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Wiirde der Kreatur:
Ethiker ond Theologinnen uneinig
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Tages-Anzeiger, CR- ZUrich

Die Wiirde der Kreatur hat in der
Schweiz Verfassungsrang
"Ich bin Leben, das leben will, inmitten
yon Leben, das leben will." Mit diesem
Credo hat sich Albert Schweitzer vor Jahr-
zehnten als radikaler Menschen-, Tier-,
Natur- und Umweltschutzer ausgewiesen.
Ob er die Genmanipulation yon Lebewe-
sen befurwortet hatte? In der gegenwarti-
gen hitzigen Diskussion urn die Gentech-
nologie sind beide Lager, die Befiirwor-
ter und die Gegner, versucht, den verstor-
benen Lebensfreund fur sich in Anspruch
zu nehmen. Zitiert wird er jedenfalls in den
unterschiedlichsten Schriften und Verlaut-
barungen uber ethische Gesiehtspunkte
des gentechnischen Umgangs mit Lebe-
wesen.

Die Bundesverfassung bekennt sieh seit
1992 - im intemationalen Vergleich bis-
her ziemlich einmalig - ebenfalls deutlich
zum Respekt nicht nur vor dem Mensehen,
sondem generell vor der Kreatur. Absatz
3 des Artikels 24novies tiber Fortpflan-
zungsmedizin und Genteehnologie ver-
langt, daB der Bund Vorschriften erlafit
uber den Umgang mit Keirn- und Erbgut
yon Tieren, Pflanzen und andern Organis-
men und dabei der Wurde der Kreatur
Rechnung tragt, Diese Verpflichtung
schlagt sich iiber die Genteehnologie hin-
aus ganz allgemein in der Gesetzgebungs-
und Gerichtspraxis nieder. Der Absatz 3
hat uberdies den AniaB gegeben fur die
Genschutz-Initiative und fur die Gen-Lex-
Vorlage, die als indirekter Gegenvorschlag
vorbereitet worden ist.

Gutachten auch unterschiedlich
Die Initiative spricht nicht nur yon der
Wurde, sondern auch yon der Unverletz-
liehkeit der Lebewesen und verlangt na-
mentlieh ein Verbot gentechniseh veran-
derter Tiere. Das Gen-Lex-Paket siedelt
die Wiirde der Kreatur neu im Zweekarti-
kel des Umweltschutzgesetzes an sowie
an versehiedenen Stellen etwa im Tier-
schurz- und Landwirtschaftsgesetz. So
konkret die Wiirde der Kreatur in den zur

ALTEX 15,2/98

Diskussion stehenden Vorlagen lokalisiert
ist, so versehwommen ist jedoeh der Be-
griff, und so versehieden wird er in der
Debatte interpretiert.

Erwartet man sieh eine eindeutige Aus-
legung yon den Ethikerinnen oder Theo-
logen, sieht man sich enttauscht, Auch die-
se streiten sich darum. Das Bundesamt fur
Umwelt, Wald und Landschaft (Buwal)
hat bisher zwei Gutaehten in Auftrag ge-
geben, welche die Wiirde der Kreatur na-
her umreiBen. Uberdies soli sich die yon
der Gen-Lex vorgesehene Ethikkornmis-
sion fur den auBerhumanen Bereich an-
hand konkreter Vorhaben vorrangig dam it
befassen, dieser Wurde die notige Sub-
stanz zu verleihen.

Urn ihrer selbst willen
Urn die Wurde der Kreatur debattieren die
Philosophen seit den Anfangen des Jahr-
hunderts. In der Schweiz fand der Begriff
erstmals 1980 Eingang in eine Verfassung,
diejenige des Kantons Aargau, nach der
Lehre und Forsehung "die Wiirde der
Kreatur zu aehten" haben.

In den letzten Jahrzehnten hat sieh die
Ansieht verbreitet, daB allen Lebewesen
urn ihrer selbst willen - und nicht nur we-
gen ihres Wertes fur den Menschen - Re-
spekt gebuhrt. Die Lebewesen haben in der
Sprache der Philosophen eine ihnen eige-
ne Wiirde. Damit gehen die meisten Phi-
losophen, Ethikerinnen und Theologen in
der Sehweiz einig. Was diese Wiirde kon-
kret bedeutet, daran scheiden sich die Gei-
ster. So fragte zum Beispiel Bettina Scho-
ne-Seifert vom Ethikzentrum der Univer-
sitar Zurich letzte Woche in Zurich an ei-
ner Tagung uber die Wiirde der Kreatur
provokant: "Was ist die moralisehe WUr-
de eines Spitzwegerichs, den ich beim
Spaziergang zertrete, was die Wiirde ei-
nes Meersehweinchens, das ich kastrieren
will?" Schone-Seifert spricht sich vor al-
lem dafur aus, daB Lebewesen keine Lei-
den zugefiigt oder zugemutet werden dur-
fen. Intuitiv gebrauchte Worter wie Wel-
ken, Kiimmerwuchs oder Qualzueht ga-

ben vor, wo auch in der Genteehnik Gren-
zen zu ziehen seien.

Die Sozialethikerin Ina Praetorius und
der verstorbene Rechtswissenschafter Pe-
ter Saladin (s. ALTEX 14,1997,217-218,
d. Red.) meinen in ihrem Gutaehten yon
1996 dagegen, wenn im Verfassungsarti-
kel Menschenwiirde und Kreaturwiirde
einander auf vergleichbarer Ebene gegen-
ubergestellt wurden, konnte als Rechtfer-
tigungsgrund fur gentechnisehe Eingriffe
nur dessen Unvermeidlichkeit gelten.
.Denn wenn Menschen und aulsermensch-
liehen Kreaturen je ein eigener Wert an
sieh zukommt, dann diirfen Mensehen das
Leben anderer Kreaturen prinzipiell nur
dann schwerwiegend beeintrachtigen,
wenn sie andernfalls selbst in ihrer Exi-
stenz bedroht sind."

Der Freiburger Philosoph Beat Sitter-
Liver doppelte an der ZUrcher Tagung nach:
.Ein Wurdentrager darf nicht instrumenta-
lisiert werden." In der Beziehung zur Krea-
tur mliBten wir Distanz, Rucksicht und Vor-
sieht walten lassen, sogar Verzieht leisten,
sofem unser Tun nicht unabdinglich fur
unsere eigene Existenz sei. In echter gesell-
sehaftlicher Auseinandersetzung seien die
Griinde zu finden, die eine Verletzung der
Wtirde der Lebewesen rechtfertigten.

Utilitaristiseher geben sich die Philoso-
phen Philipp Balzer, Klaus Peter Rippe
und Peter Schaber yon der Arbeits- und
Forsehungsstelle fur Ethik an der Univer-
sitar ZUrich, beauftragt mit dem zweiten,
1997 erschienenen Gutaehten fur das
Bundesamt fur UmweIt, Wald und Land-
schaft (BUWAL). Lebewesen haben, so
sehreiben sie, einen ihnen eigenen Wert,
aber nicht aile Lebewesen besitzen den-
selben eigenen Wert. Ihr Wert messe sich
an ihrer Komplexitat und an ihren Fahig-
keiten. In bezug auf die Genteehnik ori-
entieren sie sich vor allem an den Funk-
tionen und Optionen der Kreaturen: .Es
geht darum, daB ein Schaf jene Funktio-
nen ausfullen kann, die Schafe oder ver-
wandte Saugetiere in der Regel ausftihren
konnen, wie Wachstum, Fortpflanzung,
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Bewegung oder ihre sozialen Fahigkei-
ten."

Das Schaf Tracy etwa, welches in sei-
ner Milch das Medikament Antitrypsin
ausscheide, musse in keiner Weise in sei-
ner Wurde verletzt sein. Moralisch rele-
vant sei nur, daf es "seine eigenen Ziele"
ausleben, sich bewegen, fortpflanzen und
rnit andern Schafen leben konne,

Gute Absicht reicht nicht
.Jch habe enorm Muhe mit der Wurde der
Kreatur", gesteht die Biologin und Wis-
senschaftsethikerin Barbara Skorupinski
vom Institut fur Sozialethik der Universi-
tat Zurich. Sie befaBt sich mit Technikfol-
genabschatzung und untersuchte ethische
Aspekte der Gentechnik in der Landwirt-
schaft. Sie argumentiert weniger mit der
je eigenen Wiirde der Lebewesen als mit
der nach wie vor groBen UngewiBheit uber
die FoIgen gentechnischer Eingriffe. Sie
moniert, daB die Forschung okologische
und evolutionsbiologische Konsequenzen
vernachlassige,
Uberdies musse man sich fragen, ob ge-

steckte Ziele aueh mit andern Mitteln zu
erreichen seien. Denn: .Auch guteAbsich-
ten und moralisch hoehstehende Motive
wie etwa die Bekarnpfung des Welthun-
gers fuhren nieht unbedingt zu im morali-
sehen Sinne richtigen Losungsstrategien."
AIs zentral fur die Ethik in der Gentech-
nologie nennt sie, die gesundheitliche,
okologische und soziale Vertraglichkeit
sicherzustellen sowie Nachhaltigkeit und
Artenvielfalt zu berilcksichtigen.

SchlieBlich erinnerte der Berner Jurist
und Theologe Hermann Geissbiihler an
der Zurcher Tagung daran, daB Wurde
nicht nur ein moralischer, sondern auch ein
Rechtsbegriff sei. Analog zu den von der
Menschenwiirde ausgehenden Menschen-
rechten waren nach Ansicht des Zurcher
Anwalts Antoine Goetschel etwa auch Tier-
rechte zu erlassen. Das Recht auf unversehr-
tes Erbgut, wie es fur Menschen formuliert
wird, konnte dazu gehoren, Die Genschutz-
Initiative zielt in diese Richtung.

Korrespondezadresse
Rosemarie Waldner
Stuhlenstr. 23
CH- 8123 Ebmatingen

• oressr ArtlKel erschien am 14.4.1998 im Zurcher Taqes-
Anzeiger. AnlaS war ein Workshop zur "Wurde der Kreatur"
der Arbslts- und Forschungsstelle fur Ethik. Ethikzentrum
der untvereltat Or-i-Zurich, am 3. April 1998.
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