch Institute for Brain
Research, Academic Medical Centre
Amsterdam
In vitro tracing the central nervous
system.
1996-2000

Dr. J. H. Boon, Dept of Fish Culture and
Fisheries, Wageningen Agricultural
University
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Development of cell lines suitable for
testing the possible immuno-modulat-
ing properties of medicines used in
aquaculture.
1996-2000

Dr. H. Verhagen, TNO Nutrition and
Food Research Institute, Zeist
Validation of in vitro systems that mimic
the human gastro-intestinal tract for the
assessment of diet-related mutagenicity.
1996-2000

Drs. N. W. Meijer, Dept of Animal
Physiology, University of Groningen
The development of teaching pro-
grammes as replacements for live

animal experimentation within the
Higher Education curriculum.
1997-2001

Dr. B. van Duijn, Dept Experimental
Anaesthesiology, Academic Medical
Centre Amsterdam
Expression and modulation of
GABA(A)-receptors in a non-animal
expression system.
1997-2001

Dr. J. Schalkwijk, Dept Dermatology,
Academic Hospital Nijmegen
Validation and development of human
keratinocyte culture systems as an in
vitro model for large-scale pharmaco-
logical screening.
1998-2002

Prof. Dr. D. F. Swaab, Dutch Brainbank
(NHB), Amsterdam
New initiative of the Netherlands
Brain Bank (NBB), initiated by an
assistant co-ordinator.
1998-2001

Dr. H. J. Koster, Solvay Pharmaceuticals,
Dept Drug Safety, Weesp
Cryopreservation of slices from
kidney, lung and intestine.
1998-2000

wel Dr. R. H. H. Pieters, Research Institute of
Toxicology (RITOX), Utrecht University
Predictive in vitro assays for immune
sensitisation potential of low molecular
weight compounds.
1997-2001

Dr. A. C. M. Martens, Haematology
Institute, Erasmus University Rotterdam
Validation of an in vitro limiting
dilution type assay for frequency
analysis of the long term leukaemia
initiating cell (LTL-IC) in acute
leukaemia as alternative for the AML-
scm mouse model.
1997-2001

Dr. F. M. F. van Dissel-Emiliani
The establishment of spermatogonial
stem cell-lines.
1997-2001

Dr. G. M. M. Groothuis, lust. for Drug
Studies, Dept of Pharmocokinetics and
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Drug Delivery, University of Groningen
Development of an integral in vitro
test system for drug metabolism and
toxicity in human liver, lung, intestine,
and kidney.
1997-2001

Dr. G. R. Elliott, TNO-PML, Dept
Dermal Pharmacology, Rijswijk
Validation studies of alternative test
models for screening potential
sensitisers: i) organotypic human skin
explant culture (OHSEC) and ii) the
'with blood perfused pig-ear' (PPE).
1997-2001

Dr. P. J. K. Kuppen, Medical Centre
Leiden University, Dept of Surgery
The use of tumour spheroids instead
of tumour bearing rats for the study
to tumour infiltration by cells of the
immune system.
1998-2000

Prof. Dr. S. E. Wendelaar Bonga, Dept
of Experimental Zoology, University of
Nijmegen
Development and validation of
parameters for toxicological and
ecophysiological assays for cultured
skin epithelium of fish.
1997-2001

Dr. C. F. M. Hendriksen, National
Institute for Public Health and Environ-
mental Protection, Bilthoven
Study on the use of in vitro methods in
potency testing on batches of Diphthe-
ria and Tetanus toxoid vaccines for
human use.
1997-2000

Dr. R. A. Woutersen, TNO Nutrition and
Food Research Institute, Zeist
Validation ofXPA-Deficient
Transgenic Mouse Model for short-
term carcinogenicity testing.
1998-2001

Dr. J. H. M. van Delft, TNO Nutrition
and Food Research Institute, Zeist
Evaluation of the suitability of the
Dib-I gene mutation test in small
intestine of mice as guideline
genotoxicity test.
1998-2001

Dr. H. van Wilgenburg, Academic Medi-
cal Centre, University of Amsterdam
Introduction into some elementary
aspects of designing animal experi-
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ments with the aid of models based on
simulated animal experiments.
1999-2002

Dr. H. A. Maas, Institute for Animal
Science and Health (ID-DLO), Lelystad
Measurement of antigen content as in
vitro potency test for inactivated NVD
vaccines.
1998-2000

Dr. A. G. van Leeuwen, Academic
Medical Centre, University of Amster-
dam
Perfused porcine coronary arteries as
a testing laboratory for interventional
cardiology.
1998-2001

Prof. Dr. R. Remie, Microsurgical
Developments, Almere
Three dimensional anatomical rat
model.
1999-2002

Dr. J. A. Bouwstra, LeidenlAmsterdam
Centre for Drug Research, Leiden
Development of a skin lipid mem-
brane device for the replacement of
animals in screening studies.
2000

Dr. J. W. von den Hoff, University of
Nijmegen
Validation of a 3D-simulation model
of orthodontic tooth movement.
1999-2000

Dr. P. J. den Besten, Rijksinstituut voor
Integraal Zoetwaterbeheer en
Afvalwater, Lelystad
Application of fish cell lines replacing
bioassays in the assessment of the
quality of surface water and the
toxicity of industrial wastewater.
1999-2000

Dr. A. H. Piersma, National Institute for
Public Health and Environmental
Protection, Bilthoven
Reduction and refinement of animal
use in OECD guideline-based toxicity
studies; dose group-number, dose
group size, end points and data
analysis.
1999-1002

Prof. Dr. C. E. Hack, CLBISanquin,
Amsterdam
An in vitro model for ischemia-
reperfusion injury.
1999-2003

Dr. C. H. M. Kocken, Biomedical
Primate Research Center (BPRC),
Rijswijk
Development and optimisation of an in
vitro culture and transfection system for
the simian malaria parasite Plasmodium
knowlesi.
2000-2001

Dr. A. T. C. Bosveld, IBN-DLO,
Wageningen
Non-destructive assessment of effects
of organochlorine compounds on
vertebrates.
1999-2001

Dr. F. W. van Leeuwen, Dutch Institute
for Brain Research, Academic Medical
Centre Amsterdam
Human neuronal cell lines as an
alternative for transgenic Alzheimer
mouse.
1999-2003

Dr. G. F. M. Kersten, National Institute
for Public Health and Environmental
Protection, Bilthoven
The development and validation of in
vitro biochemical and
immunochemical methods for the in-
process control and final control of
toxoid vaccines.
2000-2004

Dr. R. F. Witkamp, Dept of Veterinary
Farmacology Farmacy and Toxicology
(VF.FT), Utrecht University
Pre-validation of dynamic cell culture
systems for biotransformation- and/or
immune mediated toxicity studies
using combinations of standardised
cell.
2000-2002

Prof. Dr. B. A. van Oost, Faculty of
Veterinary Medicine, Utrecht University
Validation of in vitro stress model as
an alternative for detrimental ma-
nipulations in experimental animals.
1999-2001
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D: Mehr Schutz fur Tiere,
Sport und Kultur in
Baden-Wurttemberg

Der Landtag yon Baden- Wiirttemberg be-
schloss am 17. Mai 2000 das folgende Ge-
setz: Die Verfassung des Landes Baden-
Wiirttemberg vorn 11. November 1953
(GBl. s. 269) wird wie folgt geandert:
Nach Artikel 3a werden folgende Artikel
3b und 3c eingefiigt: Artikel3b: Tiere wer-
den als Lebewesen und Mitgeschopfe im
Rahmen der verfassungsmaBigen Ordnung
geachtet und geschiitzt. Artike13c (1): Der
Staat und die Gemeinden fordern das kul-
turelle Leben und den Sport unter Wahrung
der Autonomie der Trager.

Damit sind Tierschutz, Sport und kul-
turelle Vielfalt als Staatsziele in die ba-
den-wiirttembergische Landesverfassung
aufgenommen worden. Der Landtag
stimmte der Verfassungsanderung mit
mehr als der erforderlichen Zwei-Drittel-
Mehrheit zu. Ein SPD-Abgeordneter,
Eberhard Lorenz, stimmte dagegen, weil
er die Verfassungsanderung fur "groben
Unfug" halt. Seine Gedankengange zum
"Staatsziel Tierschutz" teilte er ALTEX
mit, sie konnen bei der Redaktion ange-
fordert werden. Die Republikaner enthiel-
ten sich der Stimme. Die Diskussion ver-
lief eher zuriickhaltend. Altbekannte Po-
sitionen wurden artig nochmals vorgetra-
gen (Entscheidend zugunsten unserer Tie-
re ist nicht, dass der Tierschutz in der Ver-
fassung steht, sondern entscheidend ist,
dass er in der Lebenswirklichkeit auch tat-
sachlich stattfindet, Heribert Rech/CDU).
Es fehlten nicht dezente Anspielungen auf

das Desaster auf Bundesebene. Vorsich-
tig mahnte Horst GliickIFDPIDVP die
CDU: .Deshalb geht meinAppell auch an
unseren Koalitionspartner, sich bei den
Kollegen auf Bundesebene stark zu ma-
chen, damit diese Sache geregelt wird."
Lediglich Michael Herbricht, der famili-
enpolitische Sprecher der Republikaner,
wurde etwas deutlicher: .Nachdem die
Union im Bundestag erneut einen tier-
schutzpolitischen Offenbarungseid gelei-
stet hat, will sie nun im Landle in dieser
Angelegenheit Boden gut machen. Wir
hoffen, dass dies nicht Teil einer Doppel-
strategie ist nach der Devise: 1m Lande
daftir, solange die Ablehnung auf Bundes-
ebene gesichert ist." Innenminister Tho-
mas Schauble/Cfrl.l, der im iibrigen sei-
nen Kollegen yon der CDU/CSU Bundes-
tagsfraktion trotz ihrer ablehnenden Hal-
tung bei der Staatszieldebatte in Berlin
Einsatz fur den Tierschutz unterstellt,
bringt die Diskussion letztlich ins richti-
ge Geleise: .Wir haben uns fur die Auf-
nahme des Tierschutzes in die Verfassung
entschieden, weil wir damit ein Symbol
setzen wollen und damit die Hoffnung
verbinden, dass durch eine Aufnahme als
Staatsziel in die Verfassung der Tierschutz
hoffentlich noch einmal einen gewissen
Schub in der Wirklichkeit erfahren wird."

Wie geme hatten wir soIehe Worte yon
der Truppe des Friedrich Merz in Berlin
gehortl

D: SATIS im Bundesverband der
Tierversuchsgegner integriert
Die Studentische Arbeitsgruppe gegen
Tierverbrauch im Studium (abgekiirzt
SATIS) hat sich an ihrer letzten Mitglie-
derversammlung nach iiber zehnjahrigern
Bestehen aufgelost und wird kiinftig als
Arbeitsgruppe (AG SATIS) im Bun-
desverband der Tierversuchsgegner
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(BVTVG) weiter tatig sein. Die Anderung
wurde notig, weil sich immer weniger Stu-
dierende fur das Anliegen von SATIS in-
teressierten und sogar haufig die Forderun-
gen als Karrierehindemis klar ablehnten.

1988 in Miinchen gegriindet, war SA-
TIS vor allem in den Jahren 1992 bis

fpg

1996 sehr aktiv und auf verschiedenen
Ebenen tatig:
~ 1993 erschien das Buch "Ober Lei-
chen zum Examen? - Tierversuche im
Studium". Das Buch brachte das Anlie-
gen der Studentenschaft erstmalig an eine
breitere Offentlichkeit und gab Anlass zu
vielen, teils heftigen Diskussionen. Die
2. iiberarbeitete Auflage yon 1996 ent-
hielt dann neu den Aufsatz yon Timo Rieg
und Claus-M. Loblein "Die rechtlichen
Regelungen yon Ausbildungs- Tierversu-
chen", der 1995 bereits in ALTEX er-
schienen war.
~ 1996 erschien die grossangelegte
"SATIS-Studie 95" mit einer detaillier-
ten Dokumentation obligatorischer
Pflichtpraktika in den Fachbereichen
Biologie, Human- und Veterinarmedizin,
in denen mit Tierversuchen gearbeitet
wird. Gleichzeitig gab sie einen Uber-
blick iiber Verzicht- und Ausweichmog-
lichkeiten, sowie iiber konkret angebo-
tene tierversuchsfreie Praktika oder Prak-
tikumsteile. Wir besprachen sie in ALTEX
4/96 als .Jvlonumentalwerk" und hochst
brauchbares Arbeitsinstrument fiir Lehr-
korper und Studierende, das wertvolle
Denkanstosse und Entscheidungshilfen
bietet.
• Zu dieser Zeit war SATIS Mitglied
im hessischen Tierschutzbeirat; viele
Kleine Anfragen in Landesparlamenten
basierten auf Ausarbeitungen yon SATIS.
Bei der Novellierung des Tierschutzge-
setzes hat SATIS erkennbare Spuren in
der Diskussion hinterlassen (die Ideen
wurden in den Entwurf des Deutschen
Tierschutzbundes iibernommen). SATIS
war bei Anhorungen und auf unzahligen
Podiumsdiskussionen vertreten. Zeitwei-
se arbeiteten im Bundesverband SATIS
30 Hochschulgruppen mil. Es gab auch
Musterprozesse yon Studierenden, die es
ablehnten, wahrend ihrer Ausbildung
Tierversuche durchzufiihren, aber ihre
Studien nicht an einer anderen Universi-
tat weiterfiihren wollten.

Es bleibt zu hoffen, dass SATIS ihre
Tatigkeiten auch innerhalb des Bundes-
verbandes der Tierversuchsgegner mit
Erfolg ausuben kann. Ein erstes Projekt
ist bereits angelaufen: eine Anderung des
hessischen Hochschulgesetzes, die Stu-
dierenden erlauben soil, ohne Tierversu-
che zur Abschlusspriifung zugelassen zu
werden.

hg
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CH: Der Tierschutz hat wieder
eine Lobby: Parlament~rische
Gruppe fur Tierschutz gegrundet

Bis 1991 existierte eine Parlamentarische
Gruppe fur Tierschutz mit einer Unter-
gruppe fur Tierversuchsprobleme. Das
negative Abstimmungsresultat im Natio-
nalrat zu einer Parlamentarischen Initiati-
ve "Tiere sind keine Sache" (wir berich-
teten dariiber in ALTEX 112000)hat viele
authorchen lassen. Der Tierschutz hatte
keine Lobby im Rat.

Dabei fehlt es nicht an Brisanz unerle-
digter Themen. Anstehende Gebiete sind:
Wiirde der Kreatur, Tiertransporte, Revi-
sion des Tierschutzgesetzes, Haustierhal-
tung, Qualzuchten und weitere. Das sind
Griinde genug, dass sich Parlamentarie-
rinnen und Parlamentarier eingehender mit
dem Tierschutz auseinandersetzen, sich
entsprechend dokumentieren und zu kon-
struktiven Losungen beitragen. In Zusam-
menarbeit zwischen der sehr aktiven Na-

tionalratin Pia Hollenstein und dem
FFVFF hat sich nun eine neue Parlamen-
tarische Gruppe fur Tierschutz gebildet
und in der Sommersession konstituiert. Es
gehoren ihr bereits 50 Mitglieder der bei-
den Rate an. 1m sechskopfigen Co-Prasi-
dium sind alle grossen politischen Partei-
en vertreten.
Die Parlamentarische Gruppe fur Tier-
schutz hat sich folgende Ziele gesetzt:
•. griffige Umsetzung der Tierschutzge-

setze
•. Umsetzung heutiger Regelung der Tier-

versuche
•. artgerechte Tierhaltung (Haus- und

Nutztiere)
und versteht sich vor allem auch als An-
sprechgremium fur Tierschutzorganisatio-
nen.

In memoriam Bjorn Ekwall, dem
Begrunder der Zytotoxikologie
Die Nachricht von Bjorns Tod kam fur
aile, die ihn naher kannten, nicht unerwar-
tet, litt er doch seit langem an einer heim-
tuckischen Erkrankung (LCH, Langerhans
Zell Histiozytose). Trotzdem sind weltweit
alle, die sich mit der Entwicklung von Al-
ternativmethoden beschaftigen, tief be-
ruhrt und traurig, dass wir mit dem Be-
griinder der wissenschaftlichen Zytotoxi-
kologie nie mehr streiten und diskutieren
konnen. Workshops und Konferenzen
waren sein Element. Er beherrschte sie
meisterlich, wenn er mit provokativen,
weitsichtigen Thesen die bestehenden
Lehrmeinungen infrage stellte. Er war ein
wirklich besessener Wissenschaftler, dem
die bekannten "Macher" im Wissen-
schaftsbetrieb auf dem Gebiet der Alter-
nativmethoden zutiefst suspekt waren und
die er dennoch benutzte, urn sein Ziel, die
Anerkennung der in vitro Zytotoxikolo-
gie, international zu etablieren. Dabei hat
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er sich mit der internationalen MEIC (Mul-
ticenter Evaluation of In vitro Cytotoxici-
ty) Studie in den vergangenen 15 Jahren
ein Denkrnal gesetzt. Mit dem ihm eige-
nen Stolz, gepaart mit Ironie hat er in den
letzten 5 Jahren fur seinen Briefkopf fol-
gende Uberschrift gewahlt: "CTLU Cy-
totoxicology Laboratory Uppsala, Pioneer
research since 1983".

Bjorn war von der Ausbildung her In-
ternist und Allgemeinarzt mit grosser kli-
nischer Erfahrung. Als Arzt hat er im Aus-
land auch in Deutschland gearbeitet und
beherrschte unsere Sprache akzentfrei.
Seit 1983 hat er in der Abteilung Toxiko-
logie an der Universitat Uppsala das La-
bor fur in vitro Zytotoxikologie aufgebaut.
Dabei hatte er sowohI zu Hause in Schwe-
den, als auch international grosse Htirden
zu iiberwinden, denn Zytotoxikologie galt
unter Toxikologen, deren Versuchsobjekt
das Versuchstier ist, als unserios. Mit Un-

hg

terstlitzung der von ihm mitgegrundeten
Scandinavian Society of Cell Toxicology
(SSCT) hat er das MEIC Konzept entwik-
kelt, das auf folgenden Uberlegungen be-
ruht: Bei der klassischen Validierung yon
Toxizitatstests werden die Ergebnisse von
in vitro Tests mit den Ergebnissen von
Tierversuchen verglichen, obwohl diese
bezuglich ihrer Aussagefahigkeit fur den
Menschen niemals validiert wurden. Beim
MEIC Projekt werden dagegen in vitro
Toxizitatsdaten direkt mit akuten Toxizi-
tatsdaten des Menschen aus Vergiftungs-
fallen verglichen, so dass der Umweg uber
das Versuchstier ausgespart wird.

In der von Bjorn seit 1989 geleiteten
MEIC Studie wurden fur 50 ausgewahlte
Stoffe die Vergiftungsdaten des Menschen
(z.B. letale Blutkonzentrationen) mit Zy-
totoxizitatsdaten derselben Stoffe vergli-
chen, die in den unterschiedlichsten in vi-
tro Tests bestimmt wurden. Mit Hilfe sei-
ner ungewohnlichen Ausstrahlung und
Uberzeugungskraft konnte Bjorn weltweit
nicht nur mehr als 50 Laboratorien fiir die
Teilnahme am MEIC Projekt gewinnen,
sondern auch Geldgeber fiir die Studie.
Die MEIC Studie ist eine ungewohnliche
Erfolgsgeschichte, seit die Ergebnisse un-
ter dem Titel "MEIC Evaluation of Acute
Systemic Toxicity" kontinuierlich in Sup-
plementbanden der Zeitschrift ATIA pu-
bliziert wurden. Als Herausgeber fiir Eu-
ropa hatte ich personlich das Gluck, Bjorn
bei der Publikation der inzwischen 8 Teil-
publikationen der MEIC Studie unterstut-
zen und begleiten zu durfen. Zwei weite-
re Publikationen werden nach seinem Tode
erscheinen. Trotz betrachtlicher Gesund-
heitsprobleme hat Bjorn in den letzten 5
Jahren seine verbleibende Kraft in die
Arbeit an den Manuskripten des MEIC
Projektes investiert.

Sein unermudlicher Einsatz hat sich
gelohnt. 1999 konnte er mit den Ergeb-
nissen des MEIC Projektes endlich bewei-
sen, dass sich bei Verwendung menschli-
cher Zellen aus den Ergebnissen von Zy-
totoxizitatstests die akuten toxischen Ei-
genschaften einer Substanz fur den Men-
schen besser voraussagen lassen als mit
Hilfe der Daten von akuten Toxizitatspni-
fungen im Tierversuch (LDso Test). Auf-
grund dieses unerwartet positiven Ergeb-
nisses hat sich ICCVAM, das Validie-
rungszentrum der USA, entschlossen, auf
einem Workshop im Oktober des Jahres
2000 zu prlifen, ob sich Tierversuche zur
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akuten Toxizitatsprufung durch Zytotoxi-
zitatstests vermindern oder gar ersetzen
lassen. Dabei gehen die Biostatistiker bei
ICCVAM davon aus, dass die akute Toxi-
zitat, die im Tierversuch gepruft wird, sich
aufgrund der MEIC Daten ebenfalls aus
in vitro Zytotoxizitarstests mit grosser Si-
cherheit vorhersagen lasst. Es ist sehr
schade, dass Bjorn diesen Erfolg nicht
mehr geniessen darf, 15 Jahre nachdem er
das MEIC Konzept entwickelt hatte.
Es erscheint heute fast unvorstellbar,

dass noch vor weniger als 5 Jahren die
Mehrzahl der Toxikologen den Wert yon
Zytotoxizitatstests generell infrage stell-
te, weil fur sie nur Ergebnisse aus Tier-
versuchen akzeptabel waren. Heute wird
dagegen fur jede Prtifsubstanz die Zyto-
toxizitat in vitro bestimmt. Es gibt inzwi-
schen in vitro Zytotoxizitatstests, die den
Tierversuch ersetzt haben, wie z.B. bei der

Prufung auf phototoxische Eigenschaften.
Vor allem Bjorn Ekwalls Weitsicht und
Beharrungsvermogen bei der METCStu-
die ist es zu verdanken, dass die in vitro
Zytotoxizitatstestung heute ein fester Be-
standteil der Routinetoxikologie ist. Ge-
rade wegen dieses schwer erkampften Er-
folges dtirfen wir nicht vergessen, dass
Bjorn yon den klassischen Toxikologen
vielfach geschmaht und belachelt wurde.
Wegen der vielfachen Diffarnierungen, die
er personlich als Mobbing empfand, hat
er vor 5 Jahren schliesslich die Universi-
tat Uppsala verlassen und die Auswertung
und Publikation der MEIC Studie in sei-
nem Bauernhaus auf der Insel Gotland zu
Ende gefiihrt.
Zwar hat der Erfolg viele Vater, doch

auf dem Gebiet der in vitro Zytotoxizitat
gibt es an Bjorns Vaterschaft, vielleicht
zusarnmen mit Willi Halle in der ehema-

ligen DDR, keine Zweifel. Bjorns scharfe
Urteilskraft, Souveranitat und Kompro-
misslosigkeit werden uns fehlen, genauso
wie seine Hilfsbereitschaft und sein Hu-
mor. Er stellte formale Autoritat immer
infrage und liess nur nattirliche, auf eige-
ne Leistung begrtindete Autoritat gelten.
Die intensiven personlichen Gesprache am
Rande grosser Konferenzen waren seine
besondere Starke. Er konnte zuhoren und
motivieren bis spat in die Nacht. Bjorn
wird uns fehlen.
Unser besonderer Dank gilt seiner Frau

Barbro, die immer an seiner Seite war und
ihm in den schweren letzten Jahren half,
die Publikationen tiber das MEIC Projekt
zu vollenden. Da wir wussten, wie es urn
Bjorn steht, haben wir ihm unsere letzte
Publikation in ALTEX 212000 gewidmet,
die sich mit den in vitro Zytotoxizitatsda-
ten der ersten 50 MEIC Stoffe befasst.

hsp

Traurig nehmen wir Abschied von

19. August 2000
Traueradresse: Barbro Ekwall, Pavals, Nar
SE-620 13 Stanga, Sweden

Bjorn Ekwall
Dr. med., Dr. phil.

13. Juni 1940 - 19. August 2000

Herausgeberin, Redaktion und
Wissenschaftlicher Beirat von ALTEX

USA: Auf Expertensuche fur in vitro Toxikologie

Nach langer, schwerer Krankheit verstarb der Begrunder des MEIC-Projektes und der In Vitro
Zytotoxi kologie.

In Einklang mit geltendem Recht veran-
stalten das National Institute of Environ-
mental Health Sciences (NIEHS), dasNa-
tional Institute of Health (NIH) und das
National Toxicology Program (NTP) der
USA einen internationalen Workshop uber
in vitro Methoden bei der akuten system-
ischen Toxizitat, Weltweit werden Exper-
ten zur Teilnahme aufgefordert.
Die Veranstaltung wird koordiniert

durch das Interagency Coordinating Com-
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mittee on the Validation of Alternative
Methods (ICCVAM) und das NTP Intera-
gency Center for the Evaluation of Alter-
native Toxicological Methods (NICE-
ATM). 1mMittelpunkt des Interesses lie-
gen der gegenwartige Stand der Wissen-
schaft bei der Bewertung der akuten sy-
stemischen Toxizitat yon Chemikalien und
die Herausgabe yon Empfehlungen fur die
weitere Entwicklung und Validierungsstu-
dien.

Der offentliche Workshop findet vom
17.bis 20. Oktober im Hyatt Regency Cry-
stal Hotel in Arlington statt.
Zur Vorbereitung des Workshops bittet

ICCVAM darum, relevante Ergebnisse der
in vitro Toxikologie zur systemischen aku-
ten Toxizitat einzureichen. Alle Experten
auf diesem Gebiet sind eingeladen.
NahereAngaben sind auf derWebsitehttp://
iccvam.niehs.nih.gov/6537400.htmzufinden.

fpg
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USA: "Animal Law" als neue
Disziplin an Unlversttaten
Wie wir in der NZZ vom 19,/20.8.2000
lesen, haben sich in den USA mehr als
600 Anwalte auf das Rechtsgebiet "Ani-
mal Law" spezialisiert. Tierreeht, das
noch vor zehn lahren ein fast vergesse-
nes Dasein fristete, wird heute an Spit-
zen-Universitaten wie Harvard, George-
town und der University of California in
Los Angeles gelehrt. Ein erstes Lehrbueh
wurde letztes Jahr publiziert.
Neben der Behandlung yon sehr vie-

len Geriehtsklagen, die ihnen zum Teil
tiberrasehende Erfolge einbraehten, be-
muhen sieh die Anwalte vor allem urn die
Aufhebung der Rechtsnormen, we1che
Tiere ausschliesslieh als Sache definie-
[en. Sie wollen erreiehen, dass Tiere den

Status begrenzter Personalitat erhalten.
Ein zweites wichtiges Thema ist die Tier-
qualerei. Die Gesetze gegen Tierqualerei
wurden in den USA in den letzten Jahren
bereits verscharft; heute gilt Grausamkeit
gegen Tiere in 27 Teilstaaten als schwe-
res Verbrechen, das mit einer Geldstrafe
bis zu 100 000 Dollar und zehn Jahren
Gefangnis geahndet werden kann.
Beunruhigt tiber diese "tierfreundli-

che" Entwieklung zeigen sich - wie es
nieht anders zu erwarten war - die Phar-
maindustrie und landwirtschaftliche Ver-
bande, Sie beftirchten, die "Animal Law"-
Bewegung konnte Tierversuche ein-
schranken und das Halten yon Zuchtvieh
ersehweren. hg

USA: HSUS fordert Verzicht auf
qualvolle Tierversuche bis 2020
In den amerikanisehen Labors werden
jahrlich immer noeh tiber 20 Millionen
Tiere verbraucht. Andrew Rowan, Seni-
or Vizeprasident der HSUS (Humane So-
ciety of the United States) bestatigt zwar,
dass die gesetzliehe Regulierung der Ver-
suehstiere yon 1985 etwas bewirkt habe,
die Zustande in den Labors aber immer
noch ausserst fragwtirdig seien und noeh
sehr viel mehr erreieht werden miisste. So
ruft die HSUS Tierschtitzer, Regierungs-
vertreter, Wissensehaftler und Labortier-
pfleger auf, dern Wohlergeben der Tiere
mehr Beachtung zu sehenken und dem
Sehmerz und Stress in den Labors Ein-
halt zu gebieten.
Naehforsehungen der HSUS belegen,

dass die Angaben uber die genaue Anzahl
der Verbrauehstiere sowie den Schmerz-
und Stresspegel, dem sie ausgesetzt wer-
den, in den Statistiken oft inkorrekt sind
und in der Folge ein verfalschtes Bild
widerspiegeln. Damit das Ziel, bis 2020
auf die qualvollen Tierversuehe in der
Forsehung zu verzichten, etwas naher-
ruckt, hat die HSUS unter anderem fol-
gende Massnahmen ergriffen:
~ Eine yon der HSUS selektierte inter-
nationale Expertenkommission, beste-
hend aus Labortier- Veterinaren, Verhal-
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tensforschern, Physiologen, Neurologen,
Anasthesie- Veterinaren und Philosophen,
erstellt einen ausftihrlichen Bericht zum
Thema "Sehmerz und Stress bei den Ver-
suchstieren", der dieses Jahr veroffent-
lieht wird.
~ Zusammenarbeit mit Tierversuchs-
kommissionen auf internationaler Ebene
mit dem Ziel, die Anzahl Versuchstiere
zu reduzieren und die Haltung in den La-
bors zu verbessern.
~ Die Regierungsvertreter werden drin-
gend aufgefordert, die Berichterstattungs-
modelle der Labors im Sinne yon mehr
Transparenz und Reprasentanz zu iiber-
denken und zu revidieren sowie die durch-
geflihrten Versuehe in kein resp. wenig
Schmerz/Stress und viel Schmerz/Stress
zu unterteilen.
~ Manse, Ratten und Vogel sollen end-
lieh als Tiere anerkannt (bisher einfach
"pests") und im Tierschutzgesetz veran-
kert werden.
Zweifellos liefern schlecht gehaltene La-
bortiere den Forsehern verfalschte Ergeb-
nisse. Deshalb sollte es auch im Interesse
der Wissensehaftler liegen, die Versuchs-
tiere besser zu halten und sie weniger
Schmerz und Stress auszusetzen.

ALTEXin
MEDLINE
MEDLINE, die grosste Datenbank fur
medizinische und biologische Artikel,
vie1en noeh aus der Internet-freien Zeit
durch die" Silver Plattern ,I, genannten
CD-ROM's in den Bibliotheken be-
kannt, hat ALTEX in das Zeitschriften-
verzeichnis aufgenommen. Ab sofort
(wenn wir in der Redaktion technisch
alles im Griff haben) konnen ALTEX
Artikel aueh tiber MEDLINE gefunden
werden. Aufgenommen werden Anga-
ben zur Zeitschrift, engliseher Titel
(wenn der Artikel in deutsch geschrie-
ben ist auch der Originaltitel), die Au-
toren und deren Adressen.
Nach der Aufnahme in Current Con-

tents seit 1998 ist dies eine weitere An-
erkennung der Zeitschrift, und wir be-
danken uns bei den im Stillen arbeiten-
den Gutaehtern, die fur das wissen-
schaftliehe Niveau von ALTEX Sorge
tragen.

fpg
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Consciousness, Cognition and Animal Welfare
UFAW Symposium, 11.112. Mai 2000, London

Bei diesem Symposium mit dem ebenso
verlockenden wie schwierigen Thema war
im Voraus unklar, ob man ein beseheide-
nes .Eventchen" oder einen Grossanlass
besuehte. Auch die Veranstalterin (Univer-
sities Federation for Animal Welfare,
UFAW) war nach eigenen Aussagen unsi-
cher, ob das gewahlte Thema tiberhaupt auf
Interesse stosse. So war es fur alle schon
festzustellen, dass mit rund 200 Teilneh-
menden das Interesse ausgewiesen war.
Dass Englanderinnen und Englander die
Mehrheit der Teilnehmenden ausmachten,
konnte auf Grund des Tagungsortes nicht
tiberrasehen; dennoeh hat erstaunt und
Naehdenkliehkeit hervorgerufen, dass der
Anlass praktiseh ein angelsachsisches
Stelldichein war (UK, Canada, USA) und
nur gerade 15% der Anwesenden aus dem
nieht-britisehen Europa stammten. Wie
aueh immer: Wer da war, ist nicht verge-
bens angereist und wurde mit einem inter-
disziplinaren Prograrnm yon zumeist gu-
ten bis sehr guten Referaten bedient. Ein-
gerahmt durch das Eroffnungsreferat von
James Kirkwood (wissenschaftlieher Di-
rektor von UFAW) und eine Zusarnmen-
fassung und Schlussbetrachtung yon Jan
Duncan (Lehrstuhl ftirTierschutz der Uni-
versitat Guelph, Canada), waren an diesen
zwei Tagen 18 Vortrage zu horen, erganzt
durch ein gutes Dutzend Poster. Am ersten
Tag ging es v.a. urn theoretische bzw. all-
gemeine Fragen beztiglich Bewusstsein.
Diese drehten sich urn Begriffsdefinitio-
nen und Konzepte (Unterscheidung bzw.
Abgrenzung yon Bewusstsein und Kogni-
tion), urn klinisehe und experimentelle
Befunde beim Mensehen (z.B. Schlaffor-
sehung), sowie urn die zentrale Frage,
woruber Tiere auch oder mindestens ver-
fugen mussen, damit man ihnen Bewusst-
sein attestieren kann. Es ging aber aueh urn
die technisehe Nachahmung yon Bewusst-
sein (artificial intelligence) und um die
daraus gewonnenen Erkenntnisse uber das
lebendige Bewusstsein. Am zweiten Tag
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wurden Ergebnisse aus Tierstudien vorge-
stellt, die sich zurneist auf Einzelaspekte
kognitiver Fahigkeiten konzentrierten. Es
wurden Befunde quer dureh das Tierreich
beriehtet (Primaten, Wale bzw. Delphine,
Rinder, Schafe, Schweine, Nager, Hiihner
und Krahen), und sogar Wirbellose waren
Gegenstand yon Forschung (Schaben).
Nachfolgend kurze Zusammenfassungen
der einzelnen Referate, die u.a. die grosse
Bandbreite der Annaherungen an die Be-
wusstseinsfrage veransehauliehen.

Etwas muss vorweg gesagt werden: Das
Symposium war kein Tierschutz-Anlass.
Es war sogar so, dass die prasentierten Er-
gebnisse teilweise aus invasiver Forschung
an Tieren starnmten (z.B. Einzelzellablei-
tung am Him wacher Primaten, Versuehe
mit sozialer Isolation von Kalbern etc.).
Das gab Einblick in unterschiedliches Tier-
schutz- Bewusstsein yon Forscherinnen
und Forschem und fiihrte vereinzelt zu
Einwanden aus dem Publikum. Die ethi-
schen Implikationen tierexperimenteller
Bewusstseinsforschung wurden aber zu
keinem grundsatzlichen Thema erhoben.
Fast jede Referentin und jeder Referent
machte zwar die eine oder andere Bemer-
kung zum Tierschutz; die Frage des prak-
tischen Tiersehutzes in der Landwirtschaft
und im tierexperimentellen Bereich wur-
de aber kaum konkret. Die Frage, was heu-
te auf Grund der vorliegenden Erkenntnis-
se uber Bewusstsein und Kognition bei
Tieren zu verbieten ware oder aufhoren
mtisste, stellte und beantwortete niemand.
Man beschrankte sich im Wesentlichen
darauf, Ermahnungen zur Vorsicht und
Rticksicht auszusprechen.

1. Introduction: Animal consciousness,
cognition and animal welfare
(James Kirkwood, wissensehaftlicher
Direktor yon UFAW)
Eine Hauptfrage des Symposiums lautet,
ob Tiere iiber Bewusstsein verfiigen und
wenn ja, welche Tierarten es haben und wie

gross es in den einzelnen Arten ist. Es gibt
nicht wenige Experten, die davor warnen,
Tieren uberhaupt Bewusstsein zu attestie-
ren. Ihr Argument: Bewusstsein ist eine
Folge verbaler Sprache - nicht umgekehrt!
- und kommt folglich nur beim Menschen
vor. Kirkwood relativierte diese Meinung
mit der Aussage, auf jeden Fall sei es wieh-
tig, nieht voreilig allen Tieren Bewusstsein
zuzusehreiben.

Folgende Voraussetzungen miissen
nach Kirkwood erfullt sein, damit Be-
wusstsein bei Tieren angenommen wer-
den kann: Vergangenheits- und Zukunfts-
perspektive (als Beweis fur die Extra-
polationsfahigkeit vom Jetzt auf andere
Zeitpunkte), sowie Empatie (als Beweis
fur die Extrapolationsfahigkeit von sich
selber auf Dritte). Dies seien eindeutig ho-
here Funktionen im Vergleich zur intra-
individuellen Empfindungsfahigkeit (sen-
tience, z.B. Schmerz und Angst), aber
auch im Vergleich zum reinen Ich-Be-
wusstsein (Ich - Du Unterseheidung ohne
Ubertragungsmoglichkeit),

2. Who needs consciousness?
(Marian Stamp Dawkins, Univ. Oxford)
1st Bewusstsein ein Evolutionsfaktor und
selektiver Vorteil, oder ist es bloss ein ir-
relevantes Epiphanomen, ein Zufallspro-
dukt ohne evolutiven Wert? Urn eine ech-
te - via Selektion evoluierte - Eigenschaft
zu sein, muss Bewusstsein eine Messbar-
keit und einen nachweislichen Mechanis-
mus haben; fehlt beides, handelt es sieh
urn ein Epiphanornen.

Dawkins legte sehr viel Gewicht auf eine
saubere Unterseheidung yon Wahrneh-
mungsverarbeitung (cognition) und Be-
wusstsein (consciousness). Kognition ist
relativ leicht quantifizierbar und somit der
messenden Naturwissenschaft zuganglich;
sie beinhaltet "Emotion 1", welche sieh als
Veranderung physiologiseher und etholo-
gischer Grossen erfassen lasst (vorher,
naehher, Differenz). Bewusstsein ist eine
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"unsichere Zone", mysteries bzw. my-
stisch; sie beinhaltet "Emotion 2", welehe
sich als mentaler Zustand der einfachen
Messbarkeit entzieht. Dawkins stellte die
Beziehung der zwei Begriffe zueinander
als Bild dar, das im Verlauf der Tagung
immer wieder erwahnt und kommentiert
wurde: zwei Ufer (cognition und consci-
ousness), die durch einen breiten Fluss
getrennt sind. 1mpraktischen Arbeitspro-
zess kann man sich am linken oder rech-
ten Ufer bewegen; beides ist moglich und
legitim. Wichtig ist zu wissen, wo man
steht und wie man folglich argumentieren
darf. Urn im Erkenntnisprozess das Be-
wusstseins-Ufer zu erreichen und zu ver-
stehen, muss man als Naturwissenschaft-
ler oder Naturwissenschaftlerin friiher oder
sparer eine Briicke uber den Fluss suchen.
Fur Dawkins ist klar, dass nicht nur eine
Briicke uber den Fluss fiihrt, sondem meh-
rere. GJeichzeitig gibt es aber mehrere
Wasserfalle oder Stromschnellen, iiber die
man beim Uberqueren des Flusses nicht
abstiirzen sollte.
Mehrere "Fallen" beim Ubergang yon

Kognition zu Bewusstsein wurden sodann
mit Beispielen dargestellt. Sie betreffen die
Kriterien und Messgrossen, mit denen
Bewusstsein nachgewiesen wird. Nimmt
man z.B. die Fahigkeit, aktiv zwischen
Optionen zu wahlen, so komrnt man zum
Schluss, dass auch Pflanzen Bewusstsein
haben; gerichtetes Verhalten (Taxien und
Tropismen) ist aber nach E. T.Rolls (1999)
nicht hinreichend. Was zahlt, ist konditio-
niertes und gelemtes Wahlverhalten (rein-
forcement learning). -+ Warnung Nr. 1:
Nicht jedes automatisierte Verhalten ist
Ausdmck yon Bewusstsein; die Kompo-
nente des Lemens gehort zwingend dazu.
Warnung Nr. 2: Komplexes Verhalten al-
lein ist kein Beweis fur kognitive Kom-
plexitat und Bewusstsein. Warnung Nr. 3:
Bewusstsein leitet sich nicht vom kogniti-
yen Entwicklungsniveau ab. Bewusstsein
ist iiberhaupt nicht verkniipft mit kogniti-
yen Fahigkeiten, sondem evoluiert unab-
hangig, Der wichtige Schluss: Bewusstsein
ist ein eigenstandiger Evolutionsfaktor und
aIle Tiere haben - ungeachtet ihrer kogni-
tiven Leistungen - mehr oder weniger Be-
wusstsein.

3. On the difficulty of distinguishing
between conscious brain functions in
humans and other mammals, using
objective measures
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(Bernard Baars, Wright institute,
California)
Seit der Ara des extremen Cartesianismus
und den entsprechenden Behauptungen der
Behaviouristen, gibt es eine Hille iiberzeu-
gender Befunde aus den Neurowissen-
schaften, dass Mensch und Tier im Grund-
prinzip gleich funktionieren und beide uber
Bewusstsein verfligen. Was als Kriterium
und ev. als Mass fur Bewusstsein zahlt, ist
die Fahigkeit, sich mitzuteilen, zu kommu-
nizieren. Die dabei verfiigbare Intelligenz
oder Problemlosungs- Kapazitat kann spe-
zies-spezifisch enorm variieren; sie hat
aber auf die Grundfrage nach dem Be-
wusstsein keinen Einfluss. Wahrnehmung,
Wahrnehmungsverarbeitung und die
Kundgabe eigenerWahrnehmung geniigen
(acitve report ofperceptions). Bewusstsein
ist nicht an verbale Sprache gebunden, es
kann durch Bezug nehmende bzw. Ver-
knupfung herstellende SymboJe jeglicher
Art zum Ausdmck komrnen. Aile Tierar-
ten, die iiberZeichensprache verfligen, sind
Bewusstseins- Kandidaten.
Nach Baars ist Bewusstsein ein Evolu-

tionsfaktor unter vielen anderen, der aber
grosse selektive Vorteile hat. Zwischen
Mensch und Tier bzw. verschiedenen Tier-
arten bestehen quantitative Unterschiede
hinsichtlich des selektiven Wertes.Weiter-
hin kann Bewusstsein in einzelnen Aspek-
ten unterschiedlich gut entwickelt sein.
Beim Perzeptions- oder Wahmehmungs-
Bewusstsein z.B. kann visuelles oder aku-
stischesBewusstsein besonders gutentwik-
kelt sein. Als Untersuchungsmethode fiir
das Wahrnehmungs-Bewusstsein hat sich
die Schlafforschung bewahrt, die erlaubt,
den Wachzustand (bewusst) mit verschie-
denen Schlafzustanden zu vergleichen (un-
bewusst, unterbewusst, bewusstlos). Der
Hauptunterschied zwischen Wach- und
Schlaf-Bewusstsein besteht darin, dass im
Schlaf die neuronalen Verbindungen vom
Stammhim zum Neocortex blockiert sind.
Das Stamrnhim ist auch im Schlaf (REM-
Schlaf) aktiv und in der Lage, Wahrneh-
mung zu verarbeiten und zu beantworten.
Durch Reizgebung und Analyse aktiver
Himzonen im Schlaf konnte gezeigt wer-
den, dass das himorganische Korrelat des
Schlaf-Bewusstseins im Zwischenhim 10-
kalisiert ist (Thalamus + Hypothalamus) -
Beweis dafur, dass dieses Bewusstsein
evolutiv alt ist und vermutlich allen Tie-
ren innewohnt. 1mTiefschlaf (Non-REM,
Stadium 3 und 4) ist die Sensorik bzw. das

Wahmehmungs-Bewusstsein ganz ausge-
schaltet; moderate Sinnesreize werden
auch im Stammhim nicht bearbeitet (ana-
log zur Bewusstlosigkeit). Dennoch sind
gewisse Bewusstseins-Aspekte "wach",
z.B. visuelle Reprasentation, Diese ist im
Neocortex lokalisiert, woraus folgt: Der
Bewusstseins-Status sitzt im Stammhim,
der Inhalt bzw. Gehalt im Neocortex. Die
gesamte neurochemische Modulation von
Wach- und Schlafzustand geht tibrigens
vom Stammhirn aus; die Bewusstseins-
Steuerung ist also ebenfalls universell und
bei Mensch und Tier vergleichbar.

4. Off-line analysis of visual awareness
(Larry Weiskranz, Univ. Oxford)
Weiskranz referierte Ergebnisse klinischer
Untersuchungen beiAmnesie- und Unfall-
Patienten mit Himlasionen im visuellen
Bereich (visuelle Testaufgaben). Die Er-
gebnisse zeigen, dass visuelle und seman-
tische Reprasentanz (memory) kompensa-
torische Funktionalitat im Sehbereich ver-
leiht. Das Vorhandensein yon Reprasen-
tanz bzw. "mental mapping" ist fur Weis-
kranz aber noch kein Beweis fur Bewusst-
sein. Ein Indiz konnte dagegen die
Schmerzvermeidung durch Schmerzanti-
zipation sein (vorgezogener Riickzugsre-
flex). Nicht der reale Schmerz steuert das
Verhalten, sondern verinnerlichte
Schmerzszenarien. Der Mechanismus:
Schmerzreprasentanz plus Antizipation -+
Schmerzvermeidungsverhalten. Nach
Weiskranz beruht das meiste evolutiv
wichtige Verhalten auf diesem Mechanis-
mus, ohne dass bewusstes Denken invol-
viert oder notig ware; Fahigkeiten sind
nicht direkt proportional zum wachen und
denkenden Bewusstsein. Visuelle Diskri-
minierung kann z.B. bei Arnnesie-Patien-
ten im neuropsychologischen Sehtest hun-
dertprozentig vorhanden sein; dennoch
wissen solehe Leute bewusst nicht, die
entsprechenden visuellen Stimuli jemals
gesehen zu haben. Man nennt das "perfor-
mance without awareness", und es ist
wahrscheinlich etwas, das Tiere in hohem
Mass haben.

5. The neuropsychology and evolution of
animal suffering
(Bob Bermond, Univ. Amsterdam)
Auch die Dummen unter den Menschen
haben Bewusstsein, so Bermonds Ein-
gangsstatement. Bewusstsein sei keine Fra-
ge der Intelligenz oder kognitiven Lei-
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stungsfahigkeit, sondern der Leidensfanig-
keit. Schmerz werde zwar sensorisch wahr-
genommen (Nozizeption), aber auch als
Leiden (suffering) erlebt und sei damit
Ausdruck yon Bewusstsein. Das Erleiden
yon Schmerz konne im Extremfall ganz
yon der sensorisehen Schrnerz- Wahrneh-
mung entkoppelt sein (Mit-Leid).

Leiden ist ein langsamer Prozess und
darum evolutiv nutzlos bzw. ohne selekti-
yen Vorteil. Selektiv vorteilhaft und evo-
lutiv "gewachsen" ist die bewusste Infor-
mationsaufnahrne und -verarbeitung; sie
verleiht ein Manipulationspotential und
Macht tiber Dritte. Die bewusste Informa-
tionsverarbeitung ist bei Tieren in unter-
schiedlichem Mass nicht vorhanden. Ber-
monds Fazit: Tiere leiden weniger als Men-
schen, weil sie grossmehrheitlich unbe-
wusst leiden. Diese provokative These hat
erstaunlich wenig Protest ausgelost und
wurde erst ganz am Schluss als falsch qua-
lifiziert.

6. What do neural network models of the
mind indicate about animal
consciousness?
(John Taylor, King's College London)
Will man neuronale Netzwerke des Gei-
stes bzw. Bewusstseins "bauen", muss man
das Wesen der Vorlage (des Gehirns) recht
gut kennen. Was ist das .meurocorreuue
of consciousness" (NCC), Bewusstsein als
Wachbewusstsein verstanden? Es ist inje-
nen Hirnbereichen lokalisiert, die unter
Anasthesie "schlafen". Andere Hirnregio-
nen "arbeiten" auch in Narkose und kom-
men fur NCC nieht in Frage.

Mit we1chen Zutaten muss Bewusstsein
technisch gebaut werden? Zunachst
braucht es einen Input yon nicht-bewuss-
tern Material. Gebaut wird ein 2-Stufen-
Modell: Unbewusstes wird durch Bearbei-
tung bewusst. An interner .Bearbeitungs-
Ausstattung" muss man einfiigen: Ge-
dachtnis, Konkurrenz (zwischen Inhalten),
einen Verarbeitungsmechanismus (wor-
king memory), Aufmerksarnkeit (attenti-
on), Verbindungen (binding), Uberwa-
chung (monitoring), sowie Perspektive
("perspectivalness" bzw. "inner experi-
ence" bzw. "internal models"). Bis heute
waren die Erfolge bei elektronischen Be-
wusstseins-Modellen rnassig; und immer
hat es bei der eingebauten Ausstattung am
Element .Perspektive" gefehlt. Folglich ist
sie das entscheidende Kriterium. Bewusst-
sein steht fur Kontrolle bzw. dem Vergleieh
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mit innerem Wissen, was ein Kontrollsy-
stem voraussetzt. Dabei ist zu unterschei-
den zwischen der Kontrolle bei der Wahr-
nehrnung (Sensorik) und bei der Beantwor-
tung yon Input (Motorik). Taylors Fazit,
das er aus Ingenieur-Erfahrungen ableitet:
Bewusstsein ist bei Tieren verbreitet; der
Schltissel heisst .aueruional control sy-
stems".

7. The hierarchical organisation of the
brain and increasing cognitive abilities
must result in consciousness
(Berry Spruijt, Univ. Utrecht)
Antizipation ist fur Spruijt das wichtige
Stich wort. Antizipation, d.h. die Erwartung
und verhaltensmassige Vorwegnahme yon
Ereignissen, entspricht operational einer
gespannten Aufmerksarnkeit im Hinblick
auf die Wahl der aktuell besten Verhaltens-
option; sie ist Voraussetzung fur effizien-
tes Verhalten. Die Intensitat der Antizipa-
tion reflektiert das Wollen. Antizipation be-
deutet Planung des Verhaltens, ist aber
noch nicht notwendigerweise ein Beweis
fur Bewusstsein. Erst die Wahl und Pla-
nung der besten Verhaltensoption ist Aus-
druck yon Bewusstsein. Ratten konnen
wahrend 20 Minuten im Zustand der Anti-
zipation bleiben.

Hirnorganische Korrelate yon Antizipa-
tion sind: meso-limbische Hirnregionen,
doparninerge Systeme, der frontale Cortex.
Das bedeutet, dass es parallele und unter-
schiedlich schnelle neuronale Sets zur In-
formationsverarbeitung gibt. Die Amygda-
la (= Teil des limbischen Systems) ist eine
Hauptinstanz, die eintreffenden Inputs - je
nach innerem Zustand - Bedeutung und
Handlungsrelevanz zuweist. Die Amygda-
la verwande1t "emotion into motion", sie
steuert die Verhaltensablaufe vom Appe-
tenzverhalten bis zum konsumatorischen
Akt.

8. Behavioural and neuronal correlates
of mental imagery in sheep using
recognition paradigms
(Keith Kendrick, Babraham Institute,
Cambridge)
Bei der mentalen Reprasentation (z.B. an
jemanden denken, der abwesend ist) sind
dieselben visuellen Hirnareale aktiviert, die
beim primaren Sehen aktiv sind. Mental
imaging ist ein moglicher und wahrschein-
licher Aspekt yon Bewusstsein, der yon
Mensch und Tier geteilt wird. Schafe ver-
fugen z.B. tiber eine sehr prazise Repra-

sentation, was sich experimentell nachwei-
sen Iasst, indem man mehr oder weniger
stark bearbeitete Bilder anbietet und das
ursprtinglich gezeigte Original wahlen
lasst. Die Genauigkeit (Prazision), Starke
(Einpragungsgeschwindigkeit) und Dauer-
haftigkeit (Erinnerung) des mentalen Bil-
des und die entsprechende Wiedererken-
nungsrate hangen aber nicht nur yon rein
visuellen Aspekten ab, sondern auch yon
der Bedeutung oder Wichtigkeit eines .Bil-
des". Bei arteigenen Gesiehtern (Schafs-
portraits) ist die Diskriminierung beson-
ders gut. Arteigene Gesichter sind sozial
derart relevant, dass sie im visuellen Cor-
tex sogar eigene Verarbeitungsregionen ha-
ben.

9. Can invertebrates suffer?
(Chris Sherwin. Univ. Bristol)
Analoges Verhalten wird bei Vertebraten
und Invertebraten z.T. sehr unterschiedlich
interpretiert und beurteilt; der Analogie-
Schluss wird fur Invertebraten gerade hin-
sichtlich Bewustsein nicht akzeptiert. Zu
Recht?
~ Das Erinnerungsvermogen, eine Voraus-
setzung fur Leiden, wird bei Invertebraten
als gering angesehen. Dabei ist das Ge-
dachtnis oftmals gerade bei Invertebraten
extrem gut, sowohl im Kurzzeit- als auch
im Langzeitbereich. Beispiel: Bienen in
Bezug auf Nahrungsquellen, deren Rich-
tung, Distanz und Ergiebigkeit.
~ Das Lernvermogen wird als gering, das
Verhalten demzufolge als hochgradig fi-
xiert angesehen. Dabei lasst sich experi-
mentell in vitalen und darum scheinbar
besonders fixierten Verhaltensaspekten
eine Negativ-Konditionierung oder Verhal-
tensunterdriickung erzielen, was beinahe
das Hochste an Lernvermogen darstellt.
Beispiel: Fruchtfliegen in Bezug auf das
Lecken yon Succrose.
~ Das Raumempfinden und die Raumvor-
stellung, beides Voraussetzungen fur Ein-
sicht, gelten bei Invertebraten als gering.
Dabei sind Invertebraten darin extrem gut.
Beispiel: Umwege, die auf dem Weg zu
einer Futterquelle gemacht werden; Um-
wege setzen Einsicht in raumliche Zusam-
menhange und Planung voraus.
~ Die Antizipation yon Sehmerz und die
Schmerzvermeidung sind bei Invertebra-
ten und Vertebraten vergleichbar; Schaben
verfugen sogar tiber die erlernte Hilflosig-
keit. Das wurde experimentell mit Tieren
nachgewiesen, die deeapitiert waren und
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denen man nach verschiedenem Protokoll
Stromsttisse versetzte. Fur den Referenten
ist das nicht nur Beweis fur Analogie bei
Invertebraten, sondem auch dafiir, dass
hohere Funktionen nieht an ein Rim ge-
bunden sind. 1m Publikum hinterliess die-
ser Schluss wissenschaftliche Verwirrung,
nebst Arger tiber tierqualerische Experi-
mente.

Die Frage, ob Analogie-Schltisse statt-
haft und zulassig sind, bleibt bestehen.
Falls Analogie ein robustes Konzept ist,
was sich nach den "kopflosen Schaben"
anzweifeln lasst, muss das Leiden yon In-
vertebraten etwa gleich hoeh eingestuft
werden wie dasjenige yon Vertebraten. Die
Frage, ob Tierversuche mit Invertebraten
ethisch bedenklich sind, kann dann nicht
mehr leichthin vemeint werden. Sherwin
gibt aber zu bedenken, dass Analogie nieht
in jeder Hinsicht vorhanden sein muss und
auch nicht alleinige Entscheidungsgrund-
lage zu sein braueht. Beim Schmerz bzw.
den Schmerzreaktionen - welehe verbliif-
fend grosse Analogien zeigen - sollte man
aber vorsichtig sein, selbst wenn Nozizep-
tion noeh nieht automatisch Leiden impli-
ziert.

10. Mindreading mammals: the
attribution of beliefs by dolphins
(Alain Tschudin, Univ. Cambridge)
Mensehen haben nach gangigen Theorien
Vorstellungen (beliefs) tiber sich und An-
dere, sowie tiber die nicht-belebte Umwelt;
ihr Verhalten ist stark yon solchen Vorstel-
lungen gepragt. Es stellt sich die Frage, ob
und inwieweit dies auch auf hohere Sau-
getiere zutrifft. Die Hypothese, die expe-
rimentell geprtift wurde: Soziale Intelli-
genz in Form yon "mind reading" (eine
Vorstellung dariiber haben, was andere
wissen oder im Sinn haben) ist weder auf
Menschen noch auf Primaten beschrankt,
sondem aueh bei Delphinen vorhanden.
Tatsachlich haben Delphine nicht nur eine
Vorstellung uber den Wissensstand eines
Kommunikationspartners, sie berticksich-
tigen die Stichhaltigkeit dieses Fremdwis-
sens im eigenen Verhalten. Delphine erlan-
gen ihr Wissen tiber das Wissen eines
menschlichen Spiel-Partners einerseits
durch Beobaehtung, was bereits eine hoch-
stehende kognitive Sozialkompetenz vor-
aussetzt. Sie verrechnen aber auch unsicht-
bare Komponenten der Kommunikation:
die Absicht, andere durch Fehlinformati-
on zu manipulieren. Delphine erkennen

ALTEX 17,3/00

eine vom Menschen im Spiel gegebene
Fehlinformation (Betrug) als solehe und
berucksichtigen sie im Bestreben, ihr per-
sonliches Spielziel (Fischbelohnung) zu er-
reichen. Die Unterstellung und Beruck-
sichtigung yon Absichten Dritter ist defi-
nitiv ein Bewusstseinsmerkmal hoherer
Ordnung.

Tschudin unterscheidet primares Selbst-
bewusstsein (Denken uber sich seIber) von
sekundarem bzw. reflexi vem Bewusstsein;
letzteres bedeutet ein Denken tiber Ande-
re, das yom subjektiven Selbst-Konzept
ausgeht. Reflexives Bewusstsein tiber die
Artgrenze hinweg (das Tier denkt sieh in
die Gedankengange des Menschen hinein)
ist eine Bewusstseinsleistung der obersten
Klasse. Delphinen mit einem grosseren
relativen Himgewicht als der Mensch mtis-
sen solche Spitzenfahigkeiten zugestanden
werden, auch wenn sie sich als Versuchs-
variable schlecht yon anderen Faktoren
abgrenzen und quantifizieren lassen.

11.Different conceptual models of consci-
ousness and their implication for the stu-
dy of animal emotion
(Francoise Wemelsfelder, Scottish Agri-
cultural College)
Die konventionelle naturwissenschaftliche
Arbeitsweise (Stichwort: Objektivitat) be-
dient sieh der 3.-Person-Perspektive, die
moglichst viel Distanz zwischen Subjekt
(Forscher) und Objekt (Forschungsgegen-
stand) sueht. Mit dieser Position wird Be-
wusstsein .phvsikalisch'' ermittelt und be-
schrieben; es wird impliziert und sugge-
riert, die beobachtete Bewusstseinsfunkti-
on und die ganze Wirklichkeit sei unab-
hangig vom Standpunkt des Beobachters.
Bei der l.-Person-Perspektive, mit der man
sich moglichst in das Forschungssubjekt
hineinversetzt (Stichwort: Empathie) und
geringe Distanz zwischen Forsehendem
und Erforschtem sucht, gibt es nach philo-
sophischer Auffassung zwei Grundannah-
men und entsprechend zwei Typen. Typ a
erachtet Bewusstsein als Ergebnis einer in-
ternen Verarbeitung der physikalischen
Welt, als hochst privates Wissen also, das
letztlich nur dem Subjekt selber zugang-
Iich ist. Typ b sieht Bewusstsein als dyna-
mischen Ausdruck einer allgemeinen Emp-
findung, .wie es sich anfuhlt, ein indivi-
dueller Organismus zu sein", Diese beiden
Grundannahmen bewirken in der Philoso-
phie (in bezug auf Menschen) hochst di-
vergierendeAnsichten. Nach Typ a ist z.B.

Schmerz eines Anderen nicht verstehbar,
nach Typ b kann er zumindest abgeschatzt
werden.

Wemelsfelder erachtet zur Erforschung
von Bewusstseinsfragen beim Tier die 3.-
Person-Perspektive als zu mechanistisch
bzw. reduktionistisch und entsprechend
inadaquat; die l.-Person-Perspektive vom
Typ a sieht sie als Extension der 3.-Per-
son-Perspektive und ebenfalls wenig er-
folgversprechend. Sie empfiehlt die sub-
jektivere und zugleich holistischere l.-Per-
son-Perspektive vom Typ b (Einflihlung).
Basierend auf der Annahme eines kollek-
tiven Erlebens und Empfindens, ist beob-
achtbares (Tier-) Verhalten der Spiegel in-
neren Erlebens, das im gezeigten Verhal-
ten quasi offentlich wird. So ist die Befind-
Iichkeit VOnTieren fur den Menschen nach-
vollziehbar und verstehbar( er). Als Beweis
fiir die Verstehbarkeit tierlicher Befindlich-
keit filhrte die Referentin Versuche an, in
denen Menschen mit hochst untersehied-
lichem Hintergrund - Schweinernaster,
Tierschutzer, Laien - die Befindliehkeit
(well-being) yon Schweinen auf Grund
ihres Verhaltens interpretieren mussten; die
Ubereinstimmung war trotz grosser Sub-
jektivitat der Testpersonen hoch-signifi-
kant.

12. Animal memory and animal welfare
(Michael Mendl, Univ. Bristol)
Hier ging es urn den Stellenwert, den das
Gedachtnis bzw. die Erinnerung in Bezug
auf Tierschutzprobleme hat; es war dies
praktisch der erste Vortrag, bei dem die
Verbindung von "cognition" und "animal
welfare" konkret wurde, und wo auch Hin-
weise zum Umgang mit dieser Verbindung
auftauchten. Experimentelle Ergebnisse
bei Ratten, die das Wiedererkennen yon
Individuen betrafen, dienten der Erlaute-
rung. Eine untersuchte Situation ist die
folgende: Innerartliche Aggressionen sind
bei Nagern haufig und problematisch,
wenn Versuchstiere nach einem Experi-
ment bzw. mehr oder weniger langer Ab-
wesenheit vom Heimkafig dahin zuruck-
kommen; .Ruckkehrer" werden von Ka-
figgenossen als Eindringling verkannt und
angegriffen, anstatt als Gruppenmitglied
erkannt und in Ruhe gelassen zu werden.
Worauf kommt es an bzw. was entsehei-
det uber die Kafigatmosphare (Krieg, Frie-
den)? Es gibt verschiedene Parameter fur
Gedachtnis und Wiedererkennung, die in
Frage kommen: Faktoren, die das Memo-
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rieren yon Sozialpartnem fordern bzw. stei-
gem oder hernmen (optisch, akustisch, 01-
faktorisch etc.); die Erinnerungstiefe und
Abrufbarkeit yon Gedachtnisinhalten
(Gute und Schnelligkeit des Wiedererken-
nens); die Erinnerungsdauer bzw. der Ver-
lauf yon Gedachtnisverlust (zunehmendes
Vergessen bzw. Nicht-Wiedererkennen);
die Kontextabhangigkeit derWiedererken-
nung (im Heimkafig ja, ausserhalb nein).
Es zeigt sich u.a., dass bereits harmlose

Eingriffe in das Sozialleben yon Ratten
(Handling durch Menschen oder 1S-minti-
tige Abwesenheit eines Sozialpartners) ein
signifikantes Versagen der Wiedererken-
nung eines Partners bewirken konnen. Sol-
che Ergebnisse mtissen nicht nur in der
Haltung yon Nutz- und Versuchstieren be-
rucksichtigt werden (Gruppenzusammen-
setzung und -stabilitat), Vielmehr muss
man sieh fragen, inwicweit aueh Gedacht-
nis bzw. Erinnerung den subjektiven emo-
tionalen Zustand oder Bewusstseinsstatus
mitsteuert. Kann allein die Erinnerung an
ein erlittenes Trauma das Befinden herab-
setzen? Kann dieAntizipation eines emeu-
ten Traumas auf Grund erinnerter Erfah-
rung bereits Stress und Angst auslosen?
Vorallem die letzte Frage hat dort Dring-

lichkeit, wo Versuchstiere wiederholt den-
selben Prozeduren ausgesetzt werden.
Emotional starke Erlebnisse (positive und
negative) werden tiefim Gedachtnis "ein-
gebrannt" und leicht bzw. schnell reakti-
viert, z.T. als implizites oder unbewusstes
Erinnern (deja vu). Stress- und Angstre-
aktionen erfolgen deshalb bereits in Situa-
tionen, die einer Ersterfahrung entfernt
ahnlich sind oder einzelne Ausloser oder
Verstarker enthalten. Bei der Gedachtnis-
bildung ist tibrigens die Amygdala wich-
tig, die Hirnregion, die auch in der Verar-
beitung und Weiterleitung emotionaler
Reize zentrale Wichtigkeit hat. Eine Rela-
tivierung und sehleehtere Abspeicherung
negativer Erfahrung kann dureh Ablen-
kung erreieht werden, indem zum experi-
mentell notwendigen (negativen) Reiz ein
konkurrierender Reiz gesetzt wird, der die
Aufmerksamkeit auf sich lenkt.

13. Are animals aware of others?
Implications from deception, empathy
and mimicry for animal consciousness
(Stan Kuczaj, Univ. Southern Mississippi)
Kuezaj referierte wie seinVorrednerTsehu-
din Erkenntnisse tiber Wale in Gefangen-
schaft. Nach ihm ist ein Mindestmass an
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Gewahr-Sein (awareness) bzw. kogniti-
ver Wahrnehmung die Voraussetzung fur
Bewusstsein. Selbst- Wahrnehmung
(Selbst-Bewusstsein) bezeiehnet er als
Voraussetzung fur die bewusste Wahr-
nehmung Dritter und die Differenzierung
zwischen sich und anderen. Ais weitere
Stufe der Hoherentwicklung schliesslich,
nennt er die Reflexion oder das Denken
uber andere. Als Beispiel und Beweis fur
die Existenz der hoheren Bewusstseins-
stufen bei Tieren dient z.B. folgendes
Verhalten yon Killerwalen: Diese fangen
und fressen Mowen; manchmal spiel en
sie aber nur und tun dann lediglich so,
wie wenn sie die Vogel fressen wollten.
Die unterschiedliche Motivation (Nah-
rungsbeschaffung, Spiel) konnen Beob-
aehter und natlirlich die Mowen seIber
am Fangverhalten ablesen, denn es un-
terscheidet sichje naeh Motivation. So-
wohl Tauschungsrnanover (tun, als ob),
als aueh Empathie (den Mowen das Spiel
und seine Ungefahrlichkeit signalisie-
ren) sind Indikatoren fur ein Bewusst-
sein Dritter und somit ein Rtickschluss
auf Selbstbewusstsein der Wale. Tau-
schung und Betrligereien (cheating) set-
zen planvolles Vorgehen in Bezug auf
Dritte voraus und somit hohere Bewusst-
seinsfunktionen. Dass die Wale auch
Mowen, artfremde Individuen, als
"others" betrachten, ist ein zusatzliches
Plus. Delphine tricksen oftmals auch ihre
menschlichen Trainer aus, man konnte
meinen, mit Bedacht und Freude. Be-
steht die Tauschung in der Ausntitzung
oder im Herbeifuhren eines Missver-
standnisses, so ist das eine starke Evi-
denz fur Selbst- und Fremd-Bewusst-
sein. Beispiele fur die Empathie der Del-
phine sind folgende: Verwaiste Jungtie-
re werden adoptiert; kranke und verletzte
Artgenossen werden an die Oberflache
gehoben, damit sie atmen konnen.
Dass Wale auf Grund ihrer "Hirnver-

haltnisse" ideal sind fur die Erforschung
tierlichen Bewusstseins und hoherer
kognitiver Funktionen, leuchtet unmit-
telbar ein. Dariiber, dass Wale yon der
Entwicklungsstufe her aquatische Pen-
dents zum Menschen darstellen und die-
sen womoglich in der Hirnleistung uber-
treffen, war man sich einig. Daruber,
dass man Delphine nicht in Gefangen-
schaft halten sollte - und sei es fur ex-
trem spannende Forschung - wurde nieht
diskutiert.

14.Awareness affected by mood; an
experimental approach in calves
submitted to environmental instability
(Alain Boissy, INRA - URH Centre de
Theix)
Hier ging es urn Kalber in der Landwirt-
schaft und urn Fragen zu chronischem
Stress. Die Versuchsanordnungen setzten
die Tiere stressreiehen und fragwtirdigen
Belastungen aus, was etwas Protest aus
dem Publikum ausloste. Die Ergebnisse
seien dennoch wiedergegeben. Isolations-
induzierter Stress und Belastungen, die
durch eine Instabilitat der Umwelt gesetzt
sind, losen Verhaltensanderungen aus, die
auf ein schlechtes Wohlbefinden schlies-
sen lassen: Apathie im ersten Fall (herab-
gesetztes Erkundungsverhalten, fehlende
Neugierde), Hyperaktivitat im zweiten
(dauemde Schreck- und Fluchtreaktionen).

15. Attentional shifts alter pain
perception in the chicken
(Michael Gentle, Roslin Institute, Edin-
burgh)
Kann eine schrnerzvolle Erfahrung durch
Ablenkung gemildert bzw. relativiert wer-
den (gering ere Schmerzempfindung,
schnellere Erholung)? Das Versuchsdesign
war auch da ein Greuel fur Tierschtitzer:
Arthritis- Versuche bzw. experimentelle
Gelenksentzundungen bei Huhnern, Ergeb-
nis: Ablenkung vom Schrnerz durch ande-
re Reize ist moglich und findet statt. Die
Haltungsumgebung (Batterie, bekannter
Stall, unbekannter Stall) beeinflusste das
Schrnerzverhalten deutlieh (fremder Stall,
weniger Schrnerzempfinden oder zumin-
dest weniger Schmerzsymptome). Huhner,
die kurz vor der Eiablage standen, lahmten
ebenfalls deutlich weniger, trotz real exi-
stierender Schrnerzen (die Motivation zur
Eiablage relativiert die Schrnerzen); Fiitte-
rung innerhalb derVersuchsdauerhatte eine
ahnlich positive Wirkung. Diese Tatsache
sollte dazu genutzt werden, sehrnerzhafte
tierexperimentelle Prozeduren in ihrer sub-
jektiv empfundenen Belastung zu reduzie-
ren. Andererseits mtissen in der Schrnerz-
forsehung bzw. Schmerzbeurteilung die
Rahmenbedingungen berUcksichtigt wer-
den; ein Tier kann objektiv Schrnerzen ha-
ben (Nozizeption), diese aber wenig "mer-
ken" und zeigen.

16. Anticipation and memory as criteria
for special welfare consideration
(Stephen Lea, Univ. Exeter)
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Eine Frage yon zentraler Bedeutung ist die,
weshalb die Betrachtung und Beurteilung
von Mensch und Tier so unterschiedlich
ausfallt, wenn es urn Wohlbefinden bzw.
Leiden geht. Fur Lea ist Anthropozentris-
mus der Hauptgrund; mindestens in Be-
zug auf. den Schutzgedanken sind Men-
schen Speziesisten, die Menschenschutz
vor Tierschutz stellen. Die innerartliche
Solidaritat (kin altruism) ist ein weiterer
Grund fur die moralische Abgrenzung von
Mensch und Tier. Die Gemeinsarnkeit ei-
ner menschlichen (verbalen) Sprache
schliesslich fordert nach Lea die Diskri-
minierung yon Tieren. Gemeinsame
Sprachkommunikation ermoglicht menta-
Ie Zeitreisen und vereinfacht und verbes-
sert gegenseitige Verstandigung; Sprach-
Barrieren dagegen erweisen sich immer
auch als Empathie-Barrieren.

Zum Thema Gedachtnis ging Lea die
verschiedenen Formen durch, die beim
Menschen unterschieden werden, und dis-
kutierte die Moglichkeit oder Wahrschein-
lichkeit, dass Tiere ebenfalls iiber die ein-
zelnen Gedachtnisformen verfugen: pro-
zedurales und deklaratives Gedachtnis;
Wiedererkennen (recognition) und Erin-
nem (recall); Kurz- und Langzeitgedacht-
nis; episodisches und semantisches Ge-
dachtnis. Die Forschungsergebnisse wei-
sen einheitlich daraufhin, dass Tiere samt-
liche Formen des menschlichen Gedacht-
nisses auch haben, dass folglich die Lei-
denskomponente durch Erinnerung bei
Tieren genauso existiert.

17. Knowledge exploitation and visual
perspective taking: from primates topigs
(Suzanne Held, Univ. Bristol)
Bereits 1974 hat Menzel fur Primaten das
.informedforager paradigma" formuliert,
wonach Tiere die Information Dritter bzw.
Fremdwissen auf Futtersuche fur sich sel-
ber nutzen konnen, 1990 haben Povinelli
et al. dieses Paradigma unter der Bezeich-
nung "guesser-knower paradigma" erwei-
tert: Schimpansen konnen unterscheiden,
ob ein potentieller Informant etwas weiss
oder nicht weiss; sie vermuten das Wissen
des Informanten nicht nur, sondem sind
sich dessen sicher (dank visueller Hinwei-
se, oder indem der Wissende sein Wissen
durch Zeigen aktiv weiterleitet). Neu WUl'-

den diese beiden Paradigmen an Schwei-
nen gepriift. Ergebnis: Das "informedfor-
ager paradigma" gilt auch fur Schweine.
Die Frage, ob der Nicht- Wisser beztiglich
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des Futterstandortes wie bei den Schim-
pansen weiss, dass sein Partner inforrniert
ist, oder ob er es lediglich vermutet, ist
noch nicht schltissig beantwortet.

18. Hooded crows are able to solve
transitive problem on the basis of
cognitive mechanisms
(Olga Lazareva, Univ. Moskau)
Diese Studie konnte zeigen, dass Krahen
in der Lage sind, transitive Relationen der
Art zu losen: if au band buc, then auc.
Aufgaben dieses Typs wurden den Vogeln
mit Farb- und Formsymbolen gestellt
(Wahltests mit Serien tiberlappender Paa-
re von Stimuli rnit je einer Farb- und einer
Forrnkomponente, sog. "non-verbal tran-
sitive tests"). Es scheint, dass die Tiere uber
einen kognitiven Mechanismus hoherer
Ordnung verfiigen, mit welchem sie sol-
che Transitionsaufgaben losen, wobei der
aktive Mechanismus noch unbekannt ist.

19.Domestic hens have declarative
representations
(Bjorn Forkman, Univ. Stockholm)
In der psychologischen Fachsprache wer-
den prozedurale und deklarative Reprasen-
tation mit "implizit" und "explizit" be-
zeichnet (siehe auch Lea, Referat 16). N ach
Forkman ist explizite Reprasentation (ge-
daukliches Tun) vermutlich eine Voraus-
setzung fur Bewusstsein. Seine Studie ging
mit Ftitterungsexperimenten der Frage
nach, ob Htihner tiber deklarative bzw. ex-
plizite Reprasentation verfugen, Die ver-
bli.iffende Antwort ist: Ja. Die einfache und
sympathische Schlussfolgerung des Refe-
renten: Huhner verdienen mehr Respekt.

20. Review of symposium and concluding
remarks
(Jan Duncan, Univ. Guelph)
Duncan als einer der weltweit raren Inha-
ber eines Lehrstuhls fur Tierschutz hatte
die Aufgabe, die Prasentationen der zwei
Tage zusarnmenzufassen, zu kommentie-
ren und einen Ausblick zu geben. Einlei-
tend stellte er fest, dass die Tagung einige
Konfusion ans Licht gebracht habe, die z.T.
auch nach der Tagung weiterbesteht: se-
mantische Konfusion, methodologische
Konfusion, ethische Konfusion. Bezug
nehmend auf den Tierschutzaspekt der Ta-
gung und auf das Referat yon Dawkins,
wiederholte Duncan sodann die Gefahr der
Verwechslung bzw. die schwierige Unter-
scheidung von Kognition und Bewusstsein.

Daraus leitete er die erste Frage ab, die nach
wie vor offen ist bzw. unterschiedlich be-
antwortet wird, deren Beantwortung fiir
den Tierschutz aber massgeblich ist: Ist
Bewusstsein evolutiv fruh oder spat ent-
standen, ist es universell vorhanden oder
eine exklusive Eigenschaft hochst evoluier-
ter Spezies? Die zweite eminent wichtige
Frage, die nach Duncan zu beantworten
bleibt: Wo auf der phylogenetischen Skala
zwischen Einzellem und hoheren Prima-
ten ist der Strich zu ziehen, oberhalb dem,
basierend auf Kognition und Bewusstsein,
wenig (ethischer) Spielraum fur Eingriffe
an Tieren besteht? Duncan zitierte zuerst
Tom Regans diesbezugliche Empfehlung
(man kann den Strich irgendwo ziehen,
aber bitte mit Bleistift, d.h. korrigierbar)
und gab danach seinen eigenen Rat ab: Man
muss den Strich in den Sand zeichnen, zwei
Stunden vor Flut. Darnit meinte er, Flexi-
bilitat und Bereitschaft seien gefragt, den
ominosen Strich bei neuer Erkenntnis kurz-
fristig nach "unten" zu verschieben. Frage
Nr. 3lautete: Wo im Tierreich beginnt Emp-
findungsfahigkeit (sentience)? Duncans
eigene Antwort war, in diesem Punkt sei
noch sehr viel Forschung notig. Er brachte
in diesem Zusarnmenhang auch die offene
Frage auf, ob hohere kognitive Fahigkei-
ten wie Gedachtnis, Antizipation etc. iiber-
haupt notig seien, urn Leiden bzw. Leidens-
fahigkeit anzunehrnen; ohne kognitive Ver-
arbeitungsmoglichkeiten konne Leiden
u.U. schlimmer ausfallen als mit. Die vier-
te und letzte Frage hiess: "What about
pleasure?" Duncan gab damit zu beden-
ken, dass Schmerz, Leid und Lust bzw.
Freude (negative und positive Empfindun-
gen) miteinander verhangt sind. Tierverhal-
ten konne teilweise yon der Lust diktiert
(motiviert) sein und weniger yon einem
existentiellen Bedarf oder Defizit (need).
Beispielsweise mtisse erwogen werden,
dass das Sandbaden yon Htihnem u.U. der
reinen Lust dienen konnte,

Zum Schluss nannte Duncan eine Ge-
fahr, die sich bei der Betrachtung und Be-
urteilung von Tieren mit der empathischen
,,1. Person Perspektive, Typ b'' nach
Wemelsfelder ergibt: Es konnte sein, dass
zwar alle menschlichen Betrachter uber-
einstimmend zum selben Ergebnis gelan-
gen und Tierverhalten und das zugrunde
liegende Wohlbefinden gleich cinschatzen,
dass diese Einschatzung aber schlicht
falsch ist.

em
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Forschung zum Wohl von Tier und Mensch
Mehrjahresbericht BVET 1996-1999

Bundesamt fur Veterinarwesen, BVET (Hrsg.)
168 Seiten, A4, Zu beziehen bei: BVET, Schwarzenburgstrasse 161, CH-3003 Bern

In regelmassigen Abstanden berichtet das
BVET tiber seine Forschungsaktivitaten.
Sie umfassen die Bereiche Tiergesundheit
(8 '304), Tierschutz (4 '055), Artenschutz
(368), Alternativmethoden (1 '685) und
Allgemeines (852), in Klammern sind die
yon 1996-1999 gemachten Aufwendungen
in SFr. 1.000 wiedergegeben.

Tierschutz:
Der Bereich Tierschutz zahlt zu den zen-
tralen Forschungsthemen des Bundesamts
fur Veterinarwesen (BVET). 1m For-
schungsbericht der Jahre 1996-1999 wer-
den die abgeschlossenen Projekte vorge-
stellt und tiber deren Bedeutung informiert.
Am Zentrum fur tiergerechte Haltung,
Wiederkauer und Schweine, in CH-8356
Tanikon konzentrierte sich die Forschung
in erster Linie auf die Beurteilung der Tier-
gerechtheit yon Haltungssystemen und die
Verbesserung der Haltungsbedingungen
durch Stalleinrichtungen bzw. Umge-
bungsfaktoren. Da die Schweinehaltung
im Versuchstierbereich eine immer gros-
sere Bedeutung gewinnt, sind diese Vor-
haben hier etwas ausfuhrlicher dargestellt.

Die Forschungsschwerpunkte am Zen-
trum fur tiergerechte Haltung, Gefltigel
und Kaninchen, in CH-3052 Zollikofen
lagen auf Abweichungen vom Normalver-
halten wie dem Federpicken oder den ge-
genseitigen Aggressionen und Verletzun-
gen in Mastgruppen verschiedener Tier-
arten sowie dem Einfluss der Zucht auf
Fehlentwicklungen in Korperbau und Ver-
halten. Vor allem die Ergebnisse dieses
Zentrums (Kaninchen und Htihner) kon-
nen auch fur die Beurteilung yon Ver-
suchstierhaltungen herangezogen werden.

Rinderhaltung:
Ein Laufhof wirkt sich positiv auf Gesund-
heit und Wohlbefinden yon Kuhen aus,
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wobei die erweiterte Bewegungsflache
und wechselnde Aussenklimabedingungen
massgeblich dazu beitragen. Das schwei-
zerische Tierhaltungsprogramm "RAUS"
(Re.gelrnassi ger Ausl auf im Freien)
schreibt wahrend der Vegetationsperiode
taglich Weide und im Winterhalbjahr an
13 Tagen pro Monat Auslauf in einem
Laufhof vor. Eine Studie an Mi1chvieh in
Anbindestallen ergab, dass die Einhaltung
des RAUS-Programmes in der Vegetati-
onszeit zu einer deutlichen Abnahme in
Haufigkeit und Schweregrad von Sprung-
gelenkschaden fiihrte.

Die Ergebnisse einer Studie zur Liege-
platzqualitat bei Kuhen im Boxenlaufstall
zeigten, dass Strohmatratzen gegeniiber
loser Einstreu und weiche Gummimatten
gegentiber herkommlichen, harten Gum-
mimatten in Bezug auf Verhalten und
Gliedmassenverletzungen der Tiere deut-
lich besser abschneiden.

SchweinehaItung:
In der EU hat die Freilandhaltung von
Schweinen in den letzten Jahren an Be-
deutung gewonnen, weil diese Haltungs-
form geringer Investitionen bedarf und
sich gut in die Fruchtfolge integrieren
lasst, Eine Untersuchung sollte zeigen, ob
dies auch unter schweizerischen Bedin-
gungen eine geeignete Alternative zur
Stallhaltung darstellt. Es wurden ein 10-
20% hoherer Futterverbrauch und ein
grosserer Arbeitsaufwand sowie ein Fla-
chenbedarf von 2 Aren pro Mastschwein
ermittelt. Die Studie belegt, dass die Frei-
landhaltung von Schweinen praktikabel,
tiergerecht und wirtschaftlich ist, wenn
bestimmte Rahmenbedingungen erfullt
werden. Wichtigste Faktoren sind Witte-
rungsschutz fiir die Tiere (Hutten mit Ein-
streu im Winter, Schattenplatze und Suh-
len im Sommer), geeignete Standortbedin-

gungen und wechselnde Parzellenstruktu-
rierung als okologische Massnahmen,
richtiges Management und motiviertes
Betreuungspersonal.

Eine andere Studie befasste sich mit
den Verletzungen an der Schleirnhaut des
Atmungssystems infolge Schadstoffein-
wirkung. Das verwendete Messverfahren
erwies sich als geeignet, urn derartige Epi-
thelschaden zu erfassen. Ein Vergleich
zwischen zwei Kalt- und zwei Warmstall-
systemen zeigte, dass die individuellen
Schaden unabhangig yon der Haltung be-
trachtlich variierten. In einer anderen ver-
gleichenden Studie zwischen Kalt- und
Warmstallen wurden anhand des Verhal-
tens und der Vokalisationen Temperatur-
grenzen fur eine tiergerechte Schweine-
haltung bestimmt. Besonders interessant
an der Studie ist, dass Lautausserungen
als geeignete Indikatoren fur Wohlbefin-
den bzw. Leiden bestatigt werden konn-
ten.

Kaninchenhaltung:
Fiir die Kaninchenhaltung wurde ein ei-
genes Kompetenzzentrum eingerichtet
(Projekt: L. Bigler, Kompetenzzentrum fur
Kaninchen).

In Gruppen mannlicher Mastkaninchen
finden nach Eintritt der Geschlechtsreife
aggressive Auseinandersetzungen statt, die
oft zu schwerwiegenden Verletzungen fiih-
ren. In Zollikofen wurde daher der Ein-
fluss des Lichts auf die Geschlechtsent-
wicklung, das Verhalten und die Verlet-
zungen in 16 Mastgruppen untersucht. Bei
langerer Lichtdauer waren die Tiere akti-
ver und bei grosserer Helligkeit (Luxzahl)
stieg der Testosterongehalt. Doch weder
die Beleuchtungsdauer noch die Lichtin-
tensitat bewirkten eine markante Reduk-
tion in Haufigkeit und Schweregrad der
Verletzungen.
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Hiihnerhaltung:
Zwei Studien waren der Entstehung von
Federpicken bei Hilhnem gewidmet. Die
erste Untersuchung zeigte deutlich, dass
Federpicken dem Funktionskreis Nah-
rungs such- und Erkundungsverhalten zu-
zuordncn ist. Durch uneingeschrankten
Zugang zu einem geeigneten Substrat ab
dem ersten Lebenstag konnte die Verhal-
tensstorung verhindert werden. Physiolo-
gische Daten belegten eine positive Kor-
relation zwischen dem Auftreten von Fe-
derpicken und einer erhohten Stressbela-
stung.
Die epidemiologische Auswertung einer

gesamtschweizerischen, reprasentativen
Umfrage ergab, dass es sich beim Feder-
picken urn ein verbreitetes Phanomen in
der Aufzucht handelt. Das Risiko der Ent-
stehung ist geringer, wenn die Ktiken be-
reits in den ersten vier Lebenswochen
Zugang zu Sitzstangen haben und eine
geringere Besatzdichte im Stall herrscht.
In der Untersuchung fiel auf, dass Tiere,
die in Volierensystemen aufgezogen wer-
den, in den ersten zwei Wochen oft kei-
nen Zugang zu Einstreu haben. In einer
weiteren Projektphase solI nun untersucht
werden, wie sich der fruhe Kontakt zu Ein-
streu auf die Entwicklung yon Federpik-
ken auswirkt. Ziel ist es letztlich, klare
Empfehlungen fur die Praxis zu formulie-
ren.

Truthiihner:
Schwerpunktmassig konzentrierte sich die
Forschung anMasttruthtihnern in den ver-
gangenen Jahren auf zuchtbedingte Ver-
knocherungsstorungen an den Beinen, die
sogenannte tibiale Dyschondroplasie
(TD). Die Foige sind Knochendeforma-
tionen, welche die Tiere in ihrem Verhal-
ten, vor allem der Fortbewegung, stark
einschranken, Ziel der Forschungsprojekte
war, diese Beinschaden nachzuweisen und
die Tierschutzrelevanz zu beurteilen. Eine
erste Studie belegte, dass die ubermassi-
ge Zunahme der Brustmuskulatur bei mo-
dernen Masthybriden zu einer Verlagerung
des Korperschwerpunktes und darnit zu
einer grossen Belastung fur die Beine
flihrt. Zusammen mit der genetischen Ver-
anlagung fur TD resultieren schwerwie-
gende Beinschaden, die Schmerzen und
Leiden verursachen. Aufgrund von Folge-
studien kann praktisch ausgeschlossen
werden, dass eine Optimierung der Hal-
tungsbedingungen oder eine angepasste
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Fiilterung die Beinschaden zu reduzieren
vermag. Eine effektive Verbesserung lasst
sich folglich nur uber die Zucht erreichen.
Neben Leistungsparametern sind daher
vermehrt auch physiologische und etho-
logische Parameter als Zuchtkriterien zu
berticksichtigen.

Alternativmethoden:
Die Forderung der Erforschung von AI-
ternativmethoden wickelt das BVET uber-
wiegend iiber die Stiftung Forschung 3R
ab (sieheALTEX 212000,Seite 93), es be-
teiligt sich mit 50% an den Kosten, die
Industrie ubernimmt die anderen 50%.
Ausserhalb dieser Forderung yonAlter-

nativmethoden wurden weitere Projekte
im Sinne eines echten Ersatzes yon Tier-
versuchen im Bereich Tiergesundheit ge-
fordert, Im Einzelnen sind dies:
~ Sonja Knotig und Artur Sommerfeld,
Institut fur Viruskrankheiten und Immun-
prophylaxe, CH-3147 Mittelhausem: Eta-
blierung yon in vitro Methoden zur Viru-
lenzbestimmung yon KSPV-Stammen als
Alternative zum Tierversuch. Mit diesem
Projekt wurde gefunden, dass sich die ver-
schiedenen Schweinepest Virus-Stamme
auch in vitro bestimmen lassen. Es wird
die Infektion von MonozytenIMakropha-
gen als Modell fur die Immunpathogene-
se verwendet.
~ Andrea Vogtlin, Lukas Bruckner und
Hans-Peter Ottiger, Institut fur Virus-
krankheiten und Immunprophylaxe, CH-
3147 Mittelhausern: Qualitatskontrolle
yon immunbiologischen Erzeugnissen:
Fremdvirusprtifung mittels PCR zur Er-
fassung Aviarer Herpes Viren (Infektiose
Laryngotracheitis, ILTV). Diese Arbeit
steht im Rahmen eines tibergeordneten
Projektes, dessen Ziel es ist, herkornmli-
che Methoden der Fremdvirusprtifung (in
Tierversuchen) durch geeignete Alterna-
tiven zu ersetzen. Das Institut fur Virus-
krankheiten und Immunprophylaxe ist nun
in der Lage, ohne Tierversuche die Viren
der ILTV mit Hilfe einer PCR in Geflu-
gelimpfstoffen nachzuweisen.

Zwei Forschungsvorhaben im Sinne des
Refinement wurden in den besprochenen
3 Jahren ebenfalls ausserhalb der Stiftung
Forschung 3R im Bereich Tierschutz fi-
nanziert:
~ Aurelia Zimmermann und Markus
Stauffacher, Institut fur Nutztierwissen-
schaften, Physiologie und Tierhaltung,

ETH Zurich, CH-8603 Scbwerzenbach:
Tierschutzorientierte Untersuchungen zur
Standardhaltung yon Laborratten. Die Er-
fassung yon Stresspararnetern zeigte, dass
sich in den ersten 10 Lebenswochen die
Standardhaltung nicht als chronische Be-
lastung darstellt. Weil jcdoch eine unge-
reicherte Umgebung (sozial und raumlich)
die Auspragung rattentypischen Verhal-
tens begtinstigt bzw. erst ermoglicht, nicht
aber zu grosseren interindividuellen Va-
riabilitaten bei Standardpararnetern fuhrt,
steht diesem Refinement nichts entgegen.
~ Matthias Dtirrschlag 2.3, Markus Stauf-
facher 1.2, Dietrich von Holst 3, Peter E.
Thomann 2, 'Institut fur Nutztierwissen-
schaften, Physiologie und Tierhaltung,
ETH Zurich, CH-8603 Schwerzenbach,
Tnstitut fur Labortierkunde, Veterinarme-
dizinische Fakultat, Universitat ZUrich,
CH-8057 Zurich, 3Lehrstuhl fur Tierphy-
siologie, Universitat Bayreuth: Ethologi-
sche Bewertung der Haltung yon Labor-
mausen,

Indirekt kommen aber auch weitere For-
schungsprojekte im Bereich Tierschutz
einer artgerechteren Versuchstierhaltung
zugute, da auch diese Tiere (leider) immer
noch zuVersuchszwecken verwendet wer-
den. Dabei geht es urn die schon beschrie-
benen Projekte zur Schweine- und Geflii-
gelhaltung, ein Projekt zur Katzenhaltung
und ein Projekt zur Wachtelhaltung.
Die Broschtire endet mit einer Ubersicht

uber die laufenden Projekte. Auch hier fin-
den sich mehrere 3R relevante Projekte
ausserhalb der eigentlichen Forderung yon
Alternativmethoden uber die Stiftung For-
schung 3R:

1mBereich Tiergesundheit:
~ R. Timgren, Lukas Bruckner und Hans-
Peter Ottiger, Institut fur Viruskrankhei-
ten und Immunprophylaxe, CH-3147 Mit-
telhausern: Qualitatskontrolle yon immun-
biologischen Erzeugnissen: Fremdvirus-
prufung mittels Polymerasekettenreaktion
(PCR) zur Erfassung Infektioser Bursitis
Viren (IBV) in Gefltigelimpfstoffen. Wie
schon die ILTV soli auch der Nachweis
von IBV ktinftig ohne Tierversuche mit
Hilfe der PCR durchgeftihrt werden.

1mBereich Tierschutz:
~ Hanno Wiirbel und Markus Stauffacher,
Institut fiir Nutztierwissenschaften, Phy-
siologie und Tierhaltung, ETH Zurich,

151



_B_U_CH_B_E_S_PRE__ C_H_U_NG_E_N ~~ _

~c"~,

CH-8603 Schwerzenbach: Kornpetenz-
zentrum Labortierhaltung. In Schwerzen-
bach wird ein Kompetenzzentrum fur die
Labortierhaltung (Schwerpunkt Ratte und
Maus) aufgebaut. Die Aufgaben umfassen
insbesondere die tierschutzrelevante For-
schung an diesen Tierarten, die Anregung
yon Forschungsprojekten und die Zusam-
menarbeit mit Hochschulinstituten, der
Industrie und Tierschutzorganisationen,
Beratungs- und Gutachtertatigkeit und
Nachwuchsforderung auf diesem Gebiet.
~ N. Schrijver Olie, Hanno Wlirbel und
Markus Stauffacher, Institut flir Nutztier-

wissenschaften, Physiologie und Tierhal-
tung, ETH Zlirich, CH-8603 Schwerzen-
bach: Behavioural and cognitive disorders
in rats: effects of social isolation and
deprivation of environmental stimulation.
Vor allem hinter Hygienebarrieren gehal-
tene Ratten zeigen oftmals keine normale
Entwicklung der kognitiven Fahigkeiten.
In dies em Projekt sollen diese Einfliisse
auf die Entwicklung der Ratte gezeigt wer-
den und zu einem besseren Verstandnis der
Entwicklung der kognitiven Fahigkeiten
und deren Beeinflussung durch die Um-
welt flihren.

~ Schmid, CH-7525 S-Chanf: Entwick-
lung einer artgernassen Wachtelhaltung.
Wahrend in der Schweiz die Kafighaltung
yon Legehennen nicht mehr erlaubt ist
(seit 1991), durfen Wachteln gemass der
Richtlinien des BVET weiterhin in dieser
reizarmen Umgebung gehalten werden.
Nestplatzwahl, Staubbaden und Nah-
rungssuchverhalten sind weitgehend ein-
geschrankt, wenn nicht gar unmoglich,
Ziel dieses Projekts ist es, Gehegeproto-
typen fur Zucht- und Legewachteln zur
Praxisreife zu bringen.
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Struktur und Instrumente des Tierschutzrechts
Tanja Gehrig
Schulthess Polygraphischer Verlag AG Zlirich, Serie Zlircher Studien zum offentlichen Recht 128, 1999
312 Seiten, CHF 69,-, ISBN 3 7255 3908 1

.Mochten Sie lieber gestorben sein oder
noch eine Zeit leben als ein gesundes Tier?
Und als welches?" Mit diesem sarkasti-
schen Zitat yon Max Frisch aus dem Jahr
1966 eroffnet Tanja Gehrig ihre Disserta-
tion uber Struktur und Instrumente des
Tierschutzrechts. Wer yon uns wiirde wohl
antworten, class er geme als Luchs in ei-
nem Gehege mit 20 m' Flache leben moch-
te, oder als Schwein in einer Bucht mit
Teil- oder Vollspaltenboden mit 0,65 m2

Bodenflache ohne Auslauf?
Dem Tierschutzrecht, so Tanja Gehrig,

komme die Aufgabe zu, zwischen den sich
widerstrebenden Interessen einen Aus-
gleich zu finden und die berechtigten In-
teressen der Tiere zu wahren. Dabei kame
man nicht urnhin, standig tiber grundsatz-
liche Fragen nachzudenken. Was bedeu-
tet die .Wurde des Tieres" eigentlich? Was
sind seine .natnrlichen" Lebensbedingun-
gen? Wie weit geht der Anspruch der Tie-
re auf Unversehrtheit und Wohlbefinden,
ist er dem Wandel der Zeit unterworfen
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und findet er seinen Niederschlag in der
entsprechenden Gesetzgebung? Es sei sehr
schwierig, dariiber einen Konsens zu fin-
den, denn die Menschen wlirden Tiere in
sehr unterschiedlicher Weise schatzen.
Doch habe sich das Schweizer Yolk vor
etwa 25 Jahren mit uberwaltigender Mehr-
heit fur einen Verfassungsartikel zum
Schutz der Tiere ausgesprochen. Seither
wlirde jedoch sowohl eine zu hohe Rege-
lungsintensitat moniert, gleichzeitig aber
auch auf Regelungsllicken und viel zu of-
fene Formulierungen hingewiesen.

Gleich zu Beginn des Buches legt Tan-
ja Gehrig dar, was unter Tierschutz zu ver-
stehen sei und welche Theorien dazu be-
stehen. Darauf wird die Struktur des gel-
tenden Tierschutzrechts analysiert. Dabei
zeigt sich die Schwierigkeit, die Zustan-
digkeit des Gesetz- yon derjenigen des
Verordnungsgebers sinnvoll abzugrenzen.
Des weiteren weist die Autorin anhand
konkreter Beispiele nach, we1che Normen
zu unbestimmt formuliert sind. Unter die

Lupe genommen werden auch die Richt-
linien des Bundesamtes fur Veterinarwe-
sen (BVET).

In einem weiteren Teil werden - dem
Trend zur Deregulierung folgend - ver-
schiedene Beispiele privater Selbstregu-
lierung aufgezeigt und kritisch kommen-
tiert. Es wird auch der Versuch unternom-
men, .mormvertretende" Vereinbarungen
zwischen dem Staat und Privaten anstelle
staatlicher Vorschriften zu beurteilen.
Auch alternative Steuerungsinstrumente
wie z.B. Subventionen oder verhaltenslen-
kende Informationen werden kritisch ge-
wtirdigt. Tanja Gehrig kritisiert jedoch,
dass eine konkrete Forschungsforderung
nur im Bereich der Alternativmethoden zu
Tierversuchen zu finden sei. Angesichts
der grossen Missstande in anderen Berei-
chen (Haltung, Transport, Schlachtung)
ware es erstrebenswert, den Bund zu ei-
ner umfassenden Forschung im Tierschutz
zu verpflichten.
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Mensch und Tier
Franz Kromka
Ausfuhrungen zum besseren Verstandnis, Anregungen zum Naehdenken
Bergisch Gladbach: BLT Verlagsgruppe LUbke GmbH & Co. KG, 2000, 126 Seiten. DM 12.90, ISBN 3-404-03036-3

Die "edlen Wilden" hat es nie gegeben,
weder bei den steinzeitlichen Jagern, noch
bei den sogenannten Naturvolkern, "Nieht
okologische Umsichtigkeit, sondern kurz-
sichtiges Ntitzlichkeitsstreben bestimm-
ten frtihzeitig das Verhaltnis des Men-
schen zur Tierwelt." Mit dieser etwas pro-
vokativen These fuhrt der Autor seine
Leserinnen und Leser im ersten Kapitel
in die Thematik ein. Er halt es sogar fur
gesiehert, dass nieht eine Naturkatastro-
phe, sondern allein der Mensch Ursache
fur das grosse Artensterben am Ende der
letzten Eiszeit gewesen sci. Genauere
Ausfuhrungen dazu bleibt er uns in dem
Buch allerdings schuldig. So mtissen wir,
bei unseren sehr bruchstiickhaften Kennt-
nissen vorgeschichtlicher Vorgange, hin-
ter diese Aussage wohl ein Fragezeiehen
setzen.

Kromka ist Professor fur Land-, Agrar-
und Entwieklungssoziologie an der Uni-
versitat Hohenheim. Ein Schwerpunkt
seines Forschens ist die Frage, welche Po-
sition der Mensch in der ihn umgeben-
den Welt einnehmen soll. Zu dieser Um-
welt gehoren auch die Tiere, ihnen und
unserem Umgang mit ihnen widmet er ei-
nen Teil seines Naehdenkens.

Geschichtlich orientiert er sich an den
bisherigen Untersuchungen yon Tierethi-
kern und Philosophen, die den modernen,
teils vollig enthemmten Umgang mit dem
Tier, auf Descartes und seine "rationali-
stische Lehre" zuruckfuhren. Vor Des-
cartes habe man das Tier grundsatzlich als
beseeltes Wesen wahrgenommen, auch
wenn es yon den Romern rechtlich als
"Sache" eingestuft wurde. Erst Descar-
tes habe es zu einem geist- und seelenlo-
sen Apparat, zu einer Maschine herabge-
stuft, wenn auch noch nicht ganz so radi-
kal wie einige seiner Schuler. Kromka
verweist dazu auf eine interessante Brief-
stelle, wo Descartes schreibt: .Es ist nicht
zu beweisen, dass das Denken bei Tieren
tiberhaupt nicht vorkommt, denn der
menschliche Geist vermag das Herz der
Tiere nicht zu erforschen." Das hinderte
seine Nachfolger jedoch nicht, seine The-
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sen zu radikalisieren und sie konsequent
anzuwenden mit allen verhangnisvollen
Auswirkungen. Sie begegnen uns heute
in der .znodemeu Nutztierhaltung" und
in der biomedizinischen Forschung, .wel-
che im Tierkorper vornehmlich eine or-
ganische Grossbaustelle oder Metzgerwa-
re fur die Befriedigung einer Uberaus hy-
briden Neugier sieht",lso der Autor.

Doch es gab bekanntlich auch Gegen-
stromungen, Kromka verweist auf die
Mitleidsethik der Philosophen Jeremy
Bentham in England und Arthur Schopen-
hauer in Deutschland. Sie trugen namhaft
dazu bei, dass im Laufe des 19. Jahrhun-
derts die ersten Tierschutzvereine gegrun-
det wurden. 1821 trat in England nach lan-
gen Kampfen auch das erste Tierschutz-
gesetz in Kraft, andere Lander folgten
wahrend des spaten 19. und des 20. Jahr-
hunderts.

Diese historisch gewachsenen, unter-
schiedlichen Auffassungen widerspiegeln
sich auch im Meinungsstreit der Gegen-
wart, womit sich der Autor im Uberwie-
genden Teil seines Buches beschaftigt. Er
bemuht sich dabei keineswegs urn Objek-
tivitat, sondem greift engagiert in die Dis-
kussion ein und beleuchtet alle Themen
aus seiner personlichen Position. Damit
erhalt seine Darstellung etwas WillkUrli-
ches. Leserinnen und Leser, vor allem
Neulinge, die sich in die Materie einar-
beiten mochten, erfahren zwar viel Wis-
senswertes, aber es wird ihnen nicht in
Form eines neutralen Berichtes, sondern
bereits fertig etikettiert vorgesetzt. Das
lasst sich an zwei Kapiteln besonders
deutlich aufzeigen, an denjenigen uber die
Tierrechtsbewegung und Uber die Gen-
technik.

Mit den Tierrechtlem, das verrat schon
der Titel: .Jdeolcgisiertes Miteinander:
Das Tier als Idol", liegt Krornka offen-
sichtlich im Streit, er halt sie fur weltfrem-
de Ideologen, die mit ihrem Radikalismus
letztlich niehts ausrichten. "Sie wollen ei-
nen dauerhaften und verbindlichen Frie-
den unter den Geschopfen und dafUr
kampfen sie - nicht selten im wahrsten

Sinne des Wortes", schreibt er. Vermut-
lich richtet sich diese Sehelte gegen Tier-
schutzgruppierungen, die missionarisch,
laut und mitunter auch rude auftreten.
Kromka argert sich aber nicht nur uber
die Aktivisten, sondern auch Uber ihre
Vordenker und bezichtigt sie allesamt um-
sturzlerischer Absichten. .Beim kompro-
misslosen Tierschutz scheint haufig nieht
das wirkliche Tier im Mittelpunkt zu ste-
hen. Der mit viel Ideologie untermauerte
Kampf fur die Rechte der Tiere dient nicht
selten eher dem Bestreben die Gesell-
schaft umzugestalten, als dem eigentli-
chen Tierschutz." - Eine verspatete APO
(Ausserparlamentarische Opposition) un-
ter dem harmlosen Schild des Tierschut-
zes? Dass es unter den "Tierrechtlern"
ernstzunehmende Denker gibt, wird aus
seinen Darstellungen weniger deutlich. Er
zitiert zwar einige ihrer Thesen, insbeson-
dere diejenigen des australischen Philo-
sophen Peter Singer, welcher fordert, alle
Lebewesen mit Interessen, also mit men-
schenahnlicher Empfindungsfahigkeit
seien in die moralische Rechtsgemein-
schaft aufzunehmen. Diese Ausdehnung
des Gleichheitsgrundsatzes auf die Tiere
scheint Kromka Ubertrieben. Keinesfalls
durfe er ins forma1e Recht aufgenommen
werden, denn damit wtirde nur eine he il-
lose Verwirrung gestiftet und letzlich ent-
stun den noch mehr unlosbare Probleme,
meint er.

Ganz anders das Kapitel uber die Gen-
technik. Man liest es mit Erstaunen. Es
erinnert gerade hier in der Schweiz an den
fatalen Abstimmungskampf urn die Gen-
Schutz-Initiative im Jahr 1998. Alles was
damals in propagandistischer Weise zu-
gunsten der neuen Techniken angeftihrt
wurde, wird uns yon Kromka nochmals
aufgetischt. Zunachst werden Bedenken
in den Wind gestreut, dass es sich bei gen-
technischen Eingriffen urn etwas ande-
res als urn eine innovative Fortsetzung
bisheriger Zuehtbemiihungen handeln
konnte, Dann werden die Hoffnungen auf
neue therapeutische Verfahren mit trans-
genen Tieren geschtirt, beispielsweise mit

153



_B_U_C_H_B_E_SP_RE_C_H_U_N_G_E_N_I_M_E_IN_U_N_G_E_N_U_N_D_K_O_M_M_E_N_T_:A_R_E ~~~ __

c'~,

dem Schaf, "das mit einem funktionie-
renden Fremdgen Proteine ausscheidet,
die cines Tages zur Behandlung der zy-
stischen Fibrose fUhren konnten", Der
Herstellung transgener Tiere werden auch
im Bereich der Landwirtschaft keine Be-
den ken entgegengesetzt, im Gegenteil.
Kromka argumentiert ganz im Stil der
Gentechnologen: "Weil die Weltbevolke-
rung immer noch stark zunimmt, ist es
gewiss wtinschenswert, auch mit Hilfe
gentechnologischer Verfahren die Pro-
duktion tierischer Nahrungsmittel zu stei-
gem." Das ist doch ein erstaunliches Ar-
gument fur einen Mann, der in andem
Abschnitten seines Buches der vegetari-
schen Emahrungsweise durchaus Ver-
ntinftiges abgewinnen kann, und der als
Agrarwissenschaftler auch weiss, wel-
cher Art die gentechnischen Experimen-
te sind, die man mit Nutztieren bisher
angestellt hat; Eingriffe, die weit uber das
hinausgehen, was man mit "konventio-
nellen" Zuchtmethoden bereits an Ge-
sundheitsschaden angerichtet hat. Die
okonomisch orientierte Rticksichtslosig-
keit den Lebewesen gegentiber, die der
landwirtschaftlichen Produktionssteige-

rung vielfach zugrunde liegen, emporen
ihn ansonsten durchaus. Er nennt die
Massentierhaltung "quantitative Tierqua-
lerei". - Nur, seltsam, wenn dieselben
Zuchtziele nun mit gentechnischen Me-
thoden fortgesetzt werden sollen, findet
er keine kritischen Worte.

Doch damit nicht genug. Kromka sieht
auch keine tierschutzrelevanten Proble-
me bei der Xenotransplantation. Die Vor-
stellung, dass hinter jedem Krankenhaus
einmal eine Schweinefarm mit massge-
ztichteten, transgenen Tieren stehen konn-
te, stort ihn nicht. Obwohl er sicherlich
weiss, unter was fur sterilen Haltungsbe-
dingungen die Spendertiere dort dahin-
vegetieren mussten, lobt er diese mogli-
che Entwicklung als neue zukunftstrach-
tige Erwerbsquelle fur Landwirte.

Kritikern und misstrauischen Beobach-
tern der neuen Forschungseuphorie ge-
steht er zwar zu, dass die Anwendung der
Gentechnologie einer verantwortungsvol-
len Guterabwagung unterzogen werden
musse, Vernunftigerweise sollte aufgrund
weitgehend akzeptierter Regeln entschie-
den werden, meint er. Er zahlt einige die-
ser Regeln auf, verwirft die wirklich grif-

figen aber sofort wieder.
Man kann sich aufgrund seiner Ausfiih-

rungen fragen, weshalb Kromka bei der
Behandlung dieses Themas uber aile Tier-
schutz-relevanten Aspekte hinwegsieht?
Schliesslich bekennt er sich zur Ethik
Albert Schweitzers und halt dessen Leh-
re yon der .Ehrfurcht vor dem Leben" fur
eine richtungsweisende Maxime im Um-
gang mit Tieren. Er unternimmt sogar den
Versuch, sie in praktische Handlungsan-
weisungen umzusetzen. Ist es Rucksicht
auf die Kollegen innerhalb der Universi-
tat, die ihn davon abhalt, kritisch zu ur-
teilen? - Vielleicht gibt ein Satz am
Schluss dieses Kapitels darauf eine Ant-
wort. Er schreibt: "Wenn die Bio- und
Gentechnologen vom Wert ihrer For-
schungen tiberzeugt sind, dann mussen
sie sowie die potentiellen Anwender ih-
rer Ergebnisse - gewohnlich die Landwir-
te - die Offentlichkeit aufklaren und Vor-
urteile abbauen helfen." - Eben! Das
heisst im Klartext: .Redet doch selber!"
Und: "Was soli ich mich fur Euch in die
Nesseln setzen," heisst es vielleicht auch
noch?
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Susi GolI:

Die verottentllchte Geheimniskramerei
Schweiz: Tierversuchsstatistik 1999

Ende Juni hat das Bundesamt fur Veteri-
narwesen (BVET) die Zahlen uber die
Tierversuche 1999 veroffentlicht. Das
Dokument umfasst im Internet uber 20
Seiten in Form yon Texten und Tabellen
zu den verschiedensten Aspekten.

Wer sich durchackert, erfahrt eine gan-
ze Menge und stellt am Ende fest, dass
es eigentlich doch nur Allgemeinplatze
sind, die ihm da vorgeftihrt werden, also
zum Beispiel: "Die Tierversuchsstatistik
1999 weist zum sechzehnten Mal in FoI-
ge eine Abnahme aus: urn 1,5 Prozent
gegentiber 1998 .( ... ) Insgesamt wurden
445.682 Tiere verwendet gegentiber
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452.535 im Vorjahr." In der Grundlagen-
forschung haben die Versuche laut Stati-
stik urn 6 Prozent zugenommen, in der
Industrie hingegen sind sie leicht ruck-
laufig. "Zum Einsatz kamen 257.128
Manse, 12.977 Meerschweinchen ... usw."
Die genauen Zahlen ubers ganze Labor-
tierreich mit Zu- oder Abnahmen werden
aufgelistet. Wieviele Tiere in jedem Kan-
ton verbraucht wurden, steht zu lesen;
und dass es die Universitaten sind, die
den neuesten Boom verursachen, wird
auch rasch klar. Es folgen Angaben uber
den Belastungsgrad der Eingriffe. In der
Schweiz werden die Experimente be-

kanntlich in unterschiedliche Schwere-
grade (SG 0-3) eingeteilt. Unter schwer-
ster Belastung (SG 3) hatten im vergan-
genen Jahr 31.666 Tiere zu lei den, dar-
unter auch 72 Primaten (!). Die Hinwei-
se auf den Verwendungszweck sind we-
sentlich summarischer, sie werden gebun-
delt nach den Gebieten: Grundlagenfor-
schung, Entdeckung, Entwicklung und
Qualitatskontrollen, Krankheitsdiagno-
stik, Lehre und Ausbildung, Produktesi-
cherheit und "andere". Veroffentlicht
werden auch einige Zahlen tiber die
Mehrfachverwendung yon Tieren und zu
gentechnisch veranderten Zuchtlinien.
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So weit, so gut! Doch dann beginnen
die Fragen und diese bleiben auch gross-
tenteils unbeantwortet, wenn man sie den
Behorden stellt, Diese geben zwar bereit-
willig Auskunft uber eine ganze Reihe von
weitergehenden Fragen, aber nur so weit
das eben geht, will heissen, sofem sie es
selber wissen und wenn damit keine
Schweigepflicht verletzt wird,
Erkundigt man sich beim BVET bei-

spielsweise nach Versnchen mit Schwe-
regrad 3 in der Grnndlagenforschung, so
erfahrt man, dass es sich urn Forschungen
in der Transplantationsmedizin, der Immu-
nologie oder Virologie handeln konnte,
Manche Details, so scheint es, bleiben
auch der Bundesbehorde verborgen; da
sind offenbar die kantonalen Bewilli-
gungsbehorden die Gralshliter der Ge-
heimnisse. Welcher Forscher auf welchem
Gebiet welche Versuche unternimmt, ist
dem BVET allerdings bekannt. Fur die
Offentlichkeit ist es aber offenbar tabu.
Hochstens auf begrlindete schriftliche
Anfrage hin konne man vielleicht Aus-
kunft erhalten. - Wieso eigentlich?

Angelo Vedani:

Transgene Kunst

Eigentlich ist Alba ein ganz normales Al-
bino-Kaninchen mit weichem Fell, langen
Flauschohren und einem neugierig
schnuppemden Naschen, Doch das Nied-
liche schlagt unversehens ins Monstrose
urn: Halt man Alba unter "Schwarzlicht",
dann beginnt das Tier grtin zu leuchten.
Transgene Kunst nennt Bernfsprovokateur
Eduardo Kac das Experiment. 1m Juni
sollte das menschengemachte Kunstwerk
im Rahmen des franzosischen Medien-
kunstfestivals Avignon Numerique gezeigt
werden, doch kurz vor der makabren Pre-
miere weigerte sich das beteiligte Genla-
bor (Forschungsinstitut fur Landwirtschaft
in Jouy-en-Josas/Paris), den "manipulier-
ten Mummelmann" fur die Zurschaustel-
lung herauszurticken: Sie befurchteten, das
transgene Tier wurde von irgendwelchen
Aktivisten geklaut. .Das Labor hat mein
Kaninchen als Geisel genommen", jam-
mert Kac, der sich als geistiger Vater des
biologischen Kunstwerks sieht (Original-
ton Der Spiegel 26/2000).

ALTEX 17,3/00

Leichen im Keller?
DieWissenschaftler wollen sich ja darstel-
len, sie publizieren und bedienen sich fur
eine bessere Wiirdigung ihrer Verdienste
auch der Publikumspresse. Uber Tierver-
suche wird dabei nicht geschwiegen, im
Gegenteil. Oft liest man am Schluss eines
Forschungsberichts den Satz: .Llnsere neue
Methode hat im Tierversuch zu sehr posi-
tiven Ergebnissen gefuhrt, das gibt zu be-
rechtigten Hoffnungen Anlass, dass in ei-
nigen Jahren ...usw." Was also auf der ei-
nen Seite eifrig publiziert wird, kann doch
auf der andem nicht verschleiert werden.
Das ist unlogisch und weckt in der tier-
schutzinteressierten Offentlichkeit nur
Misstrauen. Der Verdacht macht sich breit,
die Wissenschaftler hatten im buchstabli-
chen Sinn einige Leichen im Keller, uber
die sie nicht geme reden. Die Industrie harte
von einer offeneren Informationspolitik
nichts zu befurchten. Ihre Fabrikationsge-
heimnisse wiirden bei einer genaueren Dar-
legung der Tierexperimente nicht verletzt.
Das beweisen entsprechende Publikationen
in der Fachpresse. Da kann man mitunter

Kac (ausgesprochen: Katz) ist Assi-
stenzprofessor an der Kunsthochschule
des Art Institute of Chicago. Er argumen-
tiert, dass Alba ein ganz normales Ka-
ninchendasein fristet, und dass er im wei-
teren nur fortsetze, was Kaninchenztich-
ter seit Jahrhunderten tun. Seine umfang-
reichen Kunstwerke sind ausflihrlich do-
kumentiert: http://www.ekac.org - "org"
steht im allgemeinen fur gemeinnutzige
(!) Organisationen. Bescheidenheit ist
nicht des Meisters Tugend. Sein Schaf-
fen rechtfertigt er unter anderem so:
New technologies culturally mutate our

perception of the human body from a
naturally self-regulated system to an arti-
ficially controlled and electronically
transformed object. We observe this phe-
nomenon regularly through media repre-
sentations of idealized or imaginary bod-
ies, virtual-reality incarnations, and net-
work projections of actual bodies. Paral-
lel developments in medical technologies,
such as plastic surgery and neuroprosthe-

auch Genaueres tiber Tierversuchsreihen
zur Medikamentenentwicklung lesen.
Eine Anderung der bisherigen Infor-

mationspolitik ware also angezeigt, ja
uberfallig. Schliesslich sind wir aile
mundige Btirgerinnen und Burger, die
mit ihren Steuergeldern einen Teil der
Forschung finanzieren und uber die ho-
hen Medikamentenpreise auch die ex-
perimentellen Anstrengungen in der In-
dustrie abgelten. Wir haben also ein
Recht zu wissen! Selbstverstandlich er-
warten wir nicht vom BVET, dass es
jahrlich einen dicken Walzer uber jeden
einzelnen Tierversuch publiziert, aber
auf Anfrage mlissten entsprechende
Auskunfte erteilt werden. In Schweden
ist das so, Tierversuche sind fur Inter-
essierte einsehbar. Warum nicht bei
uns?

Susi Goll
FFVFF
Hegarstr. 9
Postfach 1766
CH-8032 Zurich

sis, have ultimately allowed us to expand
this immaterial plasticity to actual bod-
ies. More than make visible the invis-
ible, art needs to raise our awareness of
what firmly remains beyond our visual
reach but which, nonetheless, affects us
directly. Two of the most prominent tech-
nologies operating beyond vision are dig-
ital implants and genetic engineering,
both poised to have profound conse-
quences in art as well as in the social,
medical, political, and economic life of
the next century.
Transgenic art, I propose, is a new art

form based on the use of genetic engineer-
ing techniques to transfer synthetic genes
to an organism or to transfer natural ge-
netic material from one species into an-
other, to create unique living beings.
Molecular genetics allows the artist (!) to
engineer the plant and animal genome and
create new life forms. The nature of this
new art is defined not only by the birth
and growth of a new plant or animal but
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above all by the nature of the relation-
ship between artist, public, and trans-
genic organism. Transgenic artworks can
be taken home by the public to be grown
in the backyard or raised as human com-
panions. With at least one endangered
species becoming extinct every day, I
suggest that artists can contribute to in-
crease global biodiversity by inventing
new life forms. There is no transgenic
art without a firm commitment to and
responsibility for the new life form thus
created. Ethical concerns are paramount
in any artwork, and they become more
crucial than ever in the context of bio-
logical art, when a real living being is
either the artwork itself or part of it. From
the perspective of interspecies commu-
nication, transgenic art calls for a

Roman Kolar:

dialogical relationship between artist,
creature/artwork, and those who come in
contact with it.
Kac nimmt ethische Veeantwortung

durchaus wahr, und auch die .Belastung''
von Alba fallt im Vergleich zu anderen
Formen der Tierverwendung kaum ins
Gewicht. Aber dem Artensterben durch
die menschliche Erzeugung neuer Spe-
zies entgegenwirken zu wollen, ist wohl
der falsche Ansatz und zeugt nicht gera-
de von Weitblick. Eine weitere Gefahr
ist, dass Kac' Ideen auf andere, weniger
klare Geister oder geltungssiichtige In-
dividuen iiberspringen konnten, denen
ein gentechnologisches Instrumentarium
zur Verfugung steht.
Und ein Weiteres scheint Eduardo Kac

zu verwechseln: Kunst und Aufrnerksam-

keit. Letzteres soli zwar das Kapital des
21. Jahrhunderts sein, aber def wahre
Kunstler erschafft seine Werke nicht der
Aufmerksamkeit wegen, sondern weil er
auf diesem Wege etwas Neues mitteilen
mochte, Genau dieses Kriterium erfullt
Alba aber nicht - failure Mr. Kac! Dee
griine Hund, sein nachstes Projekt, ware
dann unter deja vu abzuhaken - War-
hol lasst grtissen ...
Auch fur transgenes Kunsthandwerk

mtissen Alternativen gefordert werden:
Virtuelle Methoden zum Beispiel!

Dr. Angelo Vedani
Stiftung Biografik Labor 3R
Missionsstrasse 60
4055 CH-Basel
E-mail: biograf@dial.eunet.ch

Der Ausschuss fOr Tiergesundheit und Tierschutz der
Europaischen Kommission:
Kein Interesse an deutschen Experten?

Die Europaische Kommission hat in ih-
rem "Aufruf zur Interessensbekundung
fiir die Mitgliedschaft in einem Wissen-
schaftlichen Ausschufs" (Call for Expres-
sions of Interest for the Position of Mem-
ber of a Scientific Committee) vom 20.
Mai 2000 (Europaische Kommission,
2000a; Europaische Kommission, 2000b)
unter anderem Experten fur Tierschutz
aufgefordert, sich fur eine Stelle im Tier-
schutzunterausschuss des wissenschaftli-
chen Ausschusses fur Tiergesundheit und
Tierschutz der Generaldirektion Gesund-
heit und Verbraucherpolitik zu bewerben.
Die deutsche Ubersetzung dieses Aufru-
fes (Europaische Kommission, 2000b)
bildet den vorlaufigen Schlusspunkt ei-
ner ganzen Serie fehlerhafter offizieller
deutscher EU-Dokumente, die sich auf
diesen Unterausschuss beziehen.
Der Fehler der Kommission besteht in

der inkorrekten Ubersetzung des engli-
schen Begriffs "animal welfare" (in
Deutsch korrekt: "Tierschutz") in "artge-
rechte Tierhaltung" (in Englisch:
"housing according to species-specific
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needs"). Als Folge dieser Ubersetzung
verfehlen die entsprechenden deutschen
EU-Dokumente all die deutschsprachigen
Experten in der Europaischen Union als
Adressaten, die uber eine herausragende
Kompetenz auf verschiedenen Gebieten
des Tierschutzes verfugen, aber mogli-
cherweise nieht in der Spezialdisziplin
der artgerechten Tierhaltung.
Das Problem besteht bereits seit 1997

(Gruber, 1997). Zu dieser Zeit war das
gesamte System der wissenschaftlichen
Ausschusse der damaligen Generaldirek-
tion XXIV (jetzt Generaldirektion Ge-
sundheit und Verbraucherpolitik) auf In-
itiative des Europaischen Parlamentes re-
formiert worden. Dies geschah in erster
Linie als Foige der BSE-Krise und der
Kritik, der die frtiheren wissenschaftli-
chen Ausschtisse wegen ihrer mangeln-
den Unabhangigkeit in Bezug auf politi-
sche undloder nationale Interessen aus-
gesetzt gewesen waren.
Der Einrichtung der neuen wissen-

schaftlichen Ausschtisse lag damals die
Zielsetzung zu Grunde sicherzustellen,

dass .wissenschaftliche Gutachten in Fra-
gen der Verbrauchergesundheit [...J im
Interesse der Verbraucher und der Wirt-
schaft auf den Grundsatzen der hochsten
Fachkompetenz, der Unabhangigkeit und
der Transparenz beruhen" mtissen. So
steht es in der Einleitung zum .Beschluss
der Kommission vom 23. Juli 1997 zur
Einsetzung der Wissenschaftlichen Aus-
schusse im Bereich der Verbraucherge-
sundheit und der Lebensmittelsicherheit"
(Europaische Kommission, 1997a; Euro-
paische Kommission, 1997b). In dieser
Einleitung stOBtman auf folgende Aus-
sage: "Sound scientific advice is an es-
sential basis for Community rules on con-
sumer health, which concerns matters re-
lating to consumer health in its strictest
sense, but also on animal health and wel-
fare [... ]."Bemerkenswerter Weise wird
in der deutschen Ubersetzung dieses Auf-
rufes (Europaische Kommission, 1997b)
in eben dies em Abschnitt der Begriff
"animal welfare" korrekt tibersetzt: "Fun-
dierte wissenschaftliehe Gutachten sind
eine wesentliche Grundlage fur die Ge-

ALTEX 17, 3/00
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meinschaftsbestimmungen zur Verbrau-
chergesundheit im engeren Sinne als auch
irn Zusammenhang mir Tiergesundheil
und -schutz sowie Pflanzen- und Umwelt-
schutz."

In Artikel 12 dieses Beschlusses, in
dem dargelegt wird, welche bisherigen
Ausschiisse durch welche neuen ersetzt
werden, heiBt es im engJischen Original:
"The Scientific Committee on Animal
Health and Animal Welfare shall replace
the Animal Health section and the Ani-
mal Welfare section of the Scientific
Veterinary Committee." Dies erscheint
durchaus plausibel - was man der deut-
schen Ubersetzung des Beschlusses je-
doch nicht attestieren kann: .Der Wissen-
schaftliche Ausschuss ,Tiergesundheit
und artgerechte Tierhaltung' ersetzt die
Unterabteilung ,Tiergesundheit' und die
Unterabteilung .Tierschutz: des Wissen-
schaftlichen Veterinarausschusses." Hier
liegt wohl die Wurzel des Ubels.
Daruber hinaus wird in diesem Be-

schluss (wie auch in anderen Dokumen-
ten) in der Beschreibung der Zustandig-
keit des Ausschusses im Anhang "scienti-
fic and technical questions concerning the
protection of animals" in .wissenschaftli-
che und technische Fragen der artgerech-
ten Tierhaltung" ubersetzt. Darnit wird, wie
schon zuvor, die ganze mogliche Bandbrei-
te yon Tierschutzfragen auBer Acht gel as-
sen. Nichtsdestotrotz werden diese noch
im gleichen Satz weiter prazisiert: " ... ins-
besondere im Zusammenhang mit Auf-
zucht, Herdenflihrung, Transport, Schlach-
tung und Tierversuchen",

Was Versuchstiere angeht, wiirde wohl
jeder ALTEX-Leser zustimmen, dass wis-
senschaftliche und technische Fragen ih-
res Schutzes vor allem solche sind, die
sich auf die 3R beziehen. Die artgerechte
Haltung von Tieren stellt nur einen
Aspekt eines dieser 3R dar, namlich des
Refinements. Die EU-Richtlinie 86/609/
EWG zum Schutz yon Versuchstieren
deckt eine Reihe von wissenschaftlichen
und technischen Tierschutzfragen ab und
definiert daher den Kompetenzbereich,
den sich die Kommission selbst gegeben
hat. Aus wissenschaftlichen und techni-
schen, aber auch rechtlichen, politischen
und ethischen Gesichtspunkten ist es da-
her inakzeptabel, dies en Rahmen inner-
halb eines offiziellen Dokumentes da-
durch einzuschranken, dass die Kriterien
fur das Fachwissen von Experten limitiert

ALTEX 17, 3/00

werden. Jedoch hat die Kommission ge-
nau das getan, und zwar nicht nur ein-
mal, sondern wiederholt und ungeachtet
der Tatsache, dass sic auf das Problem
mchrfach hingewiesen wurde.

Dies hatte der Deutsche Tierschutzbund
aufgrund del' erstmaligen Veroffentlichung
eines .Aufrufes zur Interessensbekundung
fur die Mitgliedschaft in einem Wissen-
schaftlichen Ausschufi" bereits 1997 in ei-
nem Brief an den friiheren Generaldirek-
tor der damaligen DG XXIV getan. In sei-
ner Antwort hatte Herr Reichenbach die
falsche Ubersetzung "unglticklich" ge-
nannt und versprochen, dass die Kommis-
sion die fehlerhafte Ubersetzung .bei Ge-
legenheit, etwa anlasslich einer neuen Aus-
schreibung andern" wiirde.

1m Juni 1999 wurde dann ein neuer
.Aufruf zur Interessensbekundung fill' die
Mitgliedschaft in einem Wissenschaftli-
chen AusschuB" der Kommission verof-
fentlicht (Europaische Kommission
1999a; Europaische Kommission 1999b).
Obwohl der Unterausschuss fur Tier-
schutz nicht zu denjenigen Komitees ge-
harte, fur die Positionen zu besetzen wa-
ren, wurde dieser Unterausschuss in dem
Aufruf genannt und in der deutschen
Ubersetzung wieder fehlerhaft bezeich-
net (Europaische Kommission, 1999b).
Bei dieser Gelegenheit wies der Deutsche
Tierschutzbund Generaldirektor Reichen-
bach erneut auf das Problem hin. Uber-
raschender Weise gab er damals zum Aus-
druck, dass es seiner Ansicht nach ver-
nachlassigt werden konne.

In der deutschen Version des Jahresbe-
richtes der DG XXIV fur 1998 (Europai-
sche Kommission, 1999c), der im Som-
mer 1999 erschien, bestand die fehlerhafte
Ubersetzung fort. Daher schrieb der Deut-
sche Tierschutzbund den neuen General-
direktor der Generaldirektion Gesundheit
und Verbraucherpolitik, Robert Coleman,
an und gab seine Unzufriedenheit mit der
gleichgultigen Haltung, die sein Amtsvor-
ganger eingenommen hatte, zum Aus-
druck. Er wurde aufgefordert, dafiir Sor-
ge zu tragen, dass in deutschen Versio-
nen zukunftiger Veroffentlichungen der
Europaischen Kommission die korrekte
Ubersetzung verwendet und der offiziel-
le deutsche Name fiir den Tierschutzun-
terausschuss von "artgerechte Tierhal-
tung" in "Tierschutz" geandert werde.

Wenn man auf diese Chronologie zu-
ruckblickt, passt der oben genannte Auf-

ruf der Kommission vom 20. Mai 2000
nur ins Bild. Dabei waren groBe Hoffnun-
gen auf eine bessere Zukunft der Ent-
scheidungsprozesse innerhalb der Euro-
paischen Kornmission gesetzt worden.
Zum einen griindetcn sich diese auf die
neubesetzte Kommission selbst, nachdem
alle Kommissare 1999 zurtickgetreten
waren. Zum anderen richteten sie sich auf
das System der wissenschaftlichen Aus-
schusse der Kommission, nachdem die-
ses 1997 reformiert worden war. Aus dem
Blickwinkel des Tierschutzes hat aber
schon die Art und Weise, in der die Kom-
mission 1997 die Posten im Tierschutzun-
terausschuss vergeben hatte, genug An-
lass zur Enttauschung gegeben: Der Zeit-
raum, der potentiellen Bewerbern gege-
ben worden war, urn auf den Aufruf der
Kommission zu reagieren (der in der
Sommerferienzeit veroffentlicht worden
war), war extrem kurz; die Griindlichkeit,
mit der Bewerbungen durch die Kommis-
sion bearbeitet wurden, wurde in Zwei-
fel gezogen (Kolar, 1998); und kein Re-
prasentant van Tierschutzorganisationen
wurde bislang als Mitglied dieses Unter-
ausschusses benannt, obwohl sich hoch-
kompetente Personen beworben hatten
(Gruber, 1997).

Natiirlich bedeutet eine falsche Uberset-
zung des Begriffs "animal welfare" in eine
der EU-Sprachen nicht, dass das Thema
in der gesamten Europaischen Union pau-
schal vernachlassigt wurde (wenngleich
man aufgrund verschiedenster Umstande
zu dieser Einschatzung gelangen kann).
Die Reaktion der Kommission auf den
neuesten Protest des Deutschen Tierschutz-
bundes gegen einen Fehler, den offensicht-
lich einige kompetente Personen nicht be-
heben konnen oder nicht beheben wollen,
wird in deutschsprachigen Landern den-
noch kritisch beobachtet werden - zumin-
dest yon all denjenigen, die ein Interesse
am Tierschutz und insbesondere am Schutz
von Versuchstieren haben.

Das in Deutschland fiir den Tierschutz
zustandige Bundesministerium fur Emah-
rung, Landwirtschaft und Forsten
(BMELF) hat dem Deutschen Tierschutz-
bund jetzt zumindest versichert, sich bei
der Kommission fur eine Anderung der
deutschen Bezeichnung des Tierschutz-
ausschusses einzusetzen. Das ist gegen-
uber der ignoranten Haltung des friihe-
ren Landwirtschaftsministers Borchert
immerhin als Fortschritt zu bewerten.
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Roman Kolar, Dipl.-Biol
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Spechtstr. 1
D-85579 Neubiberg
Tel. +49 89-600291-0,
Fax +49 89-600 291-15
E-mail: akademie@tierschutzbund.de

~ Enquete Versuchstierhaltung. Vete-
rinarmedizinische Universitat Wien, 30.
Oktober 2000. Zielsetzung der Enquete
"Versuchstierhaltung" soil die Beratung
uber eine zeitgemasse und zukunftswei-
sende Haltung yon versuchstieren sein.
Die Vorschlage fur die Verbesserung der
Haltung, Unterbringung und Pflege yon
Versuchstieren sollen auch als Empfeh-
lung der EU Komrnission zur Verbesse-
rung der Richtlinie 86/6091EWG zur Ver-
fugung gestellt werden. Themen: Bedtirf-
nisse und Anforderungen an eine moder-
ne Versuchstierhaltung; Ethologische An-
sprtiche an die Haltung verschiedener Ver-
suchstierarten; Anforderungen des Tier-
schutzes an die Versuchstierhaltung. Ak-
tuelle Informationen bei Dr. Wolf Fruh-
auf, Minoritenplatz 5, A-I014 Wien (Tel.
+43-1-531-205100, Fax +43-1-531-
205105 oder uber www.bmwf.gv.at/ser-
vice/boardlindex.htm).

~ The International Symposium "Bioe-
thics on the threshold of the 3rd milleni-
um", Kharkov, Ukraine, October, 4th -

7th, 2000. The Symposium will be car-
ried out for discussion of a wide circle of
questions of bioethics with the purpose
humanisation of a human society and pre-
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vention of global catastrophe. Main topics:
I. Towards the ethics of the future, theore-
tical aspects ofbioethics, culture and edu-
cation, biopolitics and society, legislation.
II. In search of alternatives, human beings
and nature, medicine and genetics, vete-
rinary medicine, biomedical experiments,
intensive agriculture, biotechnology. III.
Bioethics and ecology.
The working languages of the Symposi-
um are Ukrainian, Russian and English.
Address of Organising Committee: Dr.
Pereverzeva VF. 61077, Kharkov, Svobo-
da sq., 4, KhNU, Kharkov, Ukraine (pho-
ne +38- (0572) 45-71-11 phone/fax +38-
(0572) 43-70-44, E-mail: Simpbi02000@
univer.kharkov.ua; Web-pages: http://
www.univer.kharkov.ua/sim.htm).

~ ECOPA (European Consensus Plat-
form on Alternatives): First European
Workshop of Platforms on Alternative
Methods: Impact of platforms on reduc-
tion, replacement and refinement in the
EU. Briissel, October, 14th.is-, 2000.
Provisional programme: Session 1: Views
and requests of relevant public organisa-
tions. Session 2: The creation, further de-
velopment and current programs of natio-
nal platforms. Session 3: Future issues to

be covered be ECOPA. Session 411:Fu-
ture program of ECOPA. Session 4111:Fi-
nal recommendations: Definition of ac-
tion plan and follow up structure/task of
ECOPA. Kontakt: Prof. Vera Rogiers,
Vrije Universiteit Brussel, Toxicologie,
Laarbeeklaan 103, B-BrUssel (Fax +32-
2-477 45 82).

~ ICCVAM Workshop iiber in vitro
Methoden in der akuten systemischen
Toxikologie. 17.-20. Oktober 2000 im
Hyatt Regency Crystal Hotel in Arling-
ton, VA, USA. Nahere Hinweise siehe
Nachrichten in diesem Heft und Website
http://iccvam.niehs.nih.gov/6537400.htm

~ INVITOX 2000, Meeting of the Eu-
ropean Society of Toxicology in Vitro,
Pueblo Acantilado, E-Alicante, October,
25th

- 28th, 2000. The program will con-
sist of nine main sessions including in lec-
tures, oral communications (selected from
the submitted abstracts) and poster presen-
tations. The topics of the nine sessions will
be: 1. Molecular Toxicology. New tools
and mechanistic approaches; 2. Im-
munotoxicity and allergy; 3. Organ Toxi-
city (I). Neurotoxicity, hematotoxicity,
cardiotoxicity; 4. Organ Toxicity (II). Xe-
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Anmerkung: Dieser Artikel erscheint
ebenfalls in englischer Sprache in der Zeit-
schrift Alternatives to Laboratory Ani-
mals.

Roman Kolar, Dipl.-Biol
Akadernie fur Tierschutz
Spechtstr. 1
D-85579 Neubiberg
Tel. +49 89-600291-0,
Fax +49 89-600 291-15
E-mail: akademie@tierschutzbund.de

~ Enquete Versuchstierhaltung. Vete-
rinarmedizinische Universitat Wien, 30.
Oktober 2000. Zielsetzung der Enquete
"Versuchstierhaltung" soil die Beratung
uber eine zeitgemasse und zukunftswei-
sende Haltung yon versuchstieren sein.
Die Vorschlage fur die Verbesserung der
Haltung, Unterbringung und Pflege yon
Versuchstieren sollen auch als Empfeh-
lung der EU Komrnission zur Verbesse-
rung der Richtlinie 86/6091EWG zur Ver-
fugung gestellt werden. Themen: Bedtirf-
nisse und Anforderungen an eine moder-
ne Versuchstierhaltung; Ethologische An-
sprtiche an die Haltung verschiedener Ver-
suchstierarten; Anforderungen des Tier-
schutzes an die Versuchstierhaltung. Ak-
tuelle Informationen bei Dr. Wolf Fruh-
auf, Minoritenplatz 5, A-I014 Wien (Tel.
+43-1-531-205100, Fax +43-1-531-
205105 oder uber www.bmwf.gv.at/ser-
vice/boardlindex.htm).

~ The International Symposium "Bioe-
thics on the threshold of the 3rd milleni-
um", Kharkov, Ukraine, October, 4th -

7th, 2000. The Symposium will be car-
ried out for discussion of a wide circle of
questions of bioethics with the purpose
humanisation of a human society and pre-
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vention of global catastrophe. Main topics:
I. Towards the ethics of the future, theore-
tical aspects ofbioethics, culture and edu-
cation, biopolitics and society, legislation.
II. In search of alternatives, human beings
and nature, medicine and genetics, vete-
rinary medicine, biomedical experiments,
intensive agriculture, biotechnology. III.
Bioethics and ecology.
The working languages of the Symposi-
um are Ukrainian, Russian and English.
Address of Organising Committee: Dr.
Pereverzeva VF. 61077, Kharkov, Svobo-
da sq., 4, KhNU, Kharkov, Ukraine (pho-
ne +38- (0572) 45-71-11 phone/fax +38-
(0572) 43-70-44, E-mail: Simpbi02000@
univer.kharkov.ua; Web-pages: http://
www.univer.kharkov.ua/sim.htm).

~ ECOPA (European Consensus Plat-
form on Alternatives): First European
Workshop of Platforms on Alternative
Methods: Impact of platforms on reduc-
tion, replacement and refinement in the
EU. Briissel, October, 14th.is-, 2000.
Provisional programme: Session 1: Views
and requests of relevant public organisa-
tions. Session 2: The creation, further de-
velopment and current programs of natio-
nal platforms. Session 3: Future issues to

be covered be ECOPA. Session 411:Fu-
ture program of ECOPA. Session 4111:Fi-
nal recommendations: Definition of ac-
tion plan and follow up structure/task of
ECOPA. Kontakt: Prof. Vera Rogiers,
Vrije Universiteit Brussel, Toxicologie,
Laarbeeklaan 103, B-BrUssel (Fax +32-
2-477 45 82).

~ ICCVAM Workshop iiber in vitro
Methoden in der akuten systemischen
Toxikologie. 17.-20. Oktober 2000 im
Hyatt Regency Crystal Hotel in Arling-
ton, VA, USA. Nahere Hinweise siehe
Nachrichten in diesem Heft und Website
http://iccvam.niehs.nih.gov/6537400.htm

~ INVITOX 2000, Meeting of the Eu-
ropean Society of Toxicology in Vitro,
Pueblo Acantilado, E-Alicante, October,
25th

- 28th, 2000. The program will con-
sist of nine main sessions including in lec-
tures, oral communications (selected from
the submitted abstracts) and poster presen-
tations. The topics of the nine sessions will
be: 1. Molecular Toxicology. New tools
and mechanistic approaches; 2. Im-
munotoxicity and allergy; 3. Organ Toxi-
city (I). Neurotoxicity, hematotoxicity,
cardiotoxicity; 4. Organ Toxicity (II). Xe-
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nobiotics and gene expressions; 5. Hot
topics in in vitro toxicology- Long term
toxic effects. Hormonal disorders; 6. To-
xicogenetics; 7. Eeotoxicology in vitro
models and environmental toxicology; 8.
Integration of in vitro testing. QSAR; 9.
Education, validation and regulatory issu-
es. - Participants are encouraged to pre-
sent their scientific achievements at the
meeting. All presenters are asked to come
prepared for discussion and to bring 1-2
slides/overheads summarising their resul-
ts. In addition to the above mentioned ses-
sion topics, abstracts can be submitted on
any relevant aspect of in vitro toxicology.
- Information: Dr. Jose V. Castell. Centro
de Investigaci6n, Hospital Universitario
La Fe, Avda. Campanar 21, E-46009 Va-
lencia (Phone: +34 96 386 8748, Fax: +34
963868718, E-mail: invitox2000@gva.es).
See also www.xs4all.nV-shorbachlINV1-
TOX/program.html.

~ Tierversuche und Tierschutz. Tagung
vom 23. bis 25. Marz 2001 in der Evan-
gelischen Akademie Bad Boll. Vorlaufi-
ges Programm: Zur Ethik der Tierversu-

che aus der Sicht cines Biornediziners/ei-
nes Ethikers. Zur Frage der Uncrlasslich-
keit und dcr ethischen Vertretbarkeit aus
juristischer Sieht. Moglichkeiten des Er-
kenntnisgewinns und der Ubertragbarkcit
auf den Menschen. Wisscn schutzt Tiere -
wenn es entsprechend angewendet wird.
Alternativen zu Tierversuchen: Moglich-
keiten und Grenzen. Moglichkeiten, die
Zahl del' fiir Versuchszwecke geztichteten
und gehaltenen Tiere zu verringem und ihr
Wohlbefinden zu verbessern. Sicherheits-
und Wirksamkeitsprtifungen an Chemika-
lien und Arzneimitteln - Anspruche und
Anforderungen. Das Versuchstier: Messin-
strument und/oder Mitgeschopf? Arbeits-
gruppen: I. Genehmigungsverfahren: Be-
standesaufnahme aus der Sicht Beteilig-
ter und Betroffener.ll. Alternative Metho-
den zu Tierversuchen. 111. Verringerung
def Zahl der fur Versuchszwecke gezuch-
teten und gehaltenen Tiere und Verbesse-
rungsmoglichkeiten fiir ihr Wohlbefinden.
Tagungsleitung Dr. Helmut Geiger und
Martin Pfeiffer. Anfragen an Frau Hum-
mel, Evangelische Akademie Bad Boll,
Akademieweg 11, D-73087 Boll (Tel.

Ausschreibung fiir den

+49-716479-210, Fax +49-7164-79-440,
E-mail: magdalena.hummel@ev-akade-
mie-boll.de).

~ Fourth World Congress on Alterna-
tives to Animal Use, USA-New Orleans,
LA, August, Hlth -is- ,2002. First Infor-
mations: Executive Committee: Andrew
Rowan (4th World Congress), Alan Gold-
berg (1 st World Congress), Bert van Zut-
phen (2nd World Congress), Michael Balls
(3rd World Congress), Horst Spielmann (5th

World Congress). Conference Planning
Committee: Executive Committee plus
Katherine Stitzel (Fundraising), Jose Ca-
stell (Chair, Replacement & Reduction
Alternatives), Clement Gauthier (Chair,
Policy & Ethics), David Morton (Chair,
Refinement & Reduction Alternatives),
Barbara Grune (Chair, Education & Da-
tabases), William Stokes (Chair, Test De-
velopment, Validation & Implementation,
David Mellor (Australian Representative),
N.N. (Japanese Representative), N.N. (Af-
rica/Central & South America Represen-
tative).

Felix-Wankel- Tierschutz-
Forschungspreis 2001
Der Felix -Wankel- Tierschutz-Forschungs-
preis wird in der Regel jahrlich durch die
Ludwig-Maximilians-UniversiUit MUn-
chen fur hervorragende innovative wissen-
schaftliche Arbeiten verliehen, deren Ziel
bzw. Ergebnis es ist, Versuche am und mit
dem lebenden Tier zu ersetzen oder ein-
zuschranken und die dem Tierschutzge-
danken allgemein dienlieh und forderlich
sind.

Der Preis ist mit maximal DM 50.000,-
dotiert.

Eine Aufteilung des Preises auf mehre-
re Preistrager ist moglich, Vorschlagsbe-
rechtigt sind wissenschaftliche Institutio-
nen und Fachgesellschaften. Vorgeschla-
gen werden konnen Personen und Grup-
pen, die in der Forschung im In- oder Aus-
land tatig sind. Die Arbeiten sollen neue-
Ten Ursprungs sein und eigene For-
schungsergebnisse enthalten. Sie mussen

ALTEX 17, 3/00

im Druck vorliegen oder zur Publikation
geeignet sein. Bereits anderweitig mit ei-
nem Tierschutzpreis ausgezeichnete Ar-
beiten werden in der Regel nicht bertick-
sichtigt. Eigenbewerbung oder Vorschla-
ge durch Koautoren sind nicht moglich,

Mit dem Vorschlag mussen die Arbei-
ten in dreifacher Ausfertigung eingereicht
werden. Vor den Arbeiten ist zusatzlich
eine Zusammenfassung in deutscher Spra-
che vorzulegen. Ein Exemplar der vorge-
legten Arbeiten bleibt bei den Akten des
Kuratori urns.

Die Vorschlage mit den Arbeiten mus-
sen bis 31. Januar 2001 beim Dekanat der
Tierarztlichen Fakultat der Ludwig-Maxi-
milians-Universitat vorliegen. Uber die
Zuerkennung des Preises entseheidet das
Kuratorium des Felix -Wankel- Tierschutz-
Forschungsspreises; sie erfolgt unter Aus-
sehluss des Rechtsweges.

Weitere Auskiinfte erteilt das:

Dekanat der Tierarztlichen Fakultat
der Ludwig -Maximilians- Universitat
Veterinarstr, 13
D-80539 Miinchen
Tel. +49 89 2180-2512
Fax: +49 89 349799
E-mail: hoff@dekanat.vetmed.uni-
muenchen.de

bzw. das

Referat Dokumentation und
Information der Universitat
Geschwister-Scholl-Platz I
D-80539 Mirnchen
Tel. +49-89-2180-3174 bzw. -5374
Fax: +49 89 2180-3122
E-mail;dokinf@lrz.uni-muenchen.de
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