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Literaturbericht 1996/97, 20. Folge. Nach den Neuzugangen des Archivs fiir Ethik im Tier-, Natur- und Umweltschutz der
Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Mensch und Mitgeschopt' unter ethischem Aspekt
Gotthard M. Teutsch

Zusammenfassung
Diese Literaturubersicht berichtet fiber Entwicklungen. im
Bereich der Mensch-Tier- und der Mensch-Natur-Berlehung im
verlauf der Jahre 1996/97 anhand neu erschienener Bucher,
Zeitschriften- und Zeitungsartikel. Der Bericht gliedert sich in
die Thernenbereiche Entwicklungen, Trends und Perspektiven,
Philosophie, Theologie, Oko-Ethik, Rechtsfragen, Tierversu-
che, Forschungs-, Lehr- und Gewissensfreiheit, Nutztierhal-
tung, Jagd- und Angelsport, Zoo und Zirkus, Biotechnologie,
Gewalt, Tiertotung, vegetarismus und Wiirde der Kreatur. Der
Bericht schliefit mit einer Bibliographie mit ca. 300 Zitaten.

Summary: Man and animal from the ethical view.
This review over the books, articles in journals and newspa-
pers in 1996 and 1997 reports about the development in the
field of man-animal- and man-nature-relations. The review
considers thefollowing themes: development, trends, and
perspectives, philosophy, theology, ceo-ethics, legal questions,
animal experimentation, freedom of research, teaching, and
conscience, farm animals, hunting and fishing, zoo and circus,
bio-technology, violence, killing, vegetarism, and dignity of
creatures. The review includes a bibliography with about 300
quotations.

Keywords: man-animal-relation, man-nature-relation, ethics, animal experimentation, freedom of research, dignity of creatures

Vorbemerkung

Bisher war es immer moglich, den Literaturbericht der von Jahr ru Iahr anwachsenden Literaturmenge antupassen, und es ware durchaus
wunschenswert, dieser Entwicklung freie Balin tu lassen, um.den Austausch unter den wissenscnaftlem und die Information der Ojfentlich-
keit zu erleichtern. Die Ausweitung der Berichte Nr. 19und 20 hat die Leistungsjiihigkeit des Archivs aber schon bisher we it iiberzogen, aile
ubrigen Arbeiten muflten eingeschrdnkt werden.

Die Berichte miissen also auf einen von der Arbeit her leistbaren und im Rahmen des jeweils 4. Quartalheftes ALTEX publizierbaren
Umfang reduziert werden, selbst wenn die Zahl der veroffentlichungen noel! wetter ansteigen sollte. Auf Dauer kann das Archiv nur be rich-
ten, was es an Neuem erfdhrt und wo man sicti dariiber informieren kann. Die inhaltliche Beschreibung des Neuen ist nur noch sehr
eingeschrdnkt moglich.

Und hier nocli eine Wiederholung: Innerhalb des Berichts werden Namen wie bisher in Kursivschrift hervorgehoben, wenn sie Neuer-
scheinungen rueuordnen sind, die im verzeichnis am Ende aufgefiihrt sind. Anonyme Literatur win! in analoger Weise, wenn aucli in
formaler Hinsicht hochst unkonventionell behandelt. weil die Atphabetisierung oft nlcht nacli dem jeweils ersten Substantiv erjolgt.

1Entwicklungen, Trends
und Perspektiven

Nach dem Zusammentragen der Details zu
diesem Bericht stellt man sich gelegent-
lich die Frage, wie es wohl weitergehen
wird. Was die Bereitschaft zu Veranderun-
gen betrifft, stehen die Aussichten fiir den
weltweit angesehenen Umweltschutz noch
am besten, weil er unsere Zukunft und
Lebensqualitat unmittelbar betrifft. Mit
dem Tier- und Naturschutz ist es ganz an-
ders, hier wird nur geholfen, soweit es
unser Artegotsiuus erlaubt.

1.1Stagnation, Riickschritt, Fortschritt
Zwar geht der UmdenkungsprozeJ3 in der
Gesellschaft weiter und kann gelegentli-
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che Fortschritte bewirken, andererseits
nimmt aber auch der Widerstand tiernut-
zender Berufsgruppen zu, die durchaus
nicht unbegriindet auf den Konkurrenz-
druck aus anderen Landern verweisen, die
den Tierschutz nieht nur in der EU blok-
kieren, sondern durch Wirtschaftsdruck
auch in tierschutzbereiten Landern behin-
demo Nichts kann diese Stagnation des
Tierschutzes besser belegen als der Regie-
rungsentwurf zur deutschen Tierschutzno-
velle, die nach einem lahrzehnt "Umden-
ken" zugunsten der Tiere in den entschei-
denden Punkten die bestehenden Millstan-
de durch Nichtandcrn fortschreibt, und
zwar auch da, wo man sich weder aufEU-
Vorgaben oder Sachzwange berufen kann,
wie etwa bei den Strafbestimmungen,

woruber noch in Kapitel 5.3 zu berichten
sein wird.

Es sind aber auch Ruckschlage festzu-
stellen, etwa das plotzliche Nachlassen des
Pelzmodenverzichtes in Verbindung rnit
Berichten von Elke Heidenreich oder Mir-
ko Schadewaldt.

Sogar der Umweltschutz spurt gelegent-
lich Gegenwind, so durch den Hinweis auf
die Gefahr einer Oko-Diktatur und den
Ruf nach "Freiheit statt Okoisrnus", wie
Ulrich Stock in seinem gleichnamigen
Artikel schreibt.

Tierschutz kommt aber auch voran. Je-
denfal1s hat die Arbeitsgruppe fur Tier-
schuirfragen an den ZUrcher Hochschu-
Len mit einer Liste nicht mehr zulassiger
Experimente ein Zeichen gesetzt, das in
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der biomedizinischen Forschung und vor
allem in der Genehmigungspraxis fur Ver-
suchsantrage nicht mehr zu ubersehen sein
wird. Vgl. hierzu auch KapiteI6.3.

1.2 Ethik und Ethos
Wann immer wir diese Situation beklagen,
sind wir versucht, sie mil unserer ererb-
ten Anthropozcntrik zu begrlinden, die uns
vor lauter innermensehlichen Noren kei-
ne Zeit laBt, uns mit Themen wie Tier- und
Naturschutz zu befassen, erst recht seit uns
die Wirtschafts- und Arbeitsrnarktlage
bedruckt. Abel' auch bei den anerkannt
vordringlichen Prob1cmen bewegt sich
kaum etwas zum Besseren. Im Gegenteil:
Die Individual-, Gruppen- und Volkerver-
brechen gegen die Menschlichkeit sind
nicht nur nicht weniger geworden, sondern
auch unvorstellbar grausamer.

"Wo bleibt das Ethos?" fragt Grafin
Donhoffund stellt fest: "Am puren Egois-
mus gehtjede Gesellschaft zugrunde." Be-
zeichnenderweise fragt die Autorin nicht
nach der wissenschaftlichen Ethik, son-
dern nach dem Ethos, nach del' im Alltag
gelebten Moral, die sich in einem Auflo-
sungsprozeB befindet, wahrend die wis-
senschaftliche Ethik immer mehr in Mode
kommt.

1.3 Wendung zum Konkreten
Wie Ethik in Handeln umgesetzt werden
sell und welche Widerstande dabei zu
uberwinden sind, ist bisher nur selten rc-
flektiert und beschrieben worden. Um so
erstaunlicher, daB sich im letzten Berichts-
zeitraum gleich drei Autoren mit diesen
Fragen befaBt haben: Hans Lenk, Klaus-
Peter Rippe und Jean-Claude Wolf: Fur
die damit erkennbare Entwicklung spre-
chen aber auch noch andere Indizien wie
z.B. das .Ethikzentrum" in ZUrich oder das
.Zentrum flir Ethik in den wissenschaj-
ten" in Tubingen. In Kapitel2.6 wird dar-
iiber noch eigens berichtet.

1.4 Yon Heu6 zu Herzog
In ihrem PIad oyer "Wider die Verdingli-
chung des Lebens" hat Ina Praetorius
auch nach dem sozialen Umfeld des Tier-
schutzcs und Grunden fur die abwertende
Einschatzung der Tierschutzer gefragt und
(S. 41) folgende Antwort gefunden: "Kin-
del', Alte, Frauen und Sonderlinge stehen
dem Schutzanliegen der Tiere in einem
bestimmten Sinne wirklich naher .... Bei
ihnen ist die ernotionale Nahe zum Tier,
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die ja auch der Porscher am Anfang sei-
nes Abhartungsprozesses meist noch ernp-
findet, intakt geblieben. Und diese Ge-
mutsverfassung wird ihnen aJs intellektu-
elle Schwache ausgelegt.. .. Man erklart
diejenigen, die ihr Gefuhl nicht oder noch
nicht vom Verstand abgekoppelt haben fiir
labiJ, sentimental, verwirrt, sprich: durch-
weg inkompetent."

Nehmen wir einmal an, die gesamrnel-
ten Reden der deutschen Bundesprasidcn-
ten wi.irden einer Inhaltsanalyse untcrzo-
gen: Das Wort Tier odcr gar .Tlerschurz"
kame darin kaum VOl'.

Del' gelegentlich unter Berufung auf
Ludwig Kouers Munchener Rektoratsre-
de von 1966 zitierte Satz von Theodor
Heuf ("Eine del' blamabelsten Angelegen-
heiten der menschlichen Entwicklung ist
es, daf das Wort .Tierschutz" uberhaupt
geschaffen werden muBte") konnte bisher
in amtlichen Texten nicht belegt werden.

Trotzdem ist seit dem 4.11.1996 der
Bann del' Nichtbeachtung gebrochen:
Bundesprasident Roman Herzog hat die
Miihe auf sich genommen, an del' Feier
zum zehnjahrigen Bestehen del' Akademie
fi.ir Tierschutz in Neubiberg bei Munchen
teilzunehmen und anderthalb Stunden auf
einem ihm sicher unbequemen Stuhl aus-
zuhalten.

Geredet hat er allerdings nicht: Unver-
bindliches wollte er wohl nicht sagen und
fur Belangvolles hatte vielleicht die Zeit
gefehlt oder die bisher nie benotigte Sach-
kunde in seinem Mitarbeiterstab, Trotz-
dem war dieAnwesenheit des Bundespra-
sidenten ein Zeichen, ein Ja zur Mensch-
lichkeit auch gegenuber dem Tier, auch
wenn dies dem Bericht von Karl Rieck nicht
unrnittelbar ZLlentnehmen ist. Harvey T.
Rowe wird da schon deutlicher.

1.5 Mensch und Tier in der Kunst
DaB in del' Kunst auch Tiere und Natur
vorkommen, ist nicht weiter verwunder-
lich, aber daB die sich oft so betroffen und
engagiert gebende Literatur einmal eines
del' dramatischen Natur- oder Tierschutz-
themen aufgreift, ist extrem selten. Was
Hariet Beecher-Stowe mit "Onkel Toms
Huue" fur die Abschaffung der Sklaverei
oder was Durrenrnatt mit "Andorra" und
den .Physikern" bewirkte, hat noch kei-
nen Schriftsteller dazu motiviert, erwas
Ahnliches fur die Tiere zu tun, obwohl re-
cherchiertes Material dazu in Menge und
zum Teil in bester Qualitat vorhanden ist.

Das Archiv in Karlsruhe sammelt auch
zu diesem Thema das anfallende Materi-
al, aber die Zuwachse sind gering. Selbst
das von Gottfried von Einem geschaffene
und "allcn Kreaturen dieser Erde" gewid-
mete Tierrequiem ist nul' einmal in dem
Beitrag von Christine Beidl "Mensch und
Schopfung" erwahnt worden. Das Werk
mil dem von del' Frau des Kornponisten,
Lotte Ingrisch, verfaBten Text glieden sich
in vier Teile: Die Schbpfung, die Bestim-
mung des Menschen, sein Fall und die
Klage der schuldlosen Tiere, endlich aber
auch die Vision eines "achten Tages", an
dem del' Mensch zur liebenden Einheit mit
del' Kreatur findet. Das Werk wurde 1993
als Opus 104 geschaffen und am 30. und
31.5.1996 im GroBen Saal des Wiener
Konzerthauses aufgefuhrt,

Etwas besser steht es fur Natur und
Urn welt: Hundertwasser und del' Bund
Naturschutz haben ein Projekt "Kunst fur
die Donau" gcstartet, und die AEG Haus-
gerate AG hat einen mit 80.000 DM
ausgestatteten .Kunstpreis Okologie" ge-
stiftet.

1.6 Mensch und Tier
in der Wissenschaft
Spatestens seit del' 1992 von der Evange-
lischen Akademie Bad Boll mit dem Titel
"Tierarzt - Berufener Tierschutzer" durch-
gefiihrten Tagung wird in der Tierarzte-
schaft das Bestreben erkcnnbar, die Be-
rechtigung dieses Anspruchs auch zu be-
griinden.

Inzwischen gibt es innerhalb derTierarz-
teschaft seit 10 Jahren nicht nur die "Tier-
arztliche Vereinigung fur Tierschutz", die
ihre Aufgabe inhaltlich und yon Fall zu
Fall intervenierend wahrnimmt, sondern
es hat sich auch durchgesetzt, an den tier-
arztlichen Fakultaten jeweils einen Lehr-
auftrag .Tierschutz" zu vergeben, d.h. mit
einem bereits bestehenden Lehrstuhl zu
verbinden. Auch Institute nennen unter
ihren Aufgaben den Tierschutz, und die
Tierarztliche Hochschule Hannover hat
sogar ein .Tierschutzzentrurn" eingerich-
tet (Hansjoachim Hackbarth).

Um so spiirbarer wird nun das Ausblei-
ben einer ahnlichen Entwicklung in del'
Philosoph ie, der Rechtswissenschaft und
del' Theologie. Kein Wunder, daB der Tier-
schutz im Lehrangebot del' veterinar-
medizinischen Fakultaten fast ausschlicb-
lich naturwissenschaftl ich orientiert ist.
Zur Berufsethik des Tierarztes gehort aber
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mehr als Medizin. Es ware von grol3er
syrnbolischer Bedeutung, wenn Recht
und Ethik der Mensch- Tier- und Mensch-
Natur-Beziehung auch in den zustandi-
gen Geisteswissensehaftcn einen Platz
fanden.

1.7 Tiere im Fernsehen
"Tierisch gute Quoten" (Jorg Albrecht) ist
der Titel eines Berichtes i.iber Tiere, Tier-
schutz und N atur im Fernsehen. Aber nicht
nur in Tiersendungen, sondern aueh in all-
gemeinen Nachrichten-, Magazin- und
Talkshow-Sendungen kornrnen die Tiere
"zu Wort".

Besonderes Aufsehen erregte neben den
ZDF-Sendcreihen .Achtung lebende Tie-
re" (vgl. Christine Beidls gleichnamiger
Bericht) und "Geliebte und andere Tiere"
von und mit Begleitbuch von Wolj-Riidi-
ger Schmidt (vgl. Ingolf Bossenz) ein Be-
richt in "Panorama" vom 24.10.1996, der
die FA.Z. zu dem Artikel .Eine Schan-
de" (s. Kapitel 8.6) bewegte, Manfred
Karremann, del' Schlachttiertransporte bis
zum Ziel begleitete, erhielt fur seine Be-
richte die Goldene Kamera.

GroBen Erfolg hatte auch eine NDR-
Sendung "Konig Kunde und die arme Sau
-Was Sie schon immer uber Fleisch wis-
sen wollten," Interessenten wurde eine
Broschure mit viel Material angeboten.
Viele Richter, Theologen und Politiker
haben aber offenbar nichts gelesen, nichts
gesehen, nichts dabei gedaeht.

1m Bereich der Printmedien waren es
die Zeitschriften "Brigitte" und "Del' Spie-
gel", die mit Tierschutzthernen eine brei-
te Leserschaft erreichten: Brigitte mit ei-
nem lo-Seiten-Dcssier: Gesunde Tiere -
Gesundes Essen, Der Spiegel mit seinem
Spezial Nr. 1, 1997: "Menschen. Tiere,
Emotionen",

2 Philosophische Ethik

2.1 Historische und
zusammenfassende Arbeiten
Je mehr die Zahl der Veroffentlichungen
wachst und die Spezialisierung zunimmt,
desto wichtiger wird es, den Uberblick zu
behalten. Darum zunachst einige vorwie-
gend historisch zusammenfassende Bei-
trage:
~ Reinhard Farkas: .Zur Gcschichie der

Tierschutzethik" mit Schwerpunkten
auf del' Philosophic del' Aufklarung und
Rornantik, beginnend mit Rousseau und
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auch libel' weniger bekannte Autoren re-
ferierend;

~ Caspar, Johannes: .Tierschutz unter
rechtsphilosophischem Aspekt", ei ne
grundliche Untersuchung zur Entwick-
lung der anrhropozentrischen (S. 381-
388) und nichtanthropozentrisehen (S.
388-398) Ethikkonzepte sowie des Tier-
rechte-Ansatzes bei Leonard Nelson (S.
398-404);

~ Norma C. Flores: "Animals in the midd-
le ages - book of essays" mit vielen Bei-
trag en und breitgestreutcr Thematik;

~ Regine Kather mit einer ausfuhrlichen
Studie "Die Beziehung des Menschen
zu den Tieren", wobei die Beziehungen
nicht etwa soziologisch verstanden wer-
den, sondern geistesgeschichtlich: was
die Menschen uber die Tiere und ihr
Verhaltnis zu ihnen dachten.

~ In dem Buch yon Gerhard Staguhn geht
es neben Historischem auch urn Bezie-
hungen in soziologischem Sinne, wie
schon der Titel andeutet: "Tiel'liebe -
Eine einseitige Beziehung."

~ Jean Pierre Wits gibt eine Einfiihrung
in die das Wesen der Tiere und unser
Umgehen mit ihnen betreffende eng-
lischsprachige Literatur. Der Beitrag ist
vorwiegend referierend angelegt,
kommt aber beziiglich der Anthropozen-
trik auch zu einer Wertung, die - wenn
auch weit verbreitet - Fragen offen laBt.
Folgender Satz im SchluBabschnitt (S.
4) ist gemeint: "Samtliche tierethische
Uberlegungen, auch wenn sie noch so
radikal einen anthropozentrischen
Standpunkt zu vermeiden suchen, argu-
mentieren aus einer unaufhebbar anthro-
pozentrischen Perspektive." Wenn da-
rnit gemeint ist, daB der Mensch nur aus
seiner fur ihn artspezifischen Perspek-
tive als Mensch erkennen, argumentie-
ren und handeln kann, so steht dem
nichts entgegen. Es ist aber zu fragen,
ob diese Bindung an das Menschsein
mit dem Begriff .Anthropozentrik"
richtig bezeichnet ist. AUe Menschen er-
kennen, argumentieren und handeln an-
throponom, d.h. den Gesetzen ihres
Menschseins entsprechend, aber nieht
notwendigerweise aueh anthropozen-
trisch. VgJ. hierzu die Ausfuhrungen in
Kapite14.3.

Ein Ubergang von der Historic zur aktu-
ellen Lage findet sich bei Hans Peter BrejJ-
ler (Etbische Probleme der Mensch- Tier-
Beziehung - Eine Untersuchung philoso-

phischer Positionen des 20. lahrhunderts
ZLl1l1 Tierschutz), wahrend die neuesten
Untersuchungen von Julian Nida-Riime-
lin und Dietmar von der Pjordicn unter
dern Tite! .Tierethik 1" und "Tierethik 1I"
einen Uberblick geben uber die ethischen
Grundlagen des Tierschutzes bzw. Tier-
schutzgesetzes. Beide Texte sind in dem
von Nida-Rurnelin herausgegebenen Sam-
melband .Angewandre Ethik - Die Be-
reichsethiken und ihre theoretische Fun-
dierung" enthalten und daher nicht leicht
zu entdecken; eine separate Publikation
ware daher wunschenswert.

Die beiden Texte sind vermutlieh als
jeweils erganzend gedacht, unterschciden
sich aber in einem nieht unwesentlichen
Punkt: Del' yon beiden Autoren gemein-
sam verfaBte Text ist "die gekiirzte Ver-
sion der redigierlen Stellungnahme der
Verfasser zur offentlichen Anhorung des
Ausschusses fur Emahrung, Landwirt-
schaft und Forsten des Deuischen Bundes-
tages zurn Gesetzentwurf zur Anderung
des Tierschutzgcsetzes am 20.10.1993 in
Bonn" (S. 485). Del' zur Anhorung vorge-
tragene Text "Tierethik II" halt sich also
an die gesetzlichen Vorgaben und beginnt
dementsprechend auch unter Ziffer 1 mit
den normativen Regelungen des Tier-
schutzgesetzes, wobei zu den Ausfuhrun-
gen libel' die .Verantwortung des Men-
schen fur das Tier als Mitgeschopf" (§ 1)
durchaus aueh anders gewichtende Alter-
nativen denkbar sind. Der Text "Tierethik
I" hingegen ist allgemeiner angelegt und
befaBt sich mit den Grundlagen des Tier-
schutzes (und nieht des Tierschutzgeset-
zes); .Tierethik I" ist demzufolge auch
weiter ausholend. Siehc auch Julian Nida-
Riimelin in ALTEX 14,3 (S.147) Zlll11glei-
chen Thema.

Hans Peter BrejJ/er untersucht in sei-
ner Dissertation die Entwicklung verschie-
dener Ethikpositionen zu den wichtigsten
Fragen der Nutzung von Tieren, wie Tier-
versuchen, Tiertotung und dem weiten
Feld del' Veranderung und Instrumentali-
sicrung der Tiere. Dabei referiert er zu-
nachst die Position der einschlagigen Au-
torcn sowie die daran geubte Kritik und
versucht zum SchluB eine Zusammenfas-
sung und Bewertung, in die sein Engage-
ment als Tierschiitzer deutlich erkcnnbar
mit cinflieBt.

Fur Brefiler ist die Frage nach der Ethik
des Umgehens mit Tieren nicht nul' ein
wissenschaftlich intercssantes Therna, an
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dem man die Hille seines Wissens und die
Scharfe seines Denkverrnogens demon-
striert, sondern er versucht, sich die aus
der Begegnung mit dem durch den Men-
schen verursachten Leiden der Tiere in-
tuitiv entstandener Gefuhle des Sollens
bewuBt zu machen, rational zu durchdrin-
gen und mit dem ethischen Denken unse-
res Jahrhunderts zu konfrontieren. Dabei
solJen Unklarhciten und Inkonsisrenzen
autgespurt und Positionen gesucht wer-
den, die einleuchten und im Konflikt zu
Gegcnpositionen mit guten Argumenten
vertretbar sind. Vgl. auch Kapitel J 3.1.

2.2 Peter Singer und die Tierrechts-
oder Tierbefreiungsbewegung
Die Vielfalt der philosophischen Themen
ist ungebrochen, doch sind auch Trends
erkennbar: die Entwicklung von Konzep-
ten zu teilweise schon organisierten Be-
wegungen und damit verbunden eine Ver-
mengung yon Tierrechts- und Tierbefrei-
ungszielcn, wobei diese Ziele entweder
nur formuliert und theoretisch vertreten
oder yon radikalen bis militanten Grup-
pen auch als Motivation fur direkte und
gelegentlich auch fur nicht mehr legale
Aktionen aufgefaBt werden.

Diese Entwicklung wird durch verse hie-
dene Publikationen belegt und weiter vor-
angetricben. Da sind zunachst zwei Ver-
Offentlichungen von Peter Singer: die
uberarbeitete Neuauflage der "Animal
Liberation - Befreiung der Tiere" und zeit-
gleich seine allgemeine Ethik .Wie sol-
len wir leben? - Ethik in einer egoistischen
Zeit".

Singer hat das groBe Verdienst, die Fra-
ge nach der Ethik derMensch- Ticr-Bezie-
hung zu einem Thema der Philosophie
gemacht zu haben. Angefangen hat er
1973 mit der Rezension eines vorwiegend
Yon Stanley und Roslind Godlovitch ge-
stalteten Sammelbandes "Animals, Men
and Morals", dann folgten 1975 "Animal
Liberation" und 1979 "Practical Ethics",
beide dann bald auch in deutscher Spra-
che. Daneben hat Tom Regans Buch von
1983 "The Case for Animal Rights" zu-
mindest im anglo-amerikanischen Bereich
eine durchaus eigenstandige Bedeutung
erlangt.

Die Rezeption dieser Gedanken erfolg-
te zunachst nur zogernd. Jedenfalls gab
es Vorbehalte gegen den Utilitarismus
Singers und die Tierrechtstheorie yon
Regan. Beide Konzepte lassen sich jedoch
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auf Jeremy Bentham zuruckfuhren, der so-
wohl den utilitaristischen Grund fur Sin-
gers Argumentation legte, als auch den
Boden fur Regans Tierrechtsethik vorbe-
reitet hat, indem er forderte, nieht nur die
Sklaven, sondern auch die Tiere aus der
tyrannischen Hand des ausbeuterisehen
Menschen zu befreien. Und so, wie sich
die Sklavenbefreiung auf die Menschcn-
recbte berief, so leitete sich auch Tom
Regans Konzept yon der Annahrne ent-
sprechender Tierrechte ab.

Tn del" Folgczeit hat sich die wissen-
schaftliche Diskussion imrner mehr an
Singer entziindet. Von Regan hat man je-
doch den Begriff der "animal rights" iiber-
nom men bzw. mit Singers "animallibera-
tion" verknuplt. Inzwischen haben sich in
vielen Landern Ticrschutzinitiativen gebil-
det, die sich bald als Tierbefreiungs-, bald
als Tierrechtsbewegungen verstehen. Bei-
de Bewegungen haben auch eine Eigen-
dynamik und gegenseitige Annaherung
entwickelt bis hin zu der ganz konkreten
Forderung nach Befreiung der Tiere, ob-
wohl Singer militante Aktionen ausdruck-
lich ablehnt, zuletzt und am deutlichsten
in der schon erwahnten Neuauflage (S. 22-
25).

Die geistige Fuhrungsrolle Singers ist
jedoch unbestritten und durch die beiden
Neuerscheinungen weiter gefestigt wor-
den. Die Neuauflage der .Befreiung., ent-
halt aber nicht nul' Hinweise auf die Ent-
wicklung der organisierten Bewegung
(Vorwort zu Neuauflage und SchluBkapi-
tel), sondern auch Stellungnahmen zur
vorgebrachten Kritik und eine Aktualisie-
rung der Kapitel iiber Tierversuche und
Massentierhaltung.

Von groBem Interesse ist die ebenfalls
1996 publizierte allgemeine Ethik ("Wie
sollen wir leben?"), weil sie den Rahmen
erkennen laBt, in den sich seine Spezial-
ethik einordnen laBt. In diesem grolseren
Rahmen tritt auch der in fruheren Verof-
fentlichungen erkennbare Uti litarismus
hinter dem nunmehr geforderten Altruis-
mus zuruck, der sein Profil als Gegenkraft
zu der beklagten egoistischen Gegenwart
gewinnt. Insgesamt werden beide Bucher
dazu beitragen, auch die an der Euthana-
sie entzundete Kontroverse nur noch als
Detailthema zu verstehen, das auBerhalb
der Tierethik diskutiert wird.

Im deutschsprachigen Bereich wird die
Tierbefreiung oft als radikaler oder gar
militanter Fliigel der eher gemasigten

Tierrechtsbewegung verstanden, die ja
auch an eine eigene, von Regan und Sin-
ger unabhangige, fruhere Tradition an-
knupfen kann.

Peter Kopf hat die facettenreiche Ent-
wicklungsgeschichte dieser Bewegung in
seinem Buch .Ein Herz filr Tiere?" nach-
gezeichnet und dabei auch in Kapitel 3.1
(S. 107-128) eine Auseinandersetzung mit
Peter Singer gefiih,t. Auch wcr sich an den
gelegentlich schroffen oder uberspitzten
Formulierungen (auf S. 82f. muBten so-
gar zwei Stellen geschwarzt werden) sroBt,
kann auf die reiche Materialsammlung
kaum verzichten: Sie ist die bisher einzi-
ge Monographic "Uber die radikale Tier-
rechtsbewegung", wie es im Untertitel
heiSt.

Zu dem Komplex Tierrechte und Tier-
rechtler sind auch mehrere Artikel yon
Helmut F Kaplan erschienen, darunter
auch .Zur Psychologie des Tierrechtlers"
mit erstaunlich selbstkritischen Feststel-
lungen. AuBerdem gibt er unter dem Titel
"Gemeinsam fur die Tiere" beherzigens-
wcrte Empfehlungen gegen die Vereins-
meierei im Tierschutz und pladiert fur
mehr Zusammenarbeit. Zur Gewaltfrage
siehe Kapitel 12.

Fiir die deutschsprachige Tierrechtsbe-
wegung ist die bei Regan und Singer noch
so bedeutsame philosophische BegrUn-
dung eigentlich kein bedrangendes The-
ma mehr; auch die Frage, wie Tierrechte
kodifiziert und durchgesetzt werden sol-
len, wird kaum diskutiert. Statt dessen set-
zen sich die verschiedenen Gruppen fur
Verbesserungen in der Gesetzgebung und
Rechtsprechung ein.

Der Streit um die Begrundung der Tier-
rechte ist also abgeklungen, aber keines-
wegs zu Ende. Das wird an der Dissertati-
on yon Thomas Benedikt Schmidt .Das
Tier ein Rechtssubjekt?" aufs neue deut-
lich. Wie ein mundlicher Gedankenaus-
tausch ergab, war der Autor als Philosoph
fur die Tierrechtsidce zunachst durchaus
eingenommen, wollte aber die Brauchbar-
keit der begrundenden Konzepte noch aus
rechtlicher Sicht betrachten. Daraus erga-
ben sich Zweifel, Bedenken und schlieB-
lich auch Ablehnung.

Trotzdem kommt der tierschutzerische
Impuls immer wieder zum Ausdruck, etwa
im Vorwort oder wenn Schmidt "das To-
ten im Akkord" anprangen (S. 17f.), fur
die vegetariscbe Lebensweise wirbt (S.
29f.) und mit der neo-cartesianischen Be-
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hauptung, Tiere wtirden nicht leiden (S.
33) ins Gericht geht. Auch beschreibt er
das Anliegen der Tierrechtsbewegung, die
"in einem umfassenderen Sinne danach
fragt, wie die nichtmenschliche Kreatur
vor einer Zivilisation geschutzt werden
kann, die sich offen bar mit einer systema-
tisch betriebenen Tierqualerei abzufinden
scheint", Urn diese Gefahr wenigstens
punktuell zu bcgrenzen, au Bert er durch-
aus Verstandnis fur die Forderung, zur
.Privilegicrung der Wissenschaft und For-
schung" ein Gegengewicht zu schaffen
und den Tierschutz in der Verfassung zu
verankern (S. 23f.). AuBerdem ernpfiehlt
er, aile Moglichkeiten zur Verbesserung
des Tierschutzes wahrzunehmen, die in-
nerhalb des bestehenden Rechtssystems
gegeben sind, wie etwa die Verbandskla-
ge(S.102-106).

Gelegentlich hat man den Eindruck, der
Autor rechne damit und hoffe wornoglich
darauf, daf es den Tierrechts- Verteidigern
gelingen konne, seine Bedenken aus-
zuraurnen, So ist z.B. der yon Schmidt an-
gezweifelte Gehalt des yon den Tierrecht-
lern vorgebrachten "genetischen" Argu-
mentes strittig, wonach "sich im Laufe der
geschichtlichen Entwicklung der Kreis
derer, denen Rechte zukommen, stetig
erweitert hat" (S. 40) und sich nun auch
der letzten noch aus der Sklaverei zu be-
freienden Gruppe, den Tieren, offnen
mi.isse.

Das Wort "mtisse" so11 verdeutlichen,
daB die Entscheidung tiber das Ende der
Tiersklaverei nicht im moralischen Belie-
ben der bisherigen "Sklavenhalter" liege,
es sich auch nicht urn eine Art "Gnaden-
akr" handle, sondern urn ein Gebot der
Gerechtigkeit, das verlangt, wesentlich
Gleiches nicht willkiirlich ungleich zu
behandeln. Zwar ist nach langen Jahrhun-
derten endlich anerkannt, daB aile Men-
schen als solche gleich zu behandeln sind,
unbeschadet der Tatsache, daB Kinder,
Alte und Kranke aufgrund ihres Anders-
seins gegenuber gesunden Erwachsenen
im Bereich dieses Verschiedenseins auch
entsprechend anders, namlich rucksichts-
voller zu behandeln sind.

Analog hierzu hatte sich schon langst
die Einsicht durchsetzen mussen, daf auch
alle Lebewesen als solehe in bezug auf ihr
Lebendigsein gleich zu behandeln sind,
unbeschadet der Tatsache, daf es inner-
halb der Lebewesen viele und gravieren-
de Unterschiede gibt, die bei der Behand-
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lung zu beriicksichtigen sind, selbst wenn
als kleinste Gerneinsamkeit aller sensiti-
ven Wesen nur der zumeist unbewuBte
Drang nach schmerzfreiern Wohlbefinden
und Weiterlebenwollen, bei anderen Le-
bewesen sogar nur ein unbewul3ter Le-
bensdrang ubrig bleibt,

Dieses Gemeinsame, wenn es erst ein-
mal gesehen und als vorgefunden ancr-
kannt ist, zwingt zu Folgerungen in be-
zug auf Pflichtcn, die wir auch gegenuber
Mitgliedern der erweiterten Kreise, etwa
der Saugetiere, Wirbeltiere, allerTiere und
schliel3lich im Ansatz auch gegenuber der
Pflanzenwelt haben.

Als Folgerung hieraus nicht nur Pflich-
ten des Menschen zu sehen, sondern auch
Rechte del' Tiere zu konstituieren, lehnt
Schmidt ab, weil er vor der dann ak-
zeptierten willkiirlichen Definitionsmacht
des Gesetzgebers warnt (S. 41). Diese
Gefahr ware nur dann gebannt, wenn man
"die Ausdehnung des Kreises der Rechts-
trager nicht als eine willkurliche Definiti-
onsmacht, sondern als Verwirklichung ei-
ner bisher zu Unrecht vorenthaltenen
Gleichstellung" verstunde, Dann aber, so
Schmidt, muf man "die Kriterien angeben,
aufgrund derer diese Gleichstellung schon
immer zu fordern war" (S. 42); und diese
Kriterien sind, je nach Reichweite des
Kreises, die Sensitivitat oder auch nur der
Lebensdrang (vgl. S. 96).

2.3 Moralischer Status der Tiere
Die Frage, ob bzw. warum unser Umge-
hen mit Tieren ethisch relevant ist, wird
seit einigen Jahren insbesondere im eng-
lischsprachigen Raum unter dem Thema
"the moral status of animals" diskutiert
und mit deren Eigenwert (intrinsic value)
begrundet, gleichgultig ob dieser Wert
nach anthropozentrischer Lesart den Tie-
ren von Seiten des Menschen zugespro-
chen oder durch den Menschen als vorge-
geben anerkannt wird; vgl. hierzu die in
Kapitel 15 zitierte Stellungnahme der
Schweizerischen Akademien der Natur-
wissenschaften und der Medizinischen
Wissenschaften.

1m Karlsruher Archiv liegen folgende
neue Arbeiten vor:
~ Rick O,Neil: "Intrinsic value, moral

standing and species." Der Artikel ist fur
jeden eine Hilfe, del' versucht, sich in
dem Dschungel unterschiedlicher Be-
deutungen zurechtzufinden. Aber die
Fi.ille del' referierten Meinungen erleich-

tert die eigene Urteilsbildung keines-
wcgs. Auch die Teilthemen wie "The
intrinsic value of species", "The interest
of species" und "Are the interests of
species morally significant?", werden an
den oft widerspruchlichen Aussagen der
an dcr Diskussion Beteiligten abgehan-
dell.

~ Keekok Lee: "The source and locus of
intrinsic value: A reexamination." Lee
diskutiert den Versuch, in der Frage nach
dem Wert der Natur durch eine Unter-
scheidung zwischen der Natur als dem
Ort intrinsischer Werte und dem mensch-
lichen BewuBtsein als der QueUe aller
Werte zu unterscheiden. Dem Nicht-An-
thropozentriker ist damit aber nicht viel
geholfen.

~ Rosemary Rodd: "Sociobiology and the
moral status of nonhuman animals." Die
Autorin des Buches "Biology, ethics and
animals" (1990) befaBt sich in diesem
Artikel mit der neueren soziobiologi-
schen Entwicklung. Dabei geht es ins-
besondere urn das Entstehen rnorali-
scher Qualitaten und Fahigkeiten des
Menschcn. Das Gemeinsame zwischen
Kindern und Tieren wird behandelt, und
von da aus auch die Frage nach dem
BewuBtsein und "proto-moral capaci-
ties" gestellt.

2.4. Kritik und Selbstkritik
Die Ethik als Lehre vom Seinsollenden
schlielst Kritik am Bestehenden ein, das
ja zum Guten hin verandert werden solI.
Im Normalfall wendet sich die Ethik also
an die anderen. Urn so mehr fallt es auf,
wenn sich EthikbefLissene auch selbst un-
ter die kritische Lupe nehmen.

Unter diesem Aspekt sind hier die Ar-
beiten van Helmut F. Kaplan und Ina
Praetorius zu nennen: Die Arbeit von
Kaplan .Zur Psychologie des Tierrecht-
lers", die einen Einblick in die Konflikte
des radikalen Tierschutzes bietet, sowie
die Arbeit von Ina Praetorius, eine in vie-
len Punkten treffsichere Warnung vor
rnoglichen Gefahren, wie etwa dem Ab-
gleiten ins Arrangement nut den bestehen-
den Verhaltnissen (Hofethik) und eine
Beschrankung darauf, das Bose auf den
MiBbrauch durch "Schwarze Schafe" ab-
zuwalzen; wobei diese schwarzen Schafe
auch "eine schwarze Herde mit einer uber-
schaubaren Anzahl weiber Exemplare dar-
in" sein konnen; zitiert nach dem letzten
Bericht, Ziffer 6.
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Ein selbstkritisches Element ist auch in
dem Buch yon Gerhard Staguhn erkenn-
bar, weil der Autor die yon uns bean-
spruchte Tierliebe anzweifelt, indem er die
kritischen Kapitel immer mit einer dann
sieher .falschcn" Tierliebe verbindet,
wenn es heilit: "Was man liebt, das zwingt
man: Eine Kritik des Zirkus", "Was man
liebt, das toter man: eine Kritik der Jagd"
und schlieBlich "Was man liebt, das kauft
man sieh: eine Kritik dcr Heimtierhal-
tung."

2.5 Ein Iastiges Insekt: erschlagen?
Eine Frage, die konsequenten Biozentri-
kern gelegentlich gestellt wird. Es ist also
zu klaren, ob gegen soIehe Plagegeister
eine notwehrahnliche Situation in An-
spruch genom men werden darf, bzw. ob
man sie nur verjagen oder auch erschla-
gen darf.

"To swat or not to swat: Pesky flies,
environmental ethics, and the supereroga-
tory" ist der Titel eines Artikels yon Mark
A. Michael, der sich mit dieser Frage, wie
radikal man ethische Forderungen zuspit-
zen darf, befallt hat, solange sie noch im
Bereich des Moglichen bJeiben und nicht
dem Grundsatz des .riemo ultra posse
obligatur" (niemand ist zum Unrnoglichen
verpflichtei) widersprechen. Es handeit
sich also um zwar extreme, aber nieht un-
mogliche Forderungen, die aJs "opera su-
perergogationis" oder einfach als Uberfor-
derungen gelten. Jean-Claude Wolf hat
sich mit diesem Thema in Zusammenhang
mit dem Vegetarismus (s. Kapitel 14.5)
befaBt.

2.6 Angewandte Tierethik
Nach einem anderen Trend wendet sich
unser Nachdenken der Frage zu, wie ethi-
sehe Konzepte mit ihren Werten und Nor-
men in konkretes Handeln umgesetzt wer-
den konnen. Unter diesem Aspekt sind
nicht nur einschlagige Abhandlungen zu
erwahnen, wie die Veroffentlichungen yon
Alberto Bondolfi, Hans Lenk, Klaus Pe-
ter Rippe und Jean-Claude Wolf, sondern
auch Untersuchungen, die den "Wandel in
der Einstellung ZUI1l Tier betreffen" (so ein
aufschluBrcicher Sammelband-Beitrag
yon Jurgen Unshelm) oder eine Uberle-
gung zum rich ligen Sprachgebrauch an-
hand der Frage "Tierisch oder tierlich?"
yon Birgit Miitherich.

Ganz konkret wird die Ethik dann, wenn
sich tiernutzende Verbande mit den ethi-
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schen Fragen ihrer Berufstatigkeit befas-
sen, wie etwa die Landwirte und Lebens-
mittelproduzenten oder Jager unci Pferde-
sportler, die sich an ihren eigenen Forde-
rungen dann auch messen lassen miissen,
Zu nennen sind aber auch neue Zeitschrif-
ten (etwa das "Journal of Applied Animal
Welfare Science") oder Institutionen wie
die universitaren Ethikzentren in Tubin-
gen und Zurich.

Als Einfiihrung in die Probleme der
.Angewandtetn) Ethikv Ieistet der gleich-
namige Aufsatz yon Bondolfi gute Dien-
ste, und die .Konkrete Hurnanitat" yon
Hans Lenk ist ein Beispiel fi.ir die Mog-
lichkeit, Ethik auch wirklichkeitsbezogen
abzuhandeln und dem Leser die ProbJe-
me und Sehwierigkeiten zu beschreiben,
mit denen er rechnen mub, Leider ist das
Buch noch nicht erschienen, soli aber ge-
rade deswegen in einigen Punkten refe-
riert werden.

Nach Schopenhauer war es insbeson-
dere Albert Schweitzer, der ein Konzept
entwickelte, das yon vornherein auch un-
ser Verhaltnis zu den Mitlebewesen be-
trifft. Dabei wird zumeist ubersehen, daf
Schweitzer die geforderte Ehrfurcht vor
dem Leben als Ausdruck einer vorgeord-
neten Humanitat verstand, die der Mensch
als Respekt, Liebe und Hilfsbereitschaft
allen Mitmensehen und Mitgeschopfen
gegenuber zu bewahren hat.

Artiibergreifende Hurnanitat kommt fur
Schweitzer zuerst. Sie ist das Prinzip, das
in der Hierarchie del' Werte und Normen
die entscheidende Position einnimmt:
"Geiten lassen wir nur, was sich mit der
Humanitat vertragt"; bei Lenk S. 35.

In dieser Tradition stehend, hat auch
Hans Lenk auf die Hurnanitat als Zie1vor-
stellung zuriickgegriffen, hat sie geistes-
geschichtlieh entfaltet, ihre Inhalte er-
schlossen und in vielfaltiger Weise kon-
kretisiert. Diese Einbettung des Seinsoll-
enden in die Wirklichkeit unseres Han-
delns ist es auch, die der Humanitat eine
Tendenz zu realitats- und verantwortungs-
naher Konkretheit mitgegeben hat.

Der Autor beginnt sein Buch .Konkre-
te Humanitat" mit einer knappen aber ein-
driicklichen Beschreibung unserer Gegen-
wartsproblerne. Da ist yon der Unfahig-
keit der Philosophie die Rede, sich urn das
.vielfach zerrissene Ganze" zu ki.immern
(S. 6), vom "Verfall der Kultur" (Schweit-
zer) oder drastischer, von der .Ellenboge-
nisierung" des Aufstiegs- und Erfolgsstre-

bens zu Lasten etwaiger Konkurrenten und
insbesondere der Schwacheren in einer
"erkalteten" Gesellschaft (S. 7-8), in der
sich das eigene Anspruehsdenken immer
fordernder gegen den Staat richtet, Hilfe-
leistung und soziales Engagement aber
denjeweils anderen und .ohne mich" zu-
gemutet werden (S. 10-14). So gewinnt die
Humanitat an Profil und Anziehungskraft.

Die fur die artiibergreifende Ethi k mall-
geblichen Aussagen sind in Lenks Einlei-
tung, den Kapiteln iibcr die Humanitat und
- das Gesamtkonzept nochmaJs bundelnd
- in dem Resumee enthalten. Dabei geht
es urn Mensehlichkeit ganz allgemein,
aber immer so, daB die Reichweite das
auBermenschliche Leben ei nschlieBt.
Denn Schweitzer, so Lenk, "bezieht ein
soIehes Humanitatsprinzip ausdriicklich ...
aueh auf den menschlichen Umgang rnit
anderen .Kreatureri', .Mitkreatureri', wie
er sagt, also in erster Linie auf Tiere und
auf die Hingabe an das Leben allgemein ...
Also: auch ein menschlicher Umgang mit
Tieren muB zur vollstandigen Hurnanitats-
gesinnung fortschreiten, fordern Schweit-
zer (S. 252) und, auf unsere Situation be-
zogen, auch Hans Lenk.

Lenk hat darauf verzichtet, die zuneh-
mende Fiille neuer Ethikkonzepte durch
ein neues zu vermehren, sondern hat auf
die historisch verbiirgte Motivationskraft
der Humanitat zuruckgegriffen, die in vie-
len Kulturen zwar auf je eigene Weise
entstanden ist, aber dennoch uberall dar-
auf abzielt, die zu Unrecht Leidenden und
Verfolgten dieser Welt gegen die Willkiir
der Machtigen zu schutzen, die Macht an
das Recht zu binden. Humanitat ist aber
noch in anderer Hinsicht uni versal, weil
sie sich dem Wohl aller leidensfahigen
Wesen, auch dem der Tiere, offnet, Seit
der Antike ist sie die zwar unterlegene aber
nie aufgegebene Hoffnung gegen die Ar-
roganz der Starkeren:

Nur Humanitat kann die Inhumanitat
uberwinden, Willkiir durch mehr Gereeh-
tigkeit begrenzen.

Schritte in die sich gelegentlich als wert-
frei oder ubermachtigen Sachzwangen un-
terworfene Wirkl iehkeit der Mensch- Tier-
Beziehung sind auch yon Klaus Peter
Rippe und Jean-Claude Wolf unternom-
men worden. Rippe hat sieh mit den
vielfaltigen Problemen und Arbeitsbedin-
gungen del' Ethikkommissionen befal3t.
Der zunachst nur als Manuskript vor-
liegende Text soIl noch weiter ausge-

ALTEX 14,4/97



TEUTSCH

baut werden und als Monographie er-
scheinen.

Unter dem Titel .Tierschutz zwischen
Demokratie und Lobbyisrnus" hat Jean-
Claude Wolf die Frage nach einem in der
modernen Demokratie konsensfahigen Tier-
schutz gestellt, der don eine gute Chance
hat, wo sich Mehrheitskoalitionen "gegen
besonders sehreiende und leicht vermeid-
bare Tierqualereien, z.B. gegen Greuel der
Massentierhaltung oder unzumutbarerTier-
transporte" (S. 117) finden lassen.

Noeh deutlicner wird die I linwcndung
zur angewandtcn Ethik anhand der Bemu-
hungen um ethische Richtlinien fur das
berufliche Arbeiten tiernutzender Berufs-
verbande, Und mag das Beraten und Be-
sehlieBen solcher Richtlinien gelegentlich
aueh mehr der Ansehensmehrung und zur
Rechtfertigung des Ist-Zustandes dienen,
so ist es doch aueh ein Indiz fur das in
der Offentlichkeit gewachsene Bedilrfnis
nach Verantwortbarkeit unseres Umge-
hens mit Tieren. Unter diesem Aspekt sind
die .Ethischen Grundsatze des Pferde-
freundes" der Deutschen. Reiterlichen Ver-
einigung zu verstehen oder aueh die Bei-
trage yon Elizabeth A. Lawrence, Cynthia
Lerch-Leemann sowie von Jorg Styrie und
Claudia Lotz; aber aueh die Trabrennen-
Kritik yon Gert Schuster und Peter Tho-
mann.

Beachtenswert, weil aile angehend, ist
ein Appell der Arbeitsgerneinschaft der
Verbraucherverbande, in dem .Ethischer
Konsum" (so der programmatische Titel)
gefordert wird. Dabei ist auch yom "Ver-
zicht auf Tierversuche" die Rede, aber
nicht Yon dem fur den Konsum eigentiich
vie I wiehtigeren Bereich der tierischen
Lebensmittel.

Ethisch orientiertes Konsumverhalten
istjedoch ein Beitrag zum Tierschutz, den
jeder leisten kann.

Man braucht nur im kritischen Agrar-
bericht .Landwirtschaft 97" von Barbara
Rempe die "Tierhaltungsrichtlinien von
Markenfleischprogrammen" zu beachten.
Auch Friedrich Harrer hat sich unter dem
Titel .Produktkritik als Instrument des
Tier- und Umweltschutzes" mit dieser Ein-
flulimoglichkeit befaBt.

Einen etwas anderen Weg hat der Deut-
sche Bouernverband eingeschlagen, in-
dem er zunachst am 4.11.1996 eine .Ethik-
kommission der Deutschen Landwirt-
schaft" bildete und von ihr die Erarbei-
tung eines Grundsatzpapieres erwartet, Als
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Ethikexperte wurde der Leiter des Zen-
trums fur Ethik in der Wissenschaft an del'
Universitat Tubingen, Prof. Dr. Dietmar
Micth, gewonnen: vgl. hierzu Kapitel
.Nutztierhaltung", Ziffer 8.7.

Mit anwendungsorientierter Ethik hat
man es auch dann zu tun, wenn sieh
Naturwissensehaftler - insbesondere Tier-
arzte - mit Ethik befassen, weil man si-
cber sein kann, daB ihr Blick realitatsge-
scharft ist. Das gilt fur Wolfgang Schar-
manns Uberlegungen zur Frage "Das Tier
Nutzobjekt oder Mitgeschopf?" ehenso

wie fur John Webster.l· weit in die Praxis
ausholendes Buch "Animal Welfare" mit
dem Untertitel "A cool eye towards eden",
was nieht heiBt, daB es dem Autor an emo-
tionaler Motivation fehlt.

Unter dem Sticbwort .Angewandte
Tierethik" konnen auch Forschungsein-
richtungen erwahnt werden, die sich mit
tierschutzrelevanten Anwendungsherei-
chen del' Ethik befassen. Unter diesem
Aspekt sind hier zu nennen:
~ Das Ethikrentrum an der Universitdt

ZUrich mit u.a. folgenden Aufgaben:
~ Medizinethik
> Ethik LIndGentechnik
~ Tierethik
~ Umweltethik
~ Das Zentrum fiir Ethik: in den Wissen-

schaften der Eberhard-Karls-Universitat
Tubingen mit u.a. folgenden Aufgaben:

> Biomedizinische Ethik (S. 12)
> Naturschutzethik (S. 14)
> Ethik in den Biowissenschaften (S. 18-

19) mit folgenden Teilthemen:
ethische Fragen in Zusammenhang mit
Bio- und Gentechnologie

> okologische Ethik
~ Tierethik

2.7 EinzeIthemen
Der Versuch, Literatur unter thematischen
Gesichtspunkten ZlI ordnen, bleibt immer
unvollstandig, Darum hier eine Zusam-
menstellung der nieht einzuordnenden
Texte:

Bernard E. Rollin: Ideology, value-free
science, and animal welfare (siehe aueh
Besprechung inALTEX 14,3,143-144).

Robert Rosenfeld: Can animals be evil?
Kekes' character-morality, the hard re-
action to evil, and animals.

Steve F. Sapontzis: On exploiting inferiors.
Angus Taylor: Animal rights and human

needs.

3 Theologische Ethik

Gegentiber der Philosophic hat die theo-
logische Literatur an Zahl der Veroffent-
lichungen weiterhin drastisch abgenom-
men. Gleichzeitig hat die Ethik der Mit-
geschopflichkeit nun Eingang in die theo-
logischen Handbileher und Lexika gefun-
den; so z.B. in Martin Honeckers "Grund-
riB der Sozialethik" mit dem Beitrag .Das
Tier als Thema der Ethik" (S. 268-276)
und Jiirgen Moltmanns Artikel "Okologie"
mit Unterabsehnitt "Okologischc Ethik"
in der Theologische(n) Realenzyklopadie,
Bd. 25, S. 37-46. Auch Gerard Siegwalt
hat im 3. Band seiner .Dogmatique pour
la catholicite evangelique" das Thema "La
regne anirnale" (S. 248-253) behandelt.
SchlieBlich hat Ekkehard Starke in der
neuesten 3. Auflage des Evangelischen
Kirchenlexikons im Artikel "Tier, Tier-
ethik" das Wichtigste uber die Entwick-
lung und den gegenwartigen Stand berich-
tet: ein Indiz dafur, daf die christliehe
Ethik im Begriff ist, die anthropozentri-
sche Begrenzung zu uberwinden, Beson-
ders auffallig ist der Verzicht auf die Wie-
derholung altgewohnter Kernsatze wie
etwa die Ausoeutungserrnachtigung in
bezug auf Tiere kraft einer so verstande-
nen Gottesebenbildlichkeit des Menschen,
oder der philosophischen Variante hierzu,
wonach "aus der Vernunftbegabung des
Mensehen dessen Herrschaftsanspruch
gegenilber der niehtmenschliehen Natur
abgeleitet wird" (S. 890).

Das Tier in der theologischen Ethik ist
nicht langer ein verirrter Exote, und die
Theologen, die sieh dam it befassen, sind
keine Aufienseiter mehr wie noeh Karl
Anders Skriver oder Johannes Ude.

1m Vorfeld der Wende stehen Joseph
Bernhart und Karl Heim, den Ubergang
markieren Fritz Blanke und Erich Graber.
DaB einst auch Schweitzer (vgl. J. Donald
Hughes) in der Theologie noch lange als
AuBenseiter galt, ist schon fast verges sen.

Wolfgang Huber, evangelischer Theo-
loge und Bischof von Berlin-Brandenburg,
befaBt sich seit 199 J mit der Ethik der
Mensch-Natur- und der Mensch-Tier-Be-
ziehung, zuletzt unter dem Thema "Uber
die Wurde der Natur" (Vortrag anlablich
der Verleihung des Felix- Wankel-For-
schungspreises 1994 in der Miinchner
Universitat) und in einer Predigt uber .Das
,Gesetz der Freiheit' ist Barrnherzigkcit
(Jakobus 2,1-13)" aus Anlals des Ernte-
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danktages 1994, in der es (S. 60) heiBt:
"Vom Erntedankfest der christlichen Ge-
meinde muf ein Irnpuls ausgehen. Unser
Leben solt nicht auf der rucksichtslosen
Vergewaltigung der Natur aufgebaut sein.
Vielmehr ist es unscre Pflicht, die Mitge-
schopfe zu schonen, ihre natiirlichen Le-
bensbedingungen zu achten und sie nicht
nur als Maschinen, Fleischproduzenten,
Legeapparate oder Eiwei Berzeugungsau-
tomaten zu bcnutzen.

Nicht nur wir Menschen haben cine
Wurde; ihre eigene WUrde hat auch die
nichtmenschliche Natur. N icht nur wir
Menschen leiden; die Tiere lei den auch.
Deshalb rnuf das Seufzen der Kreatur
horbar werden mitten in unserem Dank."

Zum Thema Mensch und Tier in bibli-
scher Sicht liegen Texte von Rainer Hen-
nig und Peter Riede vor. Uber den Tier-
schurz nach der Tora hat Y. N. Rudday ge-
schrieben. Van Albert Schweitzer haben
sich drei Autoren anregen lassen: Oswald
Bayer, Erich Grafier und Hans Schmie-
dehausen.

Ein Schwerpunkt theologischen Inter-
esses hat sich im schopfungsethischen
Bereich gebildet. Hier sind fast gleichzei-
tig Monographien von Isa Breitmaier,
RUdiger Brinkmann, Wi/fried Lochbiihler
und Simone Rappel erschienen, uber die
im Kapitel 4 noch eigens berichtet wird.

Einblicke in die Entwicklung der drei
monotheistischen Weltreligionen und ihr
Versagen in bezug auf die schreckliche
Realitat unseres Umgehens mit den Tie-
ren liefert Wolf-RUdiger Schmidt in seinem
Buch "Geliebte und andere Tiere". In Ver-
bindung mit der fiinfteiligen Fernsehsen-
dung unter gleichern Titel hat der ethisch
begrundete Tierschutz in der offentlichen
Meinung weite Verbreitung gefunden.
Durch die Einbeziehung derjiidischen und
der islamisehen Tradition haben Bueh und
Sendung zugleieh einen Beitrag zum ver-
standnisvollen Nebeneinander versehiede-
ner Kulturen geleistet, wobei Renate Bey-
er das islarnisehe, Hanna Rheinz das judi-
sche Thema behandelten.

Eine betont kritische Riickschau findet
sieh bei Gerhard Staguhn (S. 40-68) und
- mehr auf die Gegenwart der Kirche zie-
lend - bei lna Praetorius, deren Beitrag
unter Kapitel 2.4 referiert wurde.
Ein selbstkritisches Element wurde von

Heike Baranzke beigesteuert, die iiber die
Rolle der Theologie beim Ausschluf der
Tiere aus Ethik und Recht naehgedaeht
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und dabei fur die christliehe Anthropozent-
rik so instruktive Begriffe gefunden hat,
wie .Heilsegcismus" und .Exklusivitats-
pathos".

Kritik ist auch der offene oder durch-
scheinende Sinn zweier ausfuhrlicher Auf-
satze von Eugen Drewermann, die im ei-
nen Falle mehr, im anderen weniger urn
den Satz kreisen .Das Weltbild, das die
ehristlichen Kirchen predigen, ist mitver-
antwortlich fUr das Elend der Ticre". CUn-
tertitel zum Beitrag .Denn es fuhlt wie Du
den Schmerz"),

DaB dieses Weltbild auch heute noch in
vielen Kopfen existiert, daruber hat Hans
Fischinger unter dem Titel "Stierkampf
und Kirche" berichtet. Um so wichtiger
ist die Besinnung auf die Schopfungsge-
meinschaft zwischen Mensch und Tier bei
Hans Schmiedehausen. oder auch in kirch-
lichen Verlautbarungen wie aus Bayern die
.Erkldrung del' Landessynode ZWl1 Tier-
schurz" mit konkreten Forderungen wie
z.B. .Berufung unabhangiger Beauftrag-
ter fur den Bereich Tierschutz mit den er-
forderliehen Kontroll-, Eingriffs- und Kla-
gebefugnissen".

4 Oko-Ethik: Verantwortung fur die
Natur und MitweIt

4.1 Einfiihrende und grundlegende
Informationshilfe
Einfuhrende und grundlegende Informa-
tionshi lfe bictet Angelika Krebs mit ihrem
Reader zur .Naturethik - Grundtexte der
gegenwartigen tier- und okoethischen Dis-
kussion": einfiihrend mit einer .Einlei-
tung" und abschlieBend mit einer kennt-
nisreichen und informativen Zusammen-
fassung "Naturethik irn Uberblick". Da-
zwischen finden sich Beitrage von J. Baird
Callicott, Stephen R. L. Clark, William
Frankena, Raymond G. Frey, Jurgen Ha-
bermas, Hans Jonas, Friedrich Kambartel,
Arne Naess, Tom Regan, Holmes Rolston,
Martin See!, Peter Singer, Paul W. Taylor,
Ernst Tugendhat, Bernard Williarns und
Ursula Wolf. Mit diesem Sammelband
wird ein Unternehmen fortgesetzt, das
Dieter Birnbacher mit seinern Reclam-
Band "Okologie und Ethik" begann, um
die oft schwer zugangliche Fachliteratur
bekannt zu machen. Aus der Fiille okolo-
gisch relevanter Literatur hier noch eini-
ge Verweise auf Artikel von 1.Mark Mor-
gan, Joachim Miiller-Fung ; Wolfgang
Klausewitz; Josef Reichholf, Wo(fgang

Schaumann, Helga Willer und RUdiger
Wolfrum.

4.2 Theologische Schopfungsethik
Zum Thema Oko-Ethik wurde irn letzten
Bericht gegenuber den siebziger und acht-
ziger Jahren eine gewisse Ermudung des
schopferischen Potentials vermutet: Um so
wichtiger ist die insbesondere aus schop-
fungsthcologischcr Sicht in Gang gekom-
menc Zusammenschau der bisherigen Ent-
wieklung. Vier unabhangig voncinander
entstandenc Dissertationen haben das vor-
handene Material Zll hilfreiehen Ubersich-
ten und eindnicklichen Bundelungen ver-
arbeitet, die zurn kritischen Weiterdenken
anregen.

Eine dieser Arbeiten wurde schon im
letzten Bericht kurz erwahnt: .Das The-
ma der Schopfung in der okurnenischcn
Bewegung 1946-1988" von1sa Breitmai-
er: eine urnfassende Dokumentation der
gesamrnelten Texte nut einer informativen
Kenntlichmachung del' Schwierigkeiten
und Hindernisse, die der Offnung del' tra-
ditionell anthropozentrischen Weltsicht
hin zur Umwelt als Mitwelt im Wege stan-
den. Zugleich wird die Leistung erkenn-
bar, die von Einzelnen und Gruppen er-
bracht werden rnuBte, urn den inzwischen
erreichten Wandel herbeizufiihren.

Deutlich wird dieser Wandel auch in den
ausfuhrlichen und sinnvoll durchgeglie-
derten Untersuchungen von Wilfried Loch-
buhler und Simone Rappel. Beide sind um
eine sachliche Darstellung des umfassen-
den Problemfeldes und del' verschiedenen
Positionen bernuht. Die jeweils eigene
Position ist an del' van Alfons Auer J 985
vorgezeichneten Linie orientiert, der eine
betont gemaliigte Anthropozentrik vertritt
und diese auch nieht als Gegensatz, son-
dern als komplementar zur Physiozentrik
versteht. Aus evangelischer Tradition
stammen die Arbeiten von RUdiger Brink-
mann und Elisabeth Hartlieb.

Wilfried Lochbuhler behandelt in seiner
"Christliche(n) Umweltethik" das gleiche
Therna, verzichtet jedoch auf den histori-
sehen Hintergrund und macht stattdessen im
I.Kapitel eine .Bilanz und Ursachenana-
lyse" der okologischen Krise auf(S. 17-18).
Aufserdem befalit er sich im letzten Kapitel
(S. 331-459) ausfuhrlich mit dem Problem
der Umsetzung oko-ethischer Normen in
die Wirklichkeit des handelnden Menschen:
.Konkretisietung: Okologie, Okonomie
und okologische Marktwirtschaft."
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Simone Rappel gibt ihrem Buch den
Titel "Macht euch die Erde untertan", dazu
den UntertiteJ "Die 6kologisehe Krise als
Folge des Christentums?", Mit dieser Fra-
ge geht die Autorin auf den in den siebzi-
ger Jahren virulent gewordenen Vorwurf
ein, das Christentum habe mit der bibli-
schen Ausbeutungsermachtigung die mo-
derne Umweltkrise verursacht. Dabei wird
aber nicht nur die inzwisehen gefUhrte
Diskussion berucksichtigt, sondern auch
der bisher zu wenig beachtete historische
Hintergrund (Kapitel 3-5) in die Ursachen-
analyse einbezogen.

Rudiger Brinkmann hat die christliche
Schopfungsethik nicht nur theologiseh,
sondern aueh padagogisch-didaktisch be-
handelt, wie das schon im Titel seiner
Untersuchung deutlich wird "Vom Schop-
fungsglauben zum Umwelthandeln -
Umwelterziehung im Religionsunter-
richt", In Kapitel 1 (S. 15-68) wird die
Umwelt- und Gesellschaftskrise referiert,
Kapitel 2 behandelt "Schopfungsglall-
been), okologische Theologie und Um-
weltethik" (S. 69-162), wahrend Kapitel
3 der "Umwelterziehung im Religionsun-
terricht als Beitrag zur Bewahrung der
Schopfung" (S. 163-268) gewidmet ist.
Das im Vergleieh zu Lochbuhler und Rap-
pel Andere ist also die Behandlung der
padagogischen Frage nach der Urnset-
zung ethischer Erkenntnisse in die Theo-
rie und Praxis der Erziehung: eine Ver-
bindung, die der Ethik immer wieder Rea-
litatsnahe abverlangt. Vgl. hierzu aueh
einige Aufsatze zurn Thema "Kinder und
Urn welt" sowie einen Beitrag von Rai-
ner Tempel, aile im .Jahrbucii Okologie
1997".

Yon Elisabeth Hartlieb stammt das
Buch "Natur als Schopfung". Das umfas-
sende Tnema wird zucrst geistesgeschicht-
lich und systernatisch erortert, dann aber
eingegrenzt und anhand von vier Autoren
behandelt: GUnter Altner, Sigurd N. Daek-
ke, Hermann Dembowski und Christian
Link. Natur als Gegenstand wissenschaft-
licher Forschung steht in Spannung zur
Schopfung als Thema del' Theologie: bei-
de zugleich in wachsender Distanz zur
Anthropozentrik.

4.3 Anthropozentrik: Die Diskussion
geht weiter
Seit sich die als gemasigt, gelautert oder
human bezeichnendeAnthropozentrik von
dcm sehrankenlosen Anthropozentrismus
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immer wieder distanziert, lage cine Ver-
standigung in der Sache eigentlich nahe.
Fast alles, was dem Anthropozentrismus
an Verfehlungen gegenuber del' Mitschop-
fung vorgeworfen wurde, hat die nun ge-
wandelte Anthropozentrik entschieden
Vall sieh gewiesen. Nieht allc Kritiker
werden das akzeptieren, aber das ist hier
nicht die Frage, sondern es geht darum,
wie sich die gernalligte Anthropozentrik
selbst versteht.

Aus del' Arbeit von Simone Rappel hier
einige Klarungen, So unterscheidet sie
zwischen formaler und materialer Anthro-
pozentrik, wobei "sieh die vorgetragene
Kritik de facto bloB auf den materialen
Aspekt richtet, wahrend del' formale As-
pekt der Anthropozentrik, an dem das
Christentum festhalt, nieht getroffen ist"
(S. 384). Forrnale Anrhropozentrik ist jene,
.welche den Sonderstatus des Menschen
gegenUber der nicht-menschlichen Natur
feststellt, ohne jedoch den Menschen und
seine Interessen als das MaB aller Dinge
zu behaupren" (S. 368). Das leuchtet im
ersten Satzteil ein, denn wer dem Men-
schen eine Verantwortung fur seine Mit-
geschopfe zuweist (S. 387), setzt damit
eine entspreehende Sonderstellung voraus:
.Einzig der Mensch vermag das Leben aus
anderer Perspektive zu betrachten und sieh
selbst zu Begrenzung, Askese und Fursor-
ge verpfliehten ..." Die Schwierigkeit liegt
jedoch im zweiten Satzteil mit der Absa-
ge an den Menschen als das MaG aller
Dinge, ein Anspruch, der in dieser Form
langst peinlich gernieden wird.

Schliefilich kann man die Ausbeutung
der Tiere auch mit dem in unserer Gesell-
schaft mehrheitlich fur akzeptabel gehal-
tenen Vorrang der Interessen des Men-
schen VOl'jenen der Tiere begrUnden.

Ja, man kann noch einen Schritt weiter
gehen und die zur "Nutzung" herunterfor
rnulierte Ausbeutung ohne direkten Wider-
sprueh zur Humanitat entschuldigen, 80-

lange im Interessenkonflikt die Mit-
menschlichkeit einen uneinholbaren Vor-
rang vor del' Mitgeschopflichkeit behalt.
Und gerade dies wirdja auch von der ge-
mabigten Anthropozentrik vertreten, wenn
sie der Nicht-Anthropozentrik zum Vor-
wurf macht, daB sie "die Grenzen einer
hierarchisehen Verfabtheit der Welt eben-
so aufgegeben hat wie die prinzipielle
Prioritat menschlicher Interessen" (S.
372). Also gibt es wohl doch einen glei-
tenden Ubergang von der Anthropozen trik

zum Anthropozentrismus, vom formalen
Aspekt zu materialen Inhalten.

Das wird immer dann deutlich, wenn
man fragt, was Theologie und Kirehe zu-
gunsten von mehr Mensehlichkeit gegen-
uber den Mitgeschopfen tun. Das schon
im letzten Bericht unter Ziffer 4(1) refe-
rierte beispielhafte Vorgehen des Bischofs
von Hildesheim zum Schutz der Nutz-
tiere vor unvertretbaren gentechnischen
Eingriffen ist eine seltene Ausnahme.
Denn wenn es darum geht, die Verantwor-
tung fur das Tier als Mitgeschopf im
Grundgesetz zu verankern oder das Tier-
schutzgesetz ZlI verbessern, halt sieh das
Engagement der Kirchen in Grenzen.
Wenn auf der Ebene konkreter Entschei-
dungen in Tierschutzkommissionen oder
Beiraten urn mehr Tierschutz gerungen
wird, ist die in der Theorie so tief und sau-
ber gegrabene Kluft zwischen Anthro-
pozentrik und Anthropozentrismus oft
nicht mehr erkennbar. FUr die mit am
Beratungstisch sitzenden Vertreter der tier-
nutzenden Berufe gilt der Satz "erst
kommt der Mensch" noch immer in sei-
ner ganzen Harte und Konsequenz. Und
wenn dieser Satz als Rechtfertigung nieht
mehr ausreicht, hilft der Hinweis auf un-
verschuldete Sachzwange und den Kon-
kurrenzdruck anderer El.I-Lander oder ein-
fach die laschen Gesetze und schlieBlich
das prinzipiell anthropozentrisehe Grund-
gesetz der Bundesrepublik Deutschland,
mit dem der Tierschutz nach bisheriger
Erfahrung in allen wichtigen Punkten als
nieht verfassungskonform uberrundet
werden kann.

Trotz der anthropozcntrischen Grund-
orientierung theologischer Positionen sind
Unterschiede in der Reichweite der dar-
aus abgeleiteten ethischen Forderungen
erkennbar. Anthropozentrik erleichtert
zwar das Festhalren an traditionellen Aus-
beutungsgewohnheiten, schlieBt aber
wirkungsvollere Tierschutzforderungen
nieht aus. Gemabigte Anthropozentrik hat
durchaus eine Bandbreite von "aul3ersl"
bis "kaum". Und wenn erst der Irrtum auf-
geklart ist, daB Nicht-Anthropozentrik
zugleich eine Leugnung der Sonderstel-
lung des Menschen bedeuten musse, konn-
te schlieBlich auch der Ubergang zu einer
(ebenfalls gernafsigten") Patho- oder Bio-
zentrik passierbar werden. Jedenfalls laBt
die Arbeit von Simone Rappel nieht nur
das Trennende, sondern auch Gemein-
sames erkennen. Trotzdern ist es lohnend,
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die Divergenzpunkte in der Anthropozen-
rrik bei Wilhelm Korff und der Gegen-
position yon Jiirgen Moltmann zu be-
denken,

Wahrend in der Theologie die Anthro-
pozentrik immer noch prasent ist, findet
sie in der Philosophie weniger Unterstiit-
zung. Das gilt nicht nur fur Kluus Micha-
el Meyer-Abich mit seinern neuen Bueh
.Praktische Philosophie", zu dem del' Ver-
lag in seiner Vorankundigung das Wesent-
liche so beschreibt: "Die in diesem Werk
entwickelte Naturphilosophie stellt den
Menschen in den Gesarntzusammcnhang
der Natur. Das rnenschliche Erleben erfullt
sich nicht allein im gesellschaftlichen
Miteinander, sondern unsere natiirliche
Mitwelt gehort dazu. Die praktische Phi-
losophie hat sich traditionell auf das Ver-
haltnis der Menschen untereinander be-
schrankt und den mensch lichen Umgang
mit der ubrigen Welt nicht berucksichtigt.
Es wurde bisher zuwenig daruber nach-
gedacht, wieweit es zum mensch lichen
Dasein gehort, sich nicht nul' Guter aus der
Natur anzueignen, sondern selbst Gutes in
die Welt zu bringen. Meyer-Abichs Dia-
gnose der gegenwartigen Naturkrise der
wissenschaftlich-technisehen Welt reieht
yon del' griechischen MythoJogie uber Pla-
ton und ein kosmisch verstandenes Chri-
stentum, Nikolaus yon Kues, Goethe, Kant
und die Apotheose der Industriegesell-
schaft bis in die heutige Anthropozentrik."
Dieser Selbstuberschatzung setzt der Au-
tor "die Wiirde del' natiirlichen Mitwelt"
entgegen; vgl. hierzu auch Kapitel IS.

Zu den wenigen zeitgenossischen Au-
toren, die anthropozentrische Positionen
vertreten, gehort Andreas Brenner mit sei-
ner 1996 erschienenen Okologie-Ethik,
einem Buch, das zu kritischem Nachden-
ken anregt. Zwar wird die Kritik an del'
Anthropozentrik ausfuhrlich referiert (5.
58-67) und in wichtigen Punkten auch
bestatigt, wenn es (5. 67) heiBt: " ... wenn-
gleich es der Neuen Ethik nicht gelang,
den Anthropozentrismus aufzuheben, so
vermochte sie doch auf Schwachstellen
und Defizite im anthropozentrischen Den-
ken hinzuweisen. So kann nicht gcleug-
net werden, daB es del' anthropozentri-
sehen Denkstruktur eigen ist, in ihrer Ori-
entierung am Menschen die nichtmensch-
liche Atrnosphare auszublenden und den
menschlichen Blick so sehr zu verengen,
daB jener Teil der Well, ohne welchen die
Menschen auf Dauer nicht leben konnen,
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imrner weiter an den Rand der Aufrnerk-
samkeit gedrangt wird, bis er schlieBlich
gar nicht mehr vorkornmt."

Der Versuch, eine Anthropozentrik zu
beschreiben, die solehe Mangel nieht hat,
deswegen aber dennoch Anthropozentrik
bleibt, ist nicht iiberzeugend, und man
kann Bedcnken haben, ob es uberhaupt
gelingen kann.

4.4 Deep ecology: Konzept und
Bewegung
Seit irn .Juhrbuch. Okologie 1997" del'
Aufsatz yon Arne Naess "The shallow and
the deep - Begrundung der Tiefenokolo-
gie" aus dem Jahr 1973 in Deutsch und
die hilfreich-klarende Erlauterung yon
Godela Unseld erschienen sind, ist es
moglich, ohne groBen Aufwand einen
Zugang zu diesem Thema zu finden. Aus
dem Artikel yon Godela Unseld hier eini-
ge Zeilen: "Was die Kulturen westJicher
und industrieller Pragung und insbeson-
dere USA, Kanada, Australien und Nor-
wegen angeht, so sind es hier VOl' allem
die ldeen der sog. Deep Ecology, die Auf-
sehen erregt und Ansehen gewonnen ha-
ben. Del' Name selbst wurde zuerst yon
Arne Naess ... gepragt und konsolidierte
sich, als unter diesem Begriff die Arbei-
ten yon Paul Shepard, George Session, Bill
Deval, Dolores La Chapelle u.a. zusam-
menfanden. Typisch fur diesen Anfang
sind drei Grundgedanken:
~ Die Uberzeugung daB nicht nur Men-

schen , sondern jeder Lebensform ein
Eigenwert zukomme;

~ die Norm biozentrischer Gleichheit,
nach der menschliche und nicht-
menschl iche Lebensforrnen gleicherma-
Ben ein Recht auf Selbstverwirklichung
haben;

~ die Auffassung, daB ein und derselbe
Satz ethischer Grundprinzipien eine
Vielzahl situationsspezifischer Konkre-
tisierungsmoglichkeiten und damit ein
gemeinsames Vorgehen untersehiedli-
cher Auffassungen und Kulturen zu-
laBt." (5. 123).

Soweit deep ecology kein theoretisehes
Konzept, sondern prirnar eine Bewegung
ist, die aus Erfahrungen in und mit der
Natur zu "direct actions" neigt und ver-
einzelt auch "Gewalt gegen Sachen" recht-
fertigt, hat sich nach Unseld auch Kritik
etabliert (5. 127). Fur weitere Informatio-
nen siehe Harold Glasser und Eric H.
Reitan.

5 Rechtsfragen und
Rechtsentwicklung

5.1 "Verniinftiger Grund"
Das fur den Tierschutz und seine Anwen-
dung entscheidende Problem, welehe der
jeweils vorgebrachten Griinde "vernunf-
tig" genug sind oder sein kormten, urn Ein-
griffe in etas 7.U schtltzende Leben und
Wohlbefinden des Tieres zu rechtfertigen.
zu erlauben oder doch zu dulden, ist noch
imrner ungelost. Diese Offenheit des Be-
griffs war auch als Chance gedacht: .Zu-
dem kann durch die offene Tatbestands-
formulierung das Tierschutzrecht durch
Auslegung und Rechtspreehung weiterent-
wickelt und gesellschaftlichen Gegeben-
heiten angepaBt werden, ohne daB eine
Gesetzesanderung erforderlich ware." So
steht es seit einigen Jahren in jedem Re-
gierungsberieht, wenn das Kapitel .ver-
nunftiger Grund" behandelt wird. Was die
Rechtsprechung tatsachlich lei stet, wird
noch zu diskutieren sein.

Eine Zeitlang konnte man die Hotfnung
haben, del' Tierschutzbericht del' Bundes-
regie rung konnte auch Denkanstolie in
Richtung auf eine prazisierendc Einen-
gung der allzu offenen "vernUnftigen
Grunde" geben oder doch iiber beobacht-
bare Fortschritte in der Literatur und Of-
fentlichen Meinung referieren, Der Regie-
rungsbericht von 1993 hatte dazu eine
berechtigte Erwartung genahrt, wed es in
Kapitel XI, 1 .Zum Begriff des, vernunf-
tigen Grundes ' gleich zu Beginn hieB:
.Das TOlen von Tieren, die in der Obhut
des Menschen leben, gilt vielfach als Ta-
bubereich, uber den moglichst nicht ge-
sprochen wird. Dennoch ist es notwendig,
auf die ethische und tierschutzrechtliche
Problematik hinzuweisen. Es handelt sich
hier urn ein Problem, das weiterer offent-
licber Erorterung bedarf. Nach Spaemann
(1984) ist das Toren yon Tieren zwar recht-
fertigungsbediirftig, aber es kann gerecht-
fertigt werden."

Seither ist diesel' Passus aus den Regie-
rungsberichten verschwunden. Statt des-
sen wird die Beispielsammlung von Fal-
len jeweiJs erweitert, 1997 z.B. urn die
sogenannte Herodesprarnie. Gemeint ist
damit der Transport neugeborener Kalber
aus Deutschland nach Frankreich zur Er-
langung del' dort gewahrten Vern ichtungs-
pramie (sogenannte Herodesprarnie). Sie
fiihrte "in del' Offentlichkeit zu erhebli-
chen Protesten".
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Die Bundesrepublik Deutschland hat
sich - auch unter dem Eindruck dieser
Proteste - aus der ganzcn Aktion heraus-
gehalten und die Prarnienzahlung abge-
lehnt, worauf die nur wenige Tage alten
Kalber zur .Verarbcitung" (zu Tierfutter
oder Tiermehl und nicht etwa zum Ver-
zehr) nach Frankreich transportiert wer-
den, um dort das Schandgeld (so muf man
wohl sagen), zu kassieren. Das Ganze ist
Teil del' Malinahmen, die zur Verkleine-
rung del' zuvor durch tierqualerische Pro-
duktionssteigerung erzielten Uberschusse
ergriffen werden. Dieses Europa hat nie-
mand gewollt!

5.2 Rechtsvergleiche
Es ist del' Initiative von Prof. Dr. Claus
Messow yon der Tierarztlichen Hochschu-
le Hannover zu danken, daf3 seit einigen
Jahren irnrner wieder Dissertationen ge-
schrieben werden, die das deutsche Tier-
schutzgesetz mit den Gesetzen anderer
Lander vergleichen. 1996 wurde die Se-
rie mit drei Arbeiten fortgesetzt, und zwar
yon Julia Heinrich iiber den Vergleich
Deutschland-Frankreich, von Minna Le-
mettinen iiber Deutschland-Finnland und
Christiane Meyer uber Deutschland-Ka-
nada: Sobald die Serie einen gewissen
Abschluf erreicht hat, ware es moglich,
umfassende Vergleiche zu einzelnen Tier-
schutzbereichen anzustellen und auch zu
klaren, welche Linder in Einzelfragen
bessere Losungen gefunden haben.

5.3 Strafrechtlicher Tierschutz
Endlich ist das bisher unverandert geblie-
bene StrafmaB von maximal zwei auf
maximal drei Jahre erhoht worden. Diese
Verscharfung allein bewirktjedoch wenig,
solange die Voraussetzungen fur die Straf-
barkeit einer TiermiBhandlung so hochge-
schraubt bleiben, wie dies noch immer der
Fall ist, weil eine Strafe nul' zu gewarti-
gen hat, "wer ein Wirbeltier ohne vernunf-
tigen Grund toter oder einem Wirbeltier
a) aus Roheit erhebliche Schmerzen oder
Leiden oder b) Ianger anhaltende oder sich
wiederholende erhebliche Schmerzen oder
Leiden zufugt",

Auch ein Laie kann abschatzen, wie
schwer es ein Staatsanwalt hat, in einem
Verfahren die Roheit des Taters und die
Erheblichkeit einer Schmerz- oder Lei-
denszufUgung so zu beweisen, daB kei-
ne Zweifel mehr moglich sind, die dann
zugunsten des jcwciis Angeklagten spre-
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chen und eine Verurteilung unrnoglich ma-
chen.

Trotzdern fallt noch eine weitere Rcge-
lung zur schonenden Behandlung del' Ge-
setzesubertretung in diesem Bereich auf.
Der in § 18 enthaltene Katalog del' Ord-
nungswidrigkeiten ist namlich so angelegt,
daB man vermutlieh die meisten MiBhand-
lungen rniihelos als bloHe Ordnungswid-
rigkeiten behandeln kann, wobei die Geld-
buRen oft nur einen Bruehteil des durch
die GesetzesmiBachtung erzielten Mehr-
gewinns ausmachen.

Die Arbeit von Axel Gerhard Ruckle Libel'
.Problerne und Entwicklungstendenzen des
strafrechtlichen Tierschutzes" behandelt das
gestellte Thema griindlieh und differenziert,
ist fur Nichtjuristen aber nieht immer leieht
zu verstehen. Im ubrigen hat die Untersu-
chung nicht Kritik zum Ziel, sondern die
Beschreibung des Ist-Zustandes, auch wcnn
dieser unter ethischem Aspekt weitgehend
abzulehnen ist. Yon den vielen Mangeln
des Gesetzes ist nur gelegentlich die Rede,
etwa in bezug auf die Anwendung: .Vor
allern die Strafnorm des § 17TierSchG kann
die vom Gesetzgeber beabsiehtigte general-
praventive Wirkung nur entfalten, wenn
die angedrohten Strafen schlieBlich wirk-
lich verhangt werden. Angesichts dieses Zu-
standes muB die Diskussion iiber einen
wirksamen Tierschutz fortgefuhrt werden."
(S. 187)

Diesel' Mangel in del' Strafverfolgung
ist auch Gegenstand yon zwei neuen Dis-
sertationen, die dem Archiv vom Tier-
schutzzentrum del' Tierarztlichen Hoch-
schule Hannover zur Verfiigung gestellt
wurden. Es handelt sich urn die lokal be-
grenzte, aber dafur sehr eingehende Ar-
beit von Carola Biittelmann uber "Die
Tierschutzvergehen im Land Bremen
(1983-1933) und die sich daraus ergeben-
den Folgerungen fur die Verbesserung des
Tierschutzes" und die Untersuchung von
Petra Maria Sidhom .Eine statistische
Untersuchung del' geriehtlichen Sankti-
onspraxis tierschutzrelevanter Straftaten
anhand des Datenmaterials der Strafver-
folgungsstatistik del' Jahre 1980 bis 1991
in der Bundesrepublik Deutschland." Es
sind also zwei Arbeiten, die sich bestens
erganzen, weil die Bremer Studie exem-
plarisch belegt, was die Statistikauswer-
tung an Ergebnissen bringt. An diesen
Arbeiten zeigt sich auch, wie Erkenntnis-
fortschritte von Studie zu Studie moglich
sind.

Das fur die Frage, ob die Strafandro-
hung in der Offentlichkeit und bei poten-
tiellen Straftatern ernstgenomrnen wird,
wichtigste Ergebnis hat Carola Biittel-
mann unter Berufung auf Petra Maria SiC/-
hom so zusammengefaBt:

"Wenn von 100 wegen Tierschutzver-
gehen eingeleiteten Ermittlungsverfahren
00. nur rund 31 in das geriehtliehe Verfah-
ren gegeben worden waren und don da-
von 00' ein Drittel aller Falle durch Ver-
fahrenseinstellung endeten, dann sind von
insgesamt 100 eingeleiteten Verfahren
wegen Verletzung des Tierschutzgesetzes
nurrund 18 ausgeurteilt worden, wahrend
82 in sonstiger Weise - sei es bereits im
Ermittlungsverfahren oder vor Gericht -
ihre Erledigung gefunden haben." (Caro-
La Buttelmann, S. 41)

Ursachen dieser extrem niedrigen Zahl
von Verurteilungen ist die sog. Redukti-
onsquote, das ist die Differenz zwischen
zwar abgeurteilten, aber nicht zu einer
Strafe verurteilten, sondern durch "ande-
re Entscheidungen" wie Freispruch, Ein-
stellung des Verfahrens, Absehung von
Strafe oder Anordnung von MaBregeln
U.S.W. betroffenen Angeklagten (Sidhom,
S. 46). Die Reduktionsquote stellt also ei-
nen wichtigen Parameter zur Beurteilung
der gerichtlichen Sanktionspraxis dar.
.Betrachtet man die Gesamtreduktions-
quote aller im Erhebungszeitraum von
1980-1991 abgeurteilten Personen im Be-
reich del' Straftaten insgesamt, so betragt
diese 21,63%. Demgegenuber betragt die
Gesamtreduktionsquote der wegen Straf-
taten nach dem TierSchG abgeurteilten
Personen 37,00%." (S. 171). Aber auch die
wenigen tatsachlich verurteilten Personen
werden gegeni.iber anderen Straftatern
massiv begunstigt, weil84,46% aller Frei-
heitsstrafen zur Bewahrung ausgesetzt
werden(S.104).

Als Ursache fur derart gravierende Un-
terschiede gibt die Autorin eine unter-
schiedliche Bewertung des den Tierschutz-
vergehen innewohnenden kriminellen
Unrechts durch die Richter an, die sich als
Rechtsunsicherheit auswirkt (S. 171).
Nahere Ausfi.ihrungen macht die Autorin
in Kapitel 7.2: .Llrsachen der bestehen-
den Rechtsunsicherheit" (S. 185-194).
Unter den Ursachen werden genannt:
~ Die gcringe Reprasentanz tierschutzre-

levanter Delikte in del' Strafpraxis;
~ das Kriterium des "verni.inftigen Grun-

des" und seine Problematik;
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~ das Kriterium "erhcblicher Schmerzen
oder Leiden" und des damit verbunde-
nen Ermessensspielraumes;

~ das Fehlen und die uneinheitliche Be-
wertung yon Rechtsverordnungen;

~ die Problematik der Heranziehung ei-
nes Gutachters;

~ das Fehlen yon Datenbanken zur ver-
gleichenden Abwagung;

~ individuellc Unterschiede in der Ein-
schatzung des krimineJlen Unwertge-
haltes tierschutzrelevanter Straftaten.

Zur Rechtsunsichcrheit tragt vermutlich
auch die Tendenz bei, von der Anklage
nicht nur Beweise fiir die Uberschreitung
bestehender Normen zu veriangen, son-
dern als Reaktion hierauf die objektiv ge-
messenen Schmerzen, Leiden oder Scha-
den der betroffenen Tiere: Das Wohlbe-
finden del' Tiere, das der Gesetzgeber
schiitzen will, wird auf einige MeBdaten
reduziert, die man dann auch noch leicht
anzweifeln kann.

Um dies deutlich zu machen, haben F
R. Stafleu, F C. Crammers und 1. vorsten-
bosch unter dem Titel "Animal welfare:
evolution and erosion of a moral concept"
eine Untersuchung vorgelegt, die zeigt,
wie sehr unsere Vorstellungen vom Wohl-
befinden der Tiere untcr dem Druck der
Vereinfacher unter den Behavioristen auf
wenige Parameter geschrumpft sind. Be-
obachtungen, die nicht in naturwissen-
schaftliche Schemata einzupassen sind,
werden als wissenschaftlich unzuganglich
ausgcklammert und dann oft als spekula-
tive Vermutungen abgewertet. So entsteht
ein grobes Rastersystem, das immer mehr
wichtige Tndizien nicht oder nur teilweise
erfaBt.

Das Wohlbefinden wird auf einen Zu-
stand reduziert, der mit der Beachtung ei-
niger Mindestanforderungen meBbarer
Grofsen relativ leicht herzustellen ist und
aufrechterhalten werden kann. Die ur-
sprunglich umfassend gestellte Frage nach
unserer Verantwortung fur das Wohlbefin-
den del' Tiere hat sich im Zuge der natur-
wissenschaftlich quantifizierten Definiti-
on gewandelt. In der Untersuchung ist
vom Verlust nicht-empiriseher Elemente
("Ioss of non-empirical elements") die
Rede.

Im Hinblick auf die Novellierung des
Tierschutzgesetzes in der Bundesrepublik
Deutschland sollten aus den Untersu-
chungsergebnissen yon Biittelmann und
Sidhom Konsequenzen gezogen werden,
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wie sie bei Claudia Biittelmann (S. 189-
191) skizziert wurden.
Da es fiir den Laien oft schwierig ist,

sich in der juristischen Fachliteratur zu-
rechtzufinden, hat Prof. Dr. Claus Messow
vom Tierschutzzentrum der Tierarztlichen
Hoehschule Hannover meinem Wunsch
entsprechend dieses Kapitel "Strafrecht-
lieher Tierschutz" durchgesehen und er-
ganzencle Klarungen vorgenommen. Inter-
essenten konnen seine Stellungnahme
beim Archiv abrufen.

5.4 Juristische Einzelfragen:
Hennenhaltung
Hierzu liegen drei Untersuchungen vor:
von Friedrich Harrer und Thomas Eil-
mannsberger uber "Die Kafighaltung von
Hiihnern und Europarecht", von Hartmut
Kuhlmann uber "Neue hochstrichterliche
Impulse zum Legehennenschutz" sowie
von Wolfgang Schindler iiber "Die Hen-
ne, das Ei und die europaische Kulturord-
nung", wobei das Wort Kulturordnung in
dieser Verbinclung wohl eher ironisch,
wenn nicht gar zynisch klingt. Irn Eingang
zurn Artikel yon Schindler heifit es narn-
lich: .Nicht erst, seit Professor Grzimek
1974 die Kafighennenhaltung - wohl nieht
geschmackssieher, aber anschaulich - als
,niedertrachtige KZ- Kafighaltung ' be-
zeichnet hatte, sind gegensatzliche Mei-
nungen zu dieser Form industrieller Tier-
haltung offensichtlich. Auf der einen Sei-
te stehen Agrarunternehmer, mit dem Ziel,
die HersteJlung des Produktes Ei so kosten-
gunstig wie moglich zu gestalten. Gewinn-
streben, grundsatzlich begrubenswert, fuhrt
im Fall del' Legehennen dazu, daf aueh die
ansatzweise Befriedigung wesentlicher
Bediirfnisse dieser ,Mitgeschopfe , (so §I
TierSchG, nicht del' Tierschutzbund) unter-
bleibt. Folgerichtig, namlich im Sinne ge-
ringstrnoglicher Kosten, wurden im Som-
mer 1994 wenigstens 100.000 salmonellen-
verseuchte Hennen einfach dadurch ,ent-
sorgt', daf man - kostenbewuBt - Klimati-
sierung und Wasserzufuhr abstellte."

Den aktuellen Anlaf fiir die juristische
Diskussion lieferte eine Entscheidung des
BGH (NJW 1996,122). Dem Urteillag die
Unterlassungsklage eines Huhnerhalters
zugrunde, der seinen Betrieb nach okolo-
gischen Kriterien gestaltete, gegen den
Inhaber eines GroJ3unternehmens, der die
Hennen in einer .Kafigbatterie" verwahr-
te. Del' Klager warf dem Beklagten vor,
daf Bodenflache und Ausstattung der Ka-

fige ein artgerechtes Verhalten der Lege-
hennen nicht zulieBen. - Die Klage wurde
abgewiesen. Der BGH rneinte, daf die
.Batterichaltung" der europaischen Lege-
hennen-Riehtlinie entspreche. Es sei daher
ausgeschlossen "dem Beklagten als wett-
bewerbsrechtliche Unlauterkeit vorzuwer-
fen, daB er Eier aus seiner Legehennen-
haltung vertreibt. die nicht nur mit den
Anforderungen cler Richtlinie vereinbar ist,
sondern auch mit den strengeren Vorschrif-
ten der Hennenhaltungsverordnung".

Im Schrifuurn (Harrer/Eilmannsherger/
Schindler) ist dcr Standpunkt des BGH auf
heftige Kritik gestofsen, Man halt dern
Hochstgericht VOl', die europaische Aus-
gangslage miBverstanden zu haben. - Der
Fall ist derzeit beim Bundesverfassungs-
gericht anhangig. Dessen Entscheidung
bleibt also abzuwarten.

5.5 Tierschutz in der Verfassung
Anlafslich seiner Stellungnahme zum Tier-
schutzgesetzentwurf der Bundesregierung
hat der Bundesrat als Landerkammer er-
neut die Aufnahme des Tiersehutzes in die
Verfassung empfoh Ien. Unter Ziffer 55 der
Stellungnahme heiJ3t es: " Der Bundesrat
bittet die Bundesregierung nachdriicklich,
umgehend einen Entwurf zur Anderung
des Grundgesetzes vorzulegen, in dem
dem Tiersehutz Verfassungsrang einge-
raumt wird. Nur so wird der Tierschutz
auch in den von der Verfassung geschutz-
ten Bereichen der Kunst, Lehre und For-
sehung durchsetzbar. Del' Bundesrat er-
wartet, daf die Bundesregierung dieser
Aufforderung noch wahrend des laufen-
den Verfahrens zur NoveJlierung des Tier-
schutzgesetzes nachkommt.

Wie die aktuelle Rechtsprechung zeigt,
kann derzeit dem Tierschutzgesetz in Kon-
fliktfallen, in denen die Freiheit der Kunst,
Forschung oder Lehre geltend gemacht
wird, als ein in der Rechtssystematik nach-
rangiges einfaches Gesetz von der Behor-
de nicht vollzogen werden. So konnen
beispielsweise vom Tierschutzgesetz nicht
gedeckte grausamste Tierversuche ohne
erkennbaren Nutzen von der Behorde
nicht untersagt werden, sofern die oder der
Durchfiihrende darlegt, daJ3 die Versuche
naeh eigener personlicher Auffassung
ethisch vertretbar und unerlalilich sind ..."
(Bundestagsdrucksache 13/7015, S. 38,
Ziffer 55).

Die Bundesregierung hat darauf in ih-
rer Gegenauserung auf die daruber J 994
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gefUhrte Verfassungsdiskussion hingewie-
sen und sieht .riaher keine Veranlassung
der Aufforderung des Bundesrates, noch
im laufenden Gesetzgebungsverfahren zur
Novellierung des Tiersehutzgesetzes auf
eine Anderung des Grundgesetzes hinzu-
wirken, zu entsprechen" (1317015, S. 48).

So bleibt nur der Weg, den Tierschutz
in immer mehr Landerverfassungcn ein-
zubauen. Nach Brandenburg, Sachsen,
Thuringen und Berlin, wo neue Verfassun-
gen zu schaffen waren, werden nun auch
Baden- Wurttemberg und Bayern den Tier-
schutz verfassungsrechtlich verankern
(vgl. Bayern: Tierschut: in der Verfas-
sung). Irgendwann wird auch der Bundes-
tag ei ne Losung f nden rnussen. Vgl. hier-
zu aueh die Ausfiihrungen in Bezug auf
Thomas B. Schmidt in Kapitel 2.2.

Um die Nichtbeachtung des Tierschut-
zes zu mildern, hat der Bundestag am
30.6.1994 iTierschutrbericht 1997, S. 13)
festgestellt: .Auch der Schutz del' Tiere
ist danach im Rahmen des Schutzes der
.naturlichen Lebensgrundlagen' Staat und
Gesellschaft im Rahmen ihrer jetzt auch
verfassungsrechtlich bekraftigten Grund-
verantwortung mit aufgegeben." Diese
Position wird inzwischen auch yon Hart-
mut Kuhlmann (Literaturbericht Nr. 18)
und neuerdings von Kai Waechter vertre-
ten.

Laut Tierschuizbericht 1997 der Bun-
desregierung (Ziffer I1,9) haben inzwi-
schen aile Bundeslander einen Tierschutz-
beirat berufen. In Hessen und seit kurzem
auch Niedersachsen gibt es au Berdem Tier-
schutzbeauftragte des Landes. Wie bedeut-
sam Landestierschutzgesetze sein konnen,
ist am Beispiel des Kantons Zurich bereits
deutlich gewurden. Allerdings hat dcrTier-
schutz in der Schweiz die Verfassungshiir-
de schon langer genommen; vgl. hierzu die
Ausfi.ihrungen zum Thema .Wurde der
Kreatur" unter Ziffer 15 sowie in den Li-
teraturberichten 18 und 19.

5.6 Gesetzgebungsvorhaben in der
Bundesrepublik

5.6.1 Tierschutznovelle
Neben den weitergehenden Entwurfen der
SPD (Drucksache 13/2523) und der Bund-
nisgri.inen (Drueksache 13/3036) liegt nun
auch der Gesetrentwurf der Bundesregie-
rung zur Anderung des Tierschutzgeset-
zes (Drueksache 1317015) vor, allerdings
ohne die meisten der yon der Landerkarn-
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mer gewiinschten Verbesserungen. Die
erste Lesung fand am 14.3.1997 start: Ei-
nige wichtige Punkte wurden imrnerhin
angesprochen (Deutscher Bundestag, 164.
Sltzung, Plenarprotokoll131164, S. 14800-
14819).
Gegenubcr dem 1994 gescheiterten

Novellierungsversuch bringt die Neuauf-
lage auch diesmal nur minimale und meist
belanglose Verbesserungen: Zehn Jahre
Ti erg ualerei -Skandale, zehn Jahre
sehreekliehe Bilder, massenhaft verbale
Betroffenheit, aber aueh jetzt keine Ab-
hilfe.

Trotzdem wird der Bundesrat das Vor-
haben nicht noch einmal aus Tierschutz-
grunden scheitern lassen. Wer sich mit den
Mangeln vertraut machen will, kann sich
in der Stellungnahme des Deutschen Tier-
schutzbundes .Der Entwurf der verpaBten
Chancen" informieren. Vgl. aber auch
Gerhard Baumgartner, Klaus Gartner und
H. Hedrich, Hansjoachim Hackbarth, Ei-
senhart yon Loeper, Uwe Nickel und Ri-
chard David Precht. Das anlablich der
Anhorung des Bundestagsausschusses fi.ir
Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten
am 23.6.1997 vorgelegte Material kann in
diesem Bericht nicht mehr behandelt wer-
den.

5.6.2 Naturschutznovelle
Ebenso problematisch ist die Novelle des
Naturschutzgesetzes. Seit 5.l2.1996liegt
der Gesetzentwurf der Bundesregierung
zur Neuregelung des Rechts des Natur-
schutzes .... (Drucksache 13/6441) vor, der
am 12.12.1996 erstmals beraten und am
5.6.1997 verabschiedet wurde. Inzwischen
hat der Bundesrat mit BeschluB vom
8.7.1997 die Zustimmung ahge1ehnt und
am 21.7.1997 den VermittlungsausschuB
angerufen, Auch heute noch gilt: Die .Rol-
le der Landwirtschaft im neuen Natur-
schutzrecht ist umstriuen,"

Soweit bei der Novellierung ethische
Gesichtspunkte eine Rolle spielen, sind sie
in dem Expose .Schriue zur einer nach-
haltigen, umweltgerechten Entwicklung:
Umweltziele und Handlungsschwerpunk-
te in Deutschland", Ziffer B/IV angedeu-
tet. Da heiBt es

"Wie die Sozialethik unseren Sozialstaat
entscheidend gepragt hat, so ist eine Um-
weltethik unverzichtbare Grundlage zur
Verwirklichung einer naehhaltigen Ent-
wicklung im Rahmen einer Okologischen
und Sozialen Marktwirtschaft",

5.7 Volksbegehren in Osterreich
Auch hieri.iber wurde in der letzten Polge
unter Ziffer 9.3 schon berichtet, Inzwi-
schen fand am 20.11.1996 die konstituie-
rende Sitzung des eigens gebildeten Par-
lamentsaussehusses mit anschlieliender
Expertenanhorung statt. Dabci fand das
AnJiegen viel Zustimmung. In dem Be-
richt .Parlamentarische Behandlung des
Tierschutrvolksbegehrens" hcibt es: .Der
einzig wirklich umstrittene Bereich war ...
die Landwirtschaft. Von den Vertretern des
Tierschutzes wurde zwar rnehrmals betont,
daB nicht daran gedacht sei, die Landwir-
tc dic notwendigen Investitionskosten fur
die Errnoglichung einer artgerechten Tier-
ha1tung alleine tragen zu lassen ... Vertre-
ter des okologischen Landbaus fi.ihrten
aus, daB die - zugegebenerrnaben hohen
- Kosten sieh letztendlich nicht nur fur die
Tiere, sondern auch fur die Landwirte und
Konsumenten .bezahlt' machen wurden.
Artgerechte Tierhaltung sei ein Mittel, die
Uberproduktion zu beenden, die Gesund-
heit del' Konsumenten zu erhalten und den
osterreichischen Bauern im Rahmen der
EU durch eine geschickte ,Marktnischen-
Produktion' die Existenz zu siehern."

5.8 Zermiirbendes Hin und Her in der
Schweiz
Entwicklungen in der Schweiz werden
immer mit groBen Hoffnungen erwartet,
so auch die bis 1986 zuriickreichenden
Bernuhungen um eine Revision der Tier-
schutzverordnung yon 1981. Aber aueh in
der Sehweiz slOBt del' Tierschutz auf hin-
haltenden Widerstand, und kurz vor der
angekiindigten Inkraftsetzung wurde am
1.3.1997 der revidierte Verordnungstext
zuriickgezogen. Statt dessen wurde am
14.5. eine Teilrevision beschlossen, "um
einerseits das schweizerische Tiersehutz-
recht den aktuellen internationalen Stan-
dards anzugleichen und andererseits wei-
tere Bestimmungen iiber die Nutztierhal-
tung und die Tiertransporte zu erganzen ...
Uber die Frage einer grundsatzlichen Re-
form des schweizerischen Tierschutz-
rechts wird der Bundesrat - wie Ende Fe-
bruar dieses Jahres angeki.indigt - auf-
grund von Vorschlagen, die das Eidgenos-
sische Volkswirtschaftsdepartement zu
erarbeiten hat, im Laufe des kommenden
Sommers beraten." Soweit die offizielle
Vorstellung del' Reformreste.

Was man in der Schweiz, und zwar nieht
nur unter Tierschi.itzern, von diesem Vor-
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gehen halt, kann man der dortigen Pres-
se entnehmen. Unter dem Titel "Wo ist
die Wurde der Kreatur geblieben?", hat
Yvonne-Denise Koehl! in der Weltwoche
geschrieben; hieraus einige Passagen:
"Schlechte Nachrichten fi.ir die geschun-
denen Kreaturen und aile jene, die ein
Herz fur Tiere haben: Selbst die perfide-
sten Tier-qualereien, wie der isolierende
Kasten-stand, in dem sich das Tier nicht
einrnal drchen kann, und die Vollspalten-
boden, werden auf Jahre hinaus nicht ver-
schwinden. Mit dem Uberraschenden
RUckzug des Entwurfs zur revidierten
Tierschutzverordnung vom letzten Febru-
artag wird namlich selbst aus den klein-
sten Schrittchen in die richtige Richtung
nichts und zerschlagt sich einmal mehr
die Hoffnung, daf die Haltungsformen
endlich den Tieren und nicht langer die
Tiere den Haltungsformen angepaBt wer-
den.

Ein Trauerspiel. Bundesrat lean-Pascal
Delamuraz, Vorsteher des Eidgenossi-
schen Volkswirtschafrsdepartements, zu
dem auch das Bundesamt fur Veterinar-
wesen und damit der Tierschutz gehoren,
spielt darin den Bosewicht. Mit Lust, wie
es scheint. Jedenfalls liiBt er keine Gele-
genheit aus, die Tierschutzerrinnen) ZLl

provozieren. Mal verspeist er vor der Pres-
se geni.iBlich Froschschenkel, dann wie-
der bBt er sich von seiner pelztragenden
Gattin in die Offentlichkeit begleitcn ..."

FUr die Einzelheiten siehe die vorn Pres-
sedienst "Protection" erstellte Chronik:
Revision der Tierschutzverordnung.

6 Tierversuche

6.1 Die ethische Frage
Wenn nicht die Gentechnologie einen ge-
legentlich an Goldgraberstimmung erin-
nernden weltweiten Forschungswettlauf
mit punktuell hochschnellenden Tierver-
brauchszahlen entfacht hatte, wenn man
sich also auf die traditionelle Forschungs-
entwicklung beschranken konnte und man
nicht mit der Bedenken zerstreuenden Fas-
zination eines nun moglich werdenden
Entdeckungsdurchbruches rechnen moB-
te, ware man durchaus berechtigt, yon ei-
ner gewissen Beruhigung im Tierver-
suchsstreit zu sprechen. Statt Kritik an den
Argumenten der Gegenseite werden aus
der traditionellen Human- und Tiermedi-
zin gemaJ3igt-tierschiitzerische, aber irn-
mer tierversuchstolerierende Konzepte
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entwickelt. Jedenfalls hat sich der Disput
generell versachlicht, wie man auch der
Untersuchung von Mark Mattfield yon der
Research Defence Society unter dem Titel
"The public debate about animal experi-
mentation" entnehmen kann. Einerseits ist
die fruher vorherrschende anti-vivisektio-
nistische Literatur zugunsten einer auch
an positiven Zielen orientierten Tierrechts-
literatur zurUckgegangen, andererseits hat
das 1959 erstmals publizierte und erst
kiirzlich neu aufgelegte Konzept der 3R
yon Russell und Burch (The Principles of
Humane Experimental Technique) "repla-
ce, reduce, refine" auch in der etablierten
Medizin Eingang und Zustimmung gefun-
den. Das gilt insbesondere im Blick auf
die innovativen Schritte in der Schweiz,
woriiber noch berichtet wird, nicht aber,
wie Horst Spielmann kritisiert hat, fur die
Deutsche Forschungsgemeinschaft und
die Max-Planck-Gesellschaft.

Sachlichkeit und Gesprachsbereitschaft
ist in der Stellungnahme zum Begriff
.Wurde des Tieres" der Schweizerischen
Akademien del' Naturwissenschaften und
Medizinischen Wissenschaften (s. Kapi-
tellS) ZLl erkennen.

Auch der Artikel yon Judith A. undAlys-
sa V. Boss ist als Lektiire fiir Gegner und
Befurworter von Tierversuchen hilfreich.
Die Autorinnen geben unter dem Titel
"Paradigm shifts, scientific revolutions
and the moral justification of experimen-
tation on nonhuman animals" einen reflek-
tiert sachlichen, aber deswegen keinesfalls
unsensiblen Einblick in die Anfange, Fe-
stigung und beginnende Wandlung des
anthropozentrischen Weltbildes, das fiir
die heutige Wissenschaft immer noch in
hohem MaBe bestimmend ist, aber unter
dem Einfluf des jeweils seit Schweitzer
und Gandhi erkennbaren BewuBtseins-
wandels das 3R-Konzept aufgenommen
hat. Diese Offnung konnte die beginnen-
de Trendwende einleiten, weil sie mit den
3R-Forderungen ein dynamisches und
progressi ves Element in die statische Ent-
wicklungslosigkeit der Anthropozentrik
bringt. Sie hat sich seit Descartes und Ba-
con immer nur wiederholt, aber nicht mit
stichhaltigen Argumenten begrUndet.

Ursula Wolfhat sich schon mehrfach zur
Ethik der Tierversuche geaulsert; sie ver-
tieft das Fruhere, rundet ab und feilt an
der Argumentation. Ihren letzten Beitrag
leiter sie mit einer fast zeitlos anmuten-
den Feststellung ein:

"Die Frage, ob Tierversuche ethisch
oder moralisch gerechtfertigt sind, ist un-
abhangig davon, ob sie erstens fur die
Wissenschaft unentbehrlich oder zweitens
rechtlich legitimiert sind. Denn daraus,
daB etwas fur einen Zweck notwendig ist,
folgt nicht, daB es moralisch in Ordnung
ist; und daraus, daf etwas nach derzeit
geltendem Recht legitim ist, folgt eben-
falls nicht, daB es ethisch richtig ist."

Dann befaBt sie sich mit dem Umstand,
daB beim Streit um die Genehmigung be-
antragter Versuche in letzter Instanz nicht
die Hoffnung auf eine Minderung mensch-
lichen Leidens mal3geblich ist, sondern das
in der Bundcsrepublik vorbehaltlos garan-
tierte Recht auf Freiheit der Forschung
(S. J 4). Damit schrumpft das caritativ-hu-
manitare Argument auf die Wahrung ei-
gener Rechtspositionen.

SchlieBlich wird die an sich unstrittige
Vernunftfahigkeit des Menschen ange-
sprochen und gefragt, "warum man nur auf
ihrer Grundlage moralische Berucksich-
tigung beanspruchen kann, sonst aber
nicht" (S. 16). Fiir Ursula Wolfbleibt die
Leidensfahigkeit eines Lebewesens das fur
unsere moralische Riicksichtspflicht ent-
scheidende Kriterium. Insofern deckt sich
ihre Position mit der egaiitaren Pathozen-
trik von lean-Claude Wolf (s. Kapitel
14.5), die aile "Wesen mit eigenem Wohl
und Wehe" einschlieBt.

Eine Analyse der ethisch relevanten Li-
teratur hat das Archiv fur Ethik im Tier-,
Natur- und Umweiltschutz in Karlsruhe
(C.M. Teutsch) erstellt.

Im einleitenden Philosophiekapitel wur-
de unter Ziffer 1.6 iiber angewandte Ethik
berichtet, DieserTrend ist auch in der Tier-
versuchsethik erkennbar und soli anhand
zweier Texte exemplifiziert werden, die
ebenfalls das Bestreben zu sachlicher Be-
handlung des an sich zu kontroverser Be-
handlung neigenden Themas erkennen las-
sen.

Karin Blumer und Eckhard Woitentwik-
kelten das "Konzept einer anwendungs-
orientierten Ethik der Tierversuche". Den
Kern des Textes bilden fi.infPostulate (Zif-
fer 3,1-5), fur die zwar keine Letztbegrun-
dung beansprucht, aber auch keine einfa-
che Erklarung oder Plausibilitat angebo-
ten wird.

Unter Ziffer 3.1 heifit es .Handlungen
in bezug auf Tiere sind also sowohl recht-
fertigbar als auch rechtfertigungsbedurf-
tig". Die Rechtfertigbarkeit ist bei den
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Versuchsverteidigern zwar selbstverstand-
lich, aber da es davon abweichende Mei-
nungen gibt, sollte auch Selbstverstandli-
ches, sofern es nicht selbstevident ist, be-
grundet werden.

Unter Ziffer 3.2 wird die Sonderstellung
des Menschen behandelt; sie ist weitge-
hend unbestritten und auch begrundbar,
Unbegnindet ist jcdoch die daraus gezo-
gene Folgerung: .Jrnmer wenn ein Tier-
versuch zur Sicherung oder Verbesserung
mensch1icher Gesundheit notwendig und
unerlafslich ist und seine einzige Alterna-
tive ein Humanexperi ment ware, ist er sitt-
lich gerechtfertigt "."

In Ziffer 3.4 wird schlieBlich das Gleich-
heitsprinzip auf den innerartlichen Gel-
tungsbereich eingeschrankt, weil andern-
falls wie bei Peter Singer Probleme ent-
stiinden. Ob es moglich ist, Rechtsprinzi-
pi en mit einer solchen Begrundung fur den
Bereich des Tierschutzrechtes sozusagen
auBer Kraft zu setzen, ist bisher noch nie
diskutiert worden. Wenn es aber wirklich
plausible Griinde fur eineAusnahmesitua-
tion irn Tierschutzrecht gabe, warum hat
man sie dann in all den Jahren bisher nicht
vorgebracht, sondern hat sich vielfaltig
darum bernuht, innerhalb der Logik des
Gleichhei tssatzes Mensch- Tier- U nter-
schiede zu finden, die eine traditionelle
Tiemutzung erlauben konnten?

Die gleiche Frage nach einem die An-
dersbehandlung der Tiere ermoglichenden
Unterschied haben auch Jane A. Smith und
Kenneth M. Boyd in ihrem Beitrag "Ethics
and laboratory animals: Can the use of
animals in experiments be justified?" (S.
6-7) gestellt: "". Why do some people feel
that it is acceptable to harm animals (but
not humans) in order to achieve such ends?
Several writers have attempted to answer
this question. Their responses usually fo-
cus on trying to find a clear-cut difference
between humans and animals which could
justify such a difference in treatment." Die
dann yon Raymond Frey und William Pa-
ton zitierten Antworten handeln yon der
Hille des mensch lichen Lebens "culture,
sport, hobbies and marriage to name a
few". Why should such differences bet-
ween humans and animals make it ethi-
cally acceptable for humans to harm ani-
mals for human ends?"

Bei allen Bedenken gegen die yon Blu-
mer und Wolf formulierten Postulate ist
jedoch festzuhalten, daB die daraus abge-
leiteten Normen (Ziffer 4.1-2) durchaus
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geeignet sind, die Entwicklung in Rich-
tung auf die 3R zu intensivieren.

Anwendungsoricntiert ist auch die in
Kapitel 1.6 schon erwahnte Studie von
Klaus Peter Rippe .Ethik durch Kommis-
sionen". Hierzu paBt eine Untersuchung
yon Brigitte Rusche libel' .Erste Ergebnis-
se iiber eine Umfrage bei den Mitarbei-
tern in beratenden Kommissionen nach
§ IS Tierschutzgesetz".

6.2 Die Kontroverse
Bei diesem Therna geht es weniger um die
ethische Diskussion als vielrnehr urn den
allgemeinen Streit zwischen Befiirwortem
und Gegnern, wobei diese Auseinander-
setzung nicht mehr so grundsatzlich und
theoretisch gefiihrt wird wie fruher, son-
dern mehr anhand aktueller Anlasse, also
etwa der Novellierung des Tierschutzge-
setzes. Hansjoachim Hackbarth hat die
.Auswirkungen del' Novellierung des Tier-
schutzgesetzes auf Forschung und Lehre
- und Nutzen fur das Tier" untersucht mit
Ergebnissen, die del' Deutsche Tierschutz-
bund in seinem Schreiben an die Bundes-
tagsabgeordncten .Entwurf der verpaBten
Chancen" yom 12.3.1997 ganz anders be-
wertet.

Demgegeniiber konnen die NeuaufJagen
ehemaliger Bestseller die fruhere Wirkung
nicht rnehr erreichen, auch wenn die Be-
richte auf den jeweils neuesten Stand ge-
bracht sind, wie etwa auch in Peter Sin-
gers Animal Liberation, Kapitel "Werk-
zeuge fur die Forschung", Das offentliche
Interesse hat sich yon der Frage nach del'
rnethodischen Brauchbarkeit der Tierver-
suche in den ethischen Bereich verlagert.

FUr den Ethiker ist die methodische Fra-
ge sowieso weniger wichtig, weil er yon
del' Annahme ausgeht, daf es beim Streit
iiber Tierschutz urn die Frage geht, was
der Mensch zur Stcigerung seines Vergnli-
gens, Wohlbefindens oder anderen Nut-
zens dem Tier an Schmerzen, Leiden oder
Schaden zufugen darf, oder was er zugun-
sten der Tiere unterlassen muB. Uberle-
gungen zur Frage, ob der Mensch Tiere
nutzt oder rnillhandelt, ohne dabei sein
Vergnugen oder Prestige, materielle, ge-
sundheitliche oder andere Vorteile im
Auge zu haben, sind bisher wohl kaurn
angestellt worden. Dabei ist nicht auszu-
schliefsen, daB Tiere auch durch Verwahr-
losung oder unwissentlich, etwa durch
Vermenschlichung, mifshandelt werden,
oder dab der Tierhalter in bezug auf den

vermuteten Nutzen einem Irrturn unter-
liegt. So hat sich z.B. die Hoffnung vieler
Nutztierzuchter auf hohere Wirtschaftlich-
keit durch Intensivhaltung nicht erfullt,
weil die entstehende Uberproduktion die
erhofften Gewinne wieder entsprechend
reduzierte: Erst muGten die Kleinbauern
auf'geben, nun gefahrdet der Konkurrenz-
druck bereits die Mittelbetriebe.
Seit langem wird auch del' Nutzen del'

Medizinforschung insbesondere im Tier-
versuchsbereich angezweifclt, wie etwa
von Bernhard Rambeck in seinem jetzt in
6. AufJage vorliegenden Buch "Mythos
Tierversuch", wo die Mangel des moder-
nen Medizinsystems aufgezeigt werden.

Fur den Ethiker, der Tierversuche
grundsatzlich ablehnt, weil er yon bewuBt
zugefugtem Leiden der Tiere fur sich
selbst keinen Nutzen ziehen will, ist die
Frage nach Nutzen oder Schaden yon
zweitrangiger Bedeutung. Nur wer den
Nutzen des Menschen gegen das Leiden
der Tiere abwagt und gegebenenfalls
rechtfertigen will, muB sich dieses Nut-
zens auch sicher sein, und zwar entweder
aus eigener Kompetenz oder aufgrund
unparteiischer Urteile, die nicht van Per-
sonen stammen, die auf die eine oder an-
dere Weise mit der experimentellen For-
schung oder deren Vermarktung verbun-
den sind. Die Berufung auf die vermut-
lich 90-95 prozentige Mehrheit tierver-
suchsbejahender Mediziner darf dabei
nicht ausreichen, sondern die Argurnente
der Mehrheitsmedizin rnussen ebenso kri-
tisch gepruft werden wie die Ablehnungs-
griinde der Minderheit. Loyalitat zur po-
litischen Demokratie darf nicht dazu fuh-
ren, in der Wissenschaft die Mehrheitsmei-
nung kritiklos hinzunehmen.

Verunsichert wird man yon Rambeck bei
del' Lekture der Kapiiel S und 6, wobei in
Kapitel 5 die Schwierigkeiten, MiBerfol-
ge und Widerstande bei dern Bernuhen urn
Abschaffung der Tierversuche behandelt
werden. Urn so iiberraschter ist man dann,
im letzten Kapitcl uber die seit J 990 den-
noch erzielten Erfolge der Tierversuchs-
gegner auf S. 253f. zu lesen: "Die Tier-
versuchsgegner haben schon vie! erreicht,
und die Hoffnung auf eine weitgehende
Abschaffung des klassischen tierexperi-
mentellen Forschungssystems in absehba-
rer Zeit ist durchaus realistisch."

Unter diesern Aspekt ist es Johnend, sich
in Anlehnung an den schon erwahnten
Artikel yon Judith und Alyssa Boss noch-
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mals mit der Frage des Paradigmenwan-
de1s zu befassen. Zum Nachdenken in Ian-
geren Zeitraumen ladt auch ein Artikel von
Dieter Hiilrel ein, der sich rnit einem Ge-
dankenspiel in das Jahr 2020 versetzt und
sich mit den von da aus erkennbaren Ver-
saurnnissen un serer Zeit befabt.

Man kann die Frage nach friiher getrof-
fencn Fehlentscheidungen aber aueh von
unserer Gegenwart aus stellen. Jean-Clau-
de Wo(fhat in seiner Tierethik (S. 127) den
Oxforder Wissensehaftler Michael Dum-
melt mit folgendem Text zitiert:
.Jch sage nur, daf es mir mil verspate-

ter Einsicht unbestreitbar scheint, daB wir,
wenn man alles erwagt, weit besser dran
waren, als wir es sind, wenn im Jahre 1900
oder 1920 aIle wissenschaftliche For-
schung zu einem dauerhaften Ende gelangt
ware. Mit der Erfahrung davon, was ge-
sehehen ist, haben wir wenig Grund zum
Zweifel, daB das Nettoergebnis kiinftiger
Forsehung zunehmend katastrophal sein
wird. Die von Wissenschaftlern oft vor-
gebraehte Verteidigung, daf ihre Entdek-
kungen in sich selbst neutral seien und daB
sie die Verwendung, die andere machen,
nichts angehe, ist naturlich Phrasendre-
seherei; jedermann ist verantwortlich fur
voraussehbare Folgen von Handlungen, zu
denen er eine Alternative hat, und er be-
teiligt sich an der Schuld fiir alle Hand-
lungen, zu denen er (oder sie) die Voraus-
setzung verschafft ..."
Bei der Behandlung des Thernas Bio-

technologie (Kapitel II) ist vom .Fluch
des Segens" die Rede und von der Hoff-
nung, unerwunschte Folgen friiherer For-
schung durch neue Forschung in den Griff
zu bekommen oder doch wenigstens zu
mildern. Judith und Alyssa Boss haben
diesem Thema eine neue Variante abge-
wonnen, indem sie (S. 125) sagen:

"Even if valuable discoveries have been
made using nonhuman animals, we cannot
say how successful medical and scientific
research would have been if it had been
compelJed, from the beginning, to develop
alternati ve methods of investigation ..."

Zum SchluB noch ein Kontroverspunkt,
der - wenn iiberhaupt - zumeist nur mit
einigen Worten oder Zeilen beruhrt wird.
Gemeint is! die Aufforderung der Tierver-
suchsbefurworter an ihre Konfliktpartner,
diese sollten aus Griinden der Konsequenz
und personlicher Glaubwurdigkeit auf alle
tierversuchsbedingten Fortschritte ver-
zichten. Damit wurde eine Uberlegung
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aufgegriffen, die schon vor Jahrzehnten
yon der National Society for Medical Re-
search in den Vereinigten Staaten ange-
stellt und als Forderung formuliert wur-
de, eine vorgedruckte Erklarung zu unter-
zeichnen, " ... etwa im FaIle der Erkran-
kung an Diabetes weder fur sich noch fur
seine Kinder eine Insulinbehandlung zu-
zulasscn, bei Erkrankung an pernizioser
Anarnic kein Leberpraparat einzunehmen,
keinc Blutspende zu dulden, bei Opera-
tionen keine Betaubung vornehmen zu las-
sen, keine Operation an Herz, Lunge, Blut-
gefaBen, Gehirn und Baucheingeweiclen
an sich selbst zu gestatten. Aile diese und
viele andere Eingriffe sind narnlich erst
mit Hilfe des so leidenschaftlich bekampf-
ten Tierexperiments moglich geworden."
VgJ. hierzu G. M. Teutsch (S. 5) Stichwort
.Bargmann-Doktrin" sowie meine schon
in ALTEX Nr. 15 (Sept. 1991, S. 67-73)
publizierten Uberlegungen "Wie konse-
quent sollen Tierversuchsgegner sein?"

Inzwischen ist das Therna wieder auf-
getaucht und von Lance K. Stell unter dem
Titel "The blessings of injustice: Animals
and the right to accept medical treatment"
ausfiihrlich, wenn auch nicht immer
schlussig behandelt worden. Die Bedeu-
tung liegtjedoch weniger in der Rechtfer-
tigung gegen moglicherweise erneut erho-
bene Forderungen als vielmehr in der Kla-
rung der Frage, wie sich der Tierversuchs-
gegner auch ohne jedes Drangen von au-
Ben gegeniiber der Konsequenzforderung
an sich selbst verhalten solI.

Noch zum Thema .Kontroverse" gehort
es auch, strittige Begriffe zu diskutieren,
so etwa, was eine .wissenschaftlich be-
grundete Darlegung" ist oder sein kann,
woriiber Jorn Steike geschrieben hat. Das
besonders umstrittene "unerlaBliche MaB"
wird zum Schluf dieses Kapitels noch ei-
gens angesprochen.

6,3 Die progressiven 3R:
replace, reduce, refine
Bei allem Verstandnis fur die Ungeduld
vieler Tierschiitzer, die am liebsten alle
Tierversuche grundsatzlich und sofort ver-
bieten mochten und die alJe diejenigen
argwohnisch beobachten, die sich inner-
halb des bestehenden Systems fur reali-
sierbare Milli meter- Fortschritte einsetzen,
muB man doch feststellen, daB diese Me-
thode der kleinen Schritte den Versuchs-
tieren bisher durchaus geholfen hat. Und
zwar nicht nur objektiv und in relativ kur-

zer Zeit, sondern auch im Blick auf das
auch von "Gradualisten" anvisierte Ziel
eines vol ligen Verzichtes, wobei das Wort
"Verzicht" mit Bedacht gewahlt ist, weil
der Verzicht ein aus freier Verantwortung
und selbsterworbener Einsicht motivier-
ter Akt ist, wahrend cin Verbot als Zwang
empfunden wird, der haufig eine Gegen-
oder Umgehungshaltung hervorruft. Auch
Albert Schweitzer hat Tierversuche nicht
einfach verdammt, sondern in cindringli-
chen Worten an das Mitgefuhl seiner Kol-
legen appelliert und moglichcrweise ge-
rade dadurch auch in der Medizin den
Wandel von der anthropozentrischen zur
mitgeschopflichen Hurnanitat entschei-
dend mitbestimmt.

Jedenfalls hat kein auf Abbau der Tier-
versuche abzielendes Konzept seine Wirk-
sarnkeit schon so friih, seit 1959, entfaltet
und so vielerlei in Gang gebracht, wie das
3R-Konzept. Man kann sogar yon einem
ersten Durchbruch sprechen, seit die Ar-
beitsgruppe fur Tierschutzfragen an den
Zurcher Hochschulen, ETH und Universi-
tat, nach grundlicher Diskussion eine .Li-
ste nieht mehr zulassiger Tierversuche an
den Zurcher Hochschulen" verabschiedete
und in ALTEX 14,2 veroffentlicht hat. In
der Einleitung zu dieser "Negativliste" heiBt
es: "Die auf dieser Liste stehenden Eingrif-
fe und Behandlungen sollen nicht mehr
durchgefiihrt werden, aueh wenn ein hoher
Erkenntnisgewinn zu erwarten ware."

Die von dieser zwar begrenzten aber
konkreten Reduktion ausgehende Errnu-
tigung ist auch der Beweis, daB die Ko-
operation zwischen biomedizinischer For-
schung und Tierschutz zugunsten der Tie-
re kein notwendigerweise erfolgloses Un-
terfangen ist, sondern ein Weg ZL1 mehr
Menschlichkeit fur das Tier.

Aus dem zum Thema 3R vorliegenden
Material der Berichtszeit sind zunachst die
Arbeiten von F Barbara Orlans "The
three rs in research and education: A long
road ahead in the United States", Raina
Parvano-Dawson .Welche Moglichkeiten
gibt es, Tierversuehe ZL1 ersetzen oder zu
reduzieren?" und von Ursula Sauer .Das
Konzept der 3R" zu nennen. Aile Arbei-
ten geben einen guten Einblick in die
Moglichkeiten und Aufgaben dieses Tier-
schutzes im Labor. Man mag yon dieser
Kombination Labor und Tierschutz schok-
kien sein, aber sollte die Menschlichkeit
nicht gerade dort mahnend und helfend
prasent sein?
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O[L ist van den 3R aueh in anderen Zu-
sarnmenhangen die Rede, so im Kapitel
,,Animals and science" bei John Webster
und in dem Artikel uber den Paradigmen-
wechsel von Judith und Alyssa Boss, die
angeregt haben, den 3 Zielen ein viertes
R "respect" anzufugen.

Was hier als .Respekt" verstanden wird,
cntspricht dem Schweizer Konzept von der
"Wi.irde del' Kreatur" und einem Anliegen
von Susi Gall unter dem Titel .Auftauchen
aus der Anonymitat? Das Tier in der wis-
senschaftlichen Literatur", Die Autorin
stutzt sich dabci auf Veroffentlichungen, die
verlangen, "daB in wissenschaftlichen Pu-
blikationen uberTierexperirnente dem ,Ma-
terial' Tier breiterer Raum zugestanden
werden musse".

Was die 3R-Forderungen im einzelnen
bedeuten, wird oft diskutiert, und daf die
Reduktion etwas mit dem Erfordernis der
Unerlalilichkeit zu tun hat, leuchtet ein.
Darum ist es verdienstvoll, daB die Verei-
nigung "Arzte gegen Tierversuche" in der
Schweiz eine Studie iiber das Thema .Un-
erlafitich? - Die Bewilligungspraxis fur
Tierversuche unter der Lupe" in Auftrag
gegeben hat, die nun vorliegt. Sie ent-
halt kompetente Beitrage van Antoine F.
Goetschel, Rita Moll, Bernhard Ruetschi,
Norma Schenkel und Bernhard Trachsel.

Unter ethischem Aspekt sind zwar aile
Beitrage wichtig, aber der Beitrag van
Norma Schenkel vom Thema her beson-
ders. Die Radikalitat der Stellungnahme
ist zulassig, weil es sieh urn Ethik handelt
und nicht urn allgemeinverbindliches
Recht: Ethik darf mit ihren Forderungen
uber das normale MaB hinausgehen. Van
ihrer Freiheit zu radikaler ethischer Be-
wertung macht die Theologie jedoch sel-
ten Gebrauch, Mil anderen Worten: Das
Bergpredigt-Prinzip "Schmerzen und Lei-
den lieber erdulden als zufugen" wird in
bezug auf Tiere extrem selten vertreten;
vgl. G. M. Teutsch (S. 6, Stichwort "Berg-
predigt-Prinzip"). Die Frage, ob eine even-
tuelle Leid- und Scbrnerzrninderung beim
Menschen die Leid- und Schmerzvermeh-
rung beim Tier reehtfertigt, wird van der
Autorin verneint.

Oben war vom Schritt-fiir-Schritt- Vor-
gehen die Rede, Das klingt nach gernach-
lichem Tempo. Aber auch kleine Fort-
schritte verlangen graBen und ausdauern-
den Einsatz. Man kann sich dariiber in
ALTEX 13,2, 99-100 "Symposium 20 Jah-
re FFVFP'" informieren.
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7 Forschungs-, Lehr- und
Gewissensfrcihcit

Zum Thema .Forschungsfreiheit" hat die
Deutsche Forschungsgemeinschaft ein
Pladoyer fiir bessere Rahmenbedingungen
der Forschung in Deutschland veroffent-
Iicht, das inzwischen van Franz P. Gru-
ber in ALTEX besprachen wurde. V gl.
auch den offenen Brief van Ingo C. Reetz,
im gleichen Heft.

Soweit es urn Lehr- und Gewissensfrei-
heit geht, hat der Bundesverband SATIS
seine Streitschrift "Uber Leichen zurn
Examen" in zweiter Auflage veroffent-
licht; auch hierzu gibt es eine Rezension
van Franz P Gruber.

Inzwischen ist auch die SATIS-Studie 95
erschienen, zu der bereits zwei Rezensio-
nen vorliegen, die eine van Claudia Mer-
lens in ALTEX, die andere yon Joachim
Meyer in "Del' Tierschutzbeauftragte",

Die gewaltige FleiBarbeit wird van bei-
den anerkannt: 262 von 305 moglichen
Praktika der Studiengange Biologie, Hu-
man- und Veterinarrnedizin wurden einer
griindlichen Analyse unterzogen, das
Schicksal van 78.856 Tieren geklart,

FUr die Betrachtung der ethischen Fra-
gestellung sind zwei Themen wichtig:
~ Der Hinweis auf den ethischen Hinter-

grund der Untersuchung irn Prolog:
.Etwa 30 Gerichte wurden in den Ietzten
zehn .Tahrenbemuht, die Frage zu klarcn,
ob Studenten in ihrem wissenschaftlichen
Studiurn der Biologie, Medizin oderTier-
medizin verpflichtet werden konnen,
Praktika zu absolvieren, im Rahmen derer
an eigens fur diesen Zweck getoteten Tie-
ren gearbeitet werden muB. Sowohl die
gerichtlichen Urteile als auch die Ein-
schatzungen der verantwortlichen Prak-
tikumsleiter gingen und gehen in dieser
Frage weit auseinander., (S. 8 der Studie).

~ Del' Hinweis auf das Ziel van SATIS,
die Studentenausbildung "ohne Tierver-
brauch., zu gestalten und daran ansehlie-
Bend die Frage .Wie soli die Ausbildung
eines zukiinftigen Tierarztes erfolgen,
wenn nicht mit und an Tieren?" (Joa-
chim Meyer).

Es geht also darum zu klaren, wie der be-
rechtigte Ansprueh der Lehre auf unmit-
telbare Nahe zu toten oder 1ebenden Tie-
ren mit dem ebenso berechtigten Anspruch
del' Studierenden auf Dispens oder alter-
native Veranstaltungen abgestimmt wer-
den kann. Warum nieht in Analogie zur

Hurnanrnediz.in? Fallen in Tierheimen,
Tierkliniken oder Tierarztpraxen keine
toten Tiere an, die Iiir Praparierkurse ge-
eignet sind? Sichel' ist es nicht einfaeh, mit
den Erfordernissen einer solchen Umstel-
lung fertig zu werden, aber sollte der an-
gehende Tierarzi nicht auch schon in der
Ausbildung erfahren, daB mehr Humani-
tat oft auch mehr Aufwand erfordert, daB
wir aber Jernen miissen, diescn Mehrauf-
wand auf uns zu nehmen? Wie will der
Tierarzt sparer einem Tierbesitzer Mehr-
kosten bei del' Behandlung aus Grunden
der Hurnanitat zumuten, wenn er selbst
nicht bereit ist, die Prioritat der Menseh-
lichkeit gegeniiber Zeit- und Gelderspar-
nis zu vertreten?

Wer die bei uns ubliche Tierqualerei
insgesamt bedenkt, konnte sich fragen, ob
van del' Zahl der Tiere und dem Grad der
Belastung her der mit der Erstellung die-
ser Studic verbundene Aufwand gerecht-
fertigt ist, oder ob wir nicht verpfliehtet
waren, dart unseren vorrangigen Einsatz
zu leisten, wo die Zahl der betroffenen
Tiere und ihre Not doch unvorstellbar gro-
Ber sind?

Andererseits ist es ein richtiger Grund-
satz, daB jeder zuerst einmal da fur mehr
Menschlichkeit eintritt, wo er gerade steht;
und das ist fi.ir Studierende das Studium.
Dabei wird angenommen, daB sie die Not-
wendigkeit ethiseh konsequenten Verhal-
tens auch in anderen tierschutzrelevanten
Situationen akzeptieren.

Von der Lehr- und Forschungsfreiheit
wird naturlich auch in del' Diskussion uber
das neue Tierschutzgesetz gesprochen,
sehr gezielt van Hansjoachim Hackbarth
(vgl. Ziffer 6.2) und mehr allgemein van
Klaus Gartner unter dem Titel "Freiheit
der Forschung - kein Privileg, sondern
Sachzwang".

8 Nutztierhaltung

801 Regierungsberichte und Kritik
Zusammenfassende Ubersichten sind in-
folge del' weitgehenden Spezialisierung
relativ selten. Urn so wichtiger konnen

Berichte sein wie del' Agrarbericht del'
Bundesregierung 1997 und der im Kapi-
tel 5 bereits erwahnte Tierschutrbericht
1997 mit detai Ilierten Angaben uber die
derzeit gultigen nationalen und internatio-
nalen Regelungen zur Haltung van Nutz-,
Pelz- und Versuchstieren, Fischen, Heim-
und Wildtieren (S. 20-76), Zucht und Han-
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del (S. 77-84), Transporten (94-102) und
schlieBlich Betauben, Schlachten und To-
ten (J 03-116).

Beim Agrarbericht handelt es sich urn
ein vorwiegend statistisch referierendes
Nachschlagewerk, das unter tier- und na-
turschutzrelevanten Aspekten insbesonde-
re in den Bereichen okologischer Land-
bau (S. 32-34) sowie Tierschutz und Um-
welt (S. 125-139) yon Interesse ist, wah-
rend der vorn Agrarbi.indnis C.Y. heraus-
gegebene Sammelband .Landwirtschaft
1997 - kritischer Agrarbericht" vor allem
die Schwachstellen und Kontroverspunk-
te behandelt, Auf die beiden Berichte wird
in Zusammenhang mit den einschlagigen
Themen verwiesen,

Der Tierschutzbericht del' Bundesregie-
rung behandelt alle Bereiche und ist in
seiner Zusammenfassung des Ist-Zustands
unter rechtlichen Aspekten ein hilfreiches
Nachschlagewerk, das trotz der oft kom-
plizierten Materie auch fur den Laicn vcr-
standlich bleibt. Gelegentlich werden auch
offene Fragen oder Dissenspunkte ange-
deutet. Das gilt insbesondere fur die Ein-
leitung, die aber auch den Wunsch nach
einem eigenen Kapitel i.iberdas .wachsen-
de TierschutzbewuBtsein del' Bevolke-
rung" (Zielsetzung des Gesetzentwurfes
del' Bundesregierung) entstehen HiBt.

50 hilfreich diese Berichte als Informa-
tion libel' die nationale und internationale
RechtsJage auch sein mogen, so bediirfen
sie doch kritischer Erganzung wie etwa
durch den crwahnten kritischen Agrarbe-
richt oder die Beitrage von Wolfgang Apel,
Kai- Uwe Drews und Heiner Sommer. Auf
knappstem Raum hat Heidrun Graupner
von der Suddcutschen Zeitung am Thema
Kalberrnast ihre Kritik und Befiirchtungen
zugespitzt; hieraus einige Zeilen:

"Seit Jahren rnussen sich all jene, die
vor den Folgen einer Tierproduktion mit
immer mehr Pharmazie warnen, als Ge-
sundheitshysteriker und romantisierende
Tierschiitzer beschimpfen lassen ... Viel-
leicht muB noch mehr geschehen, damit
nicht aliein Ertrag und Handel, sondern
auch die Folgen del' Produktion Beachtung
finden ..."

Ebenfalls mit Kalberrnast haben sich
Thorsten Schmidt und Karin Voigt, Ietzte-
re mit Fakten und Erfordernissen artge-
maber Aufzucht, befaBt.

Intensive Nutztierhaltung wird auch in
Peter Singers neu aufgelegter "Animalli-
beration" unter Kapitel 2 "In del' Tierfa-
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brik" (S. 165-250) und yon John Webster
in mehreren Kapiteln (S. 125-198) behan-
delt.

GroBe Verbreitung hat das 16seitige Dos-
sier zum Thema "Gesunde Tiere - gesun-
des Essen" in der Zeitschrift "Brigitte"
gcfunden. Hier zwei Kernsatze: "Gluck-
liche Kiihe und billige Steaks - beides geht
nicht." Darum heiBt es auch weiter "Wer
Tiersehutz verbessern rnochte, tut das rnit
dem Kauf von Oko-Fleisch".

Berichte iiber das Leben del' Tiere unter
artgerechten Bedingungen, wo man Oko-
Fleisch kaufen kann, und warum es ge-
sunder ist, runden das Bild ab. Und daB
die Menschen bereit sind, ihre Konsum-
gewohnheiten zu andern, ergibt sich aus
einer Umfrage, wonach 92 % der Befrag-
ten fur ein Verbot tierqualerischer Inten-
sivhaltung sind und immerhin 64 % be-
reit waren, fur artgerecht erzeugte Produk-
te bis zu 20 % hohere Preise ZL1 bezahlen.
1m ubrigen berichtet Bernhard Hornig
uber .Fordermalsnahmen fur eine artge-
reehte Tierhaltung" und Hans Ueli Huber
iiber "Tierfreundliche Nutztierhaltung:
wirtschaftlich und praktikabel",

8.2 Zur Enthornung der Rinder
Ein in der Offentlichkeit eigentlieh nul' via
Fernsehen wahrgenommenes Problem ist
die imrner haufigere .Enthornung" der
Rinder, zunachst als Mittel zur Verrnei-
dung von Verletzungen bei del' an sich
begriiBenswerten Laufstallhaltung, dann
aber auch generell. Was die entsprechen-
de Prozedur fur die Tiere an qualender
Belastung bedeutet, hat Alexander Chri-
stoph Taschke an Kalbern und Kuhen un-
tersucht, bei unbetaubten Kalbern durch
thermische Zerstorung der Hornanlage,
bei KOhen durch Absagen unter Betau-
bnng. Susanne Waiblinger hat sich mit der
Vorgeschichte dieser Eingriffe befaBt und
nach Moglichkeiten del' Vermeidbarkeit
trotz Laufstallhaltung gefragt. Die Anto-
rin weist in ihrer Untersuchung nach, wie
entscheidend die Pflege der Mensch- Tier-
Beziehung und unmittelbarer Kontakt
auch das Zusammenleben der Tiere unter-
einander bestimmen.

Beide Bucher wurden mit dem Schweis-
furth-Forschungspreis fiir artgernabe
Nutztierhaltung ausgezeichnet und leisten
einen wichtigen Beitrag zur Respektierung
del' korperlichen Integritat der Tiere, de-
ren Schutz die geschopfliche Wiirde der
Tiere (Manuel Schneider) gebietet

8.3 Exoten in der Landwirtschaft
Dieses Thema ist unter Ziffer 5.2 des 19.
Berichtes (ALTEX, 4/96) schon ange-
schnitten worden. Ein generelles Verbot
istjedoch nicht in Sicht. Bestenfalls kann
das im Tierschutzbericht 1997, S. 69 er-
wahnte Gutachten "Mindestanforderun-
gen an die Haltung von Straufienvogeln,
aufser Kiwis" die potentiellen Straufsenhal-
ter abschrccken, denn - so der Tierschutz-
berieht - "die Gutachter gingen davon aus,
daB, unabhangig davon, wo die StrauBen-
vogel gehalten werden, die Anforderun-
gen des Gutachtens zu erfullen sind. Be-
sondere Anforderungen, die einer nutztier-
artigen Haltung entgegenkomrnen, wur-
den abgelehnt.

Die Gutachter sind der Auffassu ng, daB
nicht der Zweck der Haltung, sondern die
Bedurfnisse des Tieres fUr die Festlegung
del' Mindestforderungen Vorrang haben."

Damit befindet sich das Gutachten in
Ubereinstimmung mit del' Forderung "No
animal shall be kept for farming purposes
unless it can reasonably be expected, on
the basis of its phenotype or genotype, that
it can be kept without detrimental effects
on its health or welfare". Zitiert nach P
Sandoe und N. Holtug,

lnzwischen hat del'Hessische verwaltungs-
gerichtshofiuii BeschluB vom 29.11.1995
ein Nutzungsverbot fur Strauf3engehege
bestatigt. Dennoch ist zu befurchten, daB
die Berufung auf grundgesetzlich garan-
tierte Personlichkeitsrechte den Tierschutz
und die okologische Vernunft zu FaJl brin-
gen wird. Das DGS-Magazin und del' Pra-
sident des Bundesverbandes Deutscher
StrauBenziichter rechnen sich jedenfaJls
"gute Chancen fur Europas StrauBen-
zucht" aus.

8.4 Gefliigel
Yon del' Quantitat her am meisten betrof-
fen ist das GefliigeJ. Urspriinglich war nur
von Hennen oder Hahnchen die Rede,
dann kamen Enten und Puten dazu (Bar-
bara Mailers, Peter von Stamm); auch Wach-
teln werden inzwischen in Kafigen ge-
halten. Die Sachverha1te sind zur Ge-
nuge bekannt, auch in bezug auf die Pro-
duktion yon Enten- und Gansestopf-
leber.
Neu sindjedoch die Dimensionen. Pohl-

mann, in Deutschland verurteilt, macht in
den USA we iter (vgl. Wolfgang Apel). In
Mecklenburg soli Europas grofste Lege-
fabrik mit 800.000 Hennen entstehen. Mit

ALTEX 14,4/97



~~ TEUTSCH--~~--------------------------
~c~

einer haltungsbedingten Todesrate yon
50.000 Tieren jahrlich wird oftenbar ge-
rechnet. Und das alles in einer Zeit, in der
die Bayerische Staatsregierung "die Ka-
fighaltung fiir Legehennnen in staatlichen
Einrichtungen spatestens 1997 abzusehaf-
fen beschlieGt" (Aus [ur Kiifighaltung in
Bayern) und wo sehlieBlieh der Bundes-
rat am 3.5.1996 eine Entschliel3ung .Zum
Verbot der Kafigbaltung yon Legehennen
in der Europaischcn Union" verabschie-
det und wie folgt begriindet hat: .Trotz
ihrer hygienischen und okonornischen
Vorteile weist die Kafigbatteriehaltung
yon Legehennen unbestreitbar Defizite aus
der Sicht des Tiersehutzes auf. Unter den
Bedingungen der Kafighaltung konnen
Legehennen weder ihr arteigenes Bewe-
gungsbedurfnis befriedigcn, noeh einer
Reihe weiterer essentieller Verhaltenswei-
sen nachkommen. Die Abltisung der Ka-
fighaltung dureh geeignete Alternativen
bleibt daher ein vordri ngliehes tierschutz-
politisehes Zie! auf EU-Ebene. Damit das
Verfahren zur erwunschten Revision der
Riehtlinie in Gang kommen kann, muf
zunachst der seit Jahren tiberfallige Korn-
missionsbericht iiber den Stand der Lege-
hennenhaltung vorgelegt werden ... c c

Wie Barbara Rempe (1997) berichtet,
hat der Wissenschaftliche Veterinaraus-
schuf der EU-Kommission seinen "Be-
richt uber das Wohlbefinden yon Legehen-
nen" vorgelegt, "aus dem eindeutig her-
vorgeht, daB eine Haltung im Batterieka-
fig nachteilig fur das Wohlbefinden der
Hennen ist".

Die rechtliche Frage der Kafighaltung
und insbesondere das Verhaltnis zwischen
nationalem und EU-Recht ist yon Fried-
rich Harrer und Thomas Eilmannsberger
sowie von Wo(fgang Schindler behandelt
worden. In einer auch Nichtjuristen ver-
standlichen Weise haben die Autoren die
Tierschutzprobleme deutlich gemacht.
Zum Verbot der Kafighaltung in Finnland
vgl. Heidrun Betr.

8.5 Rinderseuche und kein Ende
In Anknupfung an Kapite1 S.3 des letzten
Literaturberichtes kann man nur feststel-
len: Die Meldungen i.ibersti.irzen sich,
Schuldzuweisungen haufen sich, bleiben
aber meistens an der Oberflache einzel-
ner Fakten. DaB die Gefahr fur Rinder und
Menschen letztlich eine Foige der indu-
striellen Massentierhaltung und sowohl
natur- als auch gesetzwidriger Ernahrung
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ist, wird in der Regel nicht gesehen, die
Misere als Fehler im Detail und nicht im
System behandelt. Manehe Kritiker bean-
standen daher auch nur den Umstand, daf
bei del' Herstellung des Tiermehls die zur
Erreiehung der Sterilitat notwendige Tern-
peratur erheblich unterschritten wurde.

Lohnend wird die Lektiire zahlreicher
Stellungnahmen und Reportagen eigent-
lich nur, wenn die Frage der Nutzung und
Haltung der Tiere generell diskutiert wird,
also etwa yon Kai-Uwe Drews, Jan. Ross
oder Reinhardt Wandtner.

Ein zusammenfassender Bericht iiber
die Entstehung und Ausbreitung der Seu-
che findet sich in knapper Form bei I rmela
Ruhdel, ausfiihrlich in dem Taschenbueh
yon Dierk Heimann und Monika Grone.
Aber auch diese Untersuchung muf viele
und gerade die bedrangenden Fragen of-
Ienlassen; aber sie hilft, die viclen unter-
schiedlichen Teilinformationen in einen
Zusammenhang zu bringen. Dabei wurden
Verharmlosungen ebenso vermieden wie
Panikmache.

Die erst kurzlich neu aufgetauehte Fra-
ge, wie die Totung der vielen BSE-ver-
dachtigen Herden ethiseh zu beurteilen sei,
wird in Zusammenhang mit der Tiertotung
(Kapitel 13) behandelt,

8.6 Tiertransporte
.Eine Schande", so lautet der Titel eines
an hervorragender Stelle der F.A.Z. yom
24. 10.1996 veroffentlichten Artikels, der
hier als Zeugnis fur einen nicht nur Tier-
schutzer, sondern die ganze zivilisierte
Menschheit erregenden und bescharnen-
den, immer noch andauernden Vorgang
zitiert wird:

.Hoffemlich ist die Aufregung diesmal
so dauerhaft, daf sie Veranderungen be-
wirken kann, die nieht nur einlullender
Schein sind. Grabliche Fernsehbilder aus
Triest haben die qualende Behandlung
yon Schlachtvieh auf Langstreckentrans-
porten wieder scharf ins BewuBtsein der
deutschen Offentlichkeit gestoBen. Was
da taglich - und eben nieht nur in Triest-
hoehentwiekelten Tieren an verrneidba-
ren Leiden zugefugt wird, ist eine Schan-
de fur Europa. Bei mane hen der jetzt ge-
weekten Vorschlage fur Regelungsveran-
derungen fragt sich der yon angeblichen
Sachzwangen und Rucksichten auf Inter-
Essen in seinem Denken noch nicht ge-
knebelte Normalrnensch, warurn sie ei-
gentlich nieht Hingst beschlossen werden

konnten. MuB in Zeiten moderner Kiihl-
teehnik der Lebendviehtransport kilnst-
lieh finanziell begiinstigt sein? MuB das
ja wohl aus Tierschutzabsicht in Deutsch-
land geltende Schachtungsverbot den
Rindern noch zusatzlich einen oft qual-
vollen Transport bescheren, bevor sie im
Nahen Osten geschachtet werden? Damit
es zu einer wirksamen Verbesserung auf
diesem Gebiet kommt, rnuf sich die Ein-
sieht Bahn brechen, daB vermeidbare
Tierqualerei eine Verletzung del' Men-
schenwurde ist."

So bcdeutsam dieses Zeitdokument ist:
Es darf uns nicht genugen, daB ei ne Schan-
de endlich beim Namen genannt wird. Und
wer angesiehts soleher Berichte behaup-
tet, daB in manchen westlichen Landern
der Tierschutz hoher entwickelt sei als del'
Menschenschutz (vgl. hierzu den Artikel
.Kinderprostitution ist Mord" in der Si.id-

deutschen Zeitung vom 27.2.1997), muB
wohl auf einem Auge blind sein.

UITI so wichtiger sind all die Aktionen
(oft von kleinen Gruppen unter groben
Opfern getragen), die das Leid im groBen
zwar nur punktuell zu Iindern verrnogen,
aber Zeichen setzen und in die offentliche
Meinung hineinwirken, wie etwa die vom
Pfarrer-Ehepaar Blanke gegrundete "Ak-
lion Kirche und Tiere" (D-63695 Glau-
burg) mit der seit 1997 erscheinenden
Zeitschrift "TIT-Report".

Die Saehverhalte sind bekannt. Uber die
1etzten Aktionen zur europaischen Begren-
zung der Transportdauer wurde schon in
der 18. Folge des Literaturberiehtes (AL-
TEX 12,4) referiert. Fur die neuere Ent-
wieklung vgl. den Tierschutrbericlit 1997
(S.94-103).

Mehr Schutz fur Tierc beim Transport
und bei der Schlachtung soil durch die in-
zwischen in Kraft getretene Tierschutz-
Transportverordnung sowie die Tier-
schutz-Schlachtverordnung crreicht wer-
den. Tierschi.itzer sind uber die geringe
Reichweite der tatsachlich erreichbaren
Fortschritte enttauscht, weil die Verord-
nung - trotz des vorgeschalteten Wortes
"Tierschutz" - vielfaltige und kaum kon-
trollierbare Schlupflocher fur Profiteure
laBt.

Solange die Lebendtransporte subven-
tioniert werden, wird sich an der einge-
fahrenen Praxis nur wenig andern.

Das gilt auch dann noch, wenn man ein-
raumt, daB die deutsehen Unterhandler
gegenuber ihren Verhandlungspartnern
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aus tierschutzgleichgi.iltigen Landern nicht
mehr erreichen konnten.

So fehlt es nieht an Kritik, wie z.B. yon
Wolfgang Apel, Hannelore Jaresch, Berit
Schmiedendorfoder auch vom Bundesver-
band dcr beamteten Tierarzte, aus dessen
Stellungnahme folgende Pas sagen stam-
men: .Der Bundesverband ... ist em port
daruber, daB die Bedingungen. unter de-
nen die internationalen Sehlachttiertrans-
porte stattfinden, immer noch mit kaum
faBbaren Tierqualereien verbunden sind.
Die erschiitternden Bilder der Fernsehsen-
dungen sowie die Erfahrungen unserer
Mitglieder Dr. Foeke (Cloppenburg) und
Frau Dr. Sehmiddunser (Munchen) geben
uns Veranlassung, an aile Verantwortli-
chen zu appellieren, fur ein rasches Ende
der skandalosen Zustande zu sorgen ... Es
ist nach unserer Auffassung erwiesen, daB
selbst die gutwilligsten Viehexport- und
Transportunternehmen sowie deren Mit-
arbeiter trotz aller Auflagen der Behorden
einen tiergerechten Transport uber Land
und Meer zu den Schlachthofen des Na-
hen Ostens oder Nordalrikas derzeit nieht
gewahrleisten konnen ... Dessen ungeach-
tet werden taglich neue internationale
Schlaehttiertransporte yon deutsehen Ve-
terinarbehorden abgefertigt ... Sie tragen
auf diese Weise dazu bei, daB die Tiere
nieht im nahegelegenen Schlachthof, son-
dern erst nach einer langdauernden, mit
unendlichen Leiden verbundcnen LKW-
und Schiffsreise geschlachtet werden, so-
fern die Tiere den Bestimmungsort uber-
haupt lebend erreichen. Zugemutet wird
den Tieren diese Tortur nul', urn die Le-
bendvieh-Exporterstattung der ED zu er-
halten.

DaB dies als .vemunftiger Grund" i.S.
des §ITierschutzgesetz anzusehen ist, der
es rechtfertigen wiirde, den Tieren derar-
tige Leiden zuzufugen, bezweifeln wir
entschieden ..."

Die Stellungnahme schlieBt mit einer
Aufforderung an die verantwortliehen
Bearnten, Tiertransporte dieser Art durch
Unterschriftsverweigerung zu blockieren,
Das Recht zu soicher Verwcigerung wird
mil ei nem del' Stellungnahme beigefugten
Gutachten van Rechtsanwalt Christian
Otto begrundet, V gl. hierzu auch den
Artikel .Jnierruuionale Schlachuiertrans-
porte".

Unter rechtlichem Aspekt ist die Trans-
portfrage ausfiihrlich von Julia Heinrich
behandelt worden.
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8.7 Ethischer Aspekt
Es gehort zu den Widerspriichen unseres
Tierschutzgesetzes, daB in ihrn die Frage
nach der ethisehen Grenze des Umgehens
mit Tieren nur in Verbindung mit Tierver-
suchen, sonst aber nirgendwo gestellt
wird, obwohl doch aile Regelungen unter
der Reichweite des Grundsatzparagraphen
stehen, wonach der Mensch Verantwor-
tung fiir das Tier als Mitgeschopf tragt,

In bezug aufTierversuche sind nach §15
Kommissionen vorgeschrieben, die u.a.
klaren sullen, ob die bei einem Versuch
.zu erwartenden Schmerzen, Leiden oder
Schaden del' Versuchstier im Hinblick auf
den Versuchszweck ethisch vertretbar
sind". Praxis und Zweck der Versuchstier-
nutzung wird also unter ethischemAspekt
gepriift, Praxis und Zweck aller Librigen
Nutzung, wie etwa die Einfuhrung neuer
Haltungs- oder Zwangssysteme bleibt un-
gepruft und den tendenziell tierfeindlichen
Marktgesetzen iiberlassen, weil die Ver-
bandsklage fehlt, die eine Argumentation
und Entscheidung vor Gericht erzwingen
konntc.

Inzwischen hat der Deutsche Bauern-
verband am 4.1 Ll996 von sieh aus eine
Ethikkommission der Deutschen Land-
wirtschaft gebildet, die seine Organe und
Mitglieder beraten soll.

Die besondere Aufgabe der Kommissi-
on konnte darin bestehen, sowohl den ISl-
Zustand der gangigen Tierhaltung aus ei-
gener Initiative kritisch zu beschreiben, als
auch nach Wegen zu suchen, wie man eine
Annaherung an den Soll-Zustand errei-
chen kann, und zwar rnoglichst so, daB die
Veranderungen auch den Bauern zugute
kornmcn.

Wenn die angestrebten Fortschritte aber
mit unvermeidbaren Mehrkosten verbun-
den sind, rnuf die Gesellschaft, die mehr
Tiersehutz will, auch die entspreehend
hoheren Preise akzeptieren. SchlieBlich
sind wir ja trotz ED aueh bei unserem
Reinheitsgebot fur das Bier geblieben und
verzichten auf das billigere Misch-Masch-
Bier aus anderen Landern; soli ten wir uns
da nicht auch die Qualitar human erzeug-
ter tierischer Produkte den gcrechten Preis
kosten lassen?

Unter den bisher eingeschlagenen We-
gen, die Belastung del' Tiere in den linter
vorwiegend okonomisch konzipierten
Haltungssystemen abzubauen, gibt es je-
doeh einen, der das an sich vernunftige
Bernuhen, die beim Transport gefahrde-

ten Schweine durch zi.ichterische MaBnah-
men strebvertraglicher zu machen, in eine
gefahrliche Richtung bringt. Dies konnte
nieht nur dazu beitragen, die Langzeit-
transporte auf Dauer zu rechtfertigen, son-
dern auch zu Versuchen fiihren, die
Sehmerz- und Leidensfahigkeit der Tiere
zu verringern.

Einrnal angenommen, die Empfin-
dungsfahigkeit der Tiere konnte tatsach-
lich reduzierl werden, miiJ3te man nieht
damit rechnen, daf es Menschen gibt, die
- viclleicht aus Not - der Versuchung er-
liegen, sich wirtsehaftliche Vorteile zu
verschaffen, indern sie durch neue und
noch weitergehende Rationalisierungs-
maBnahmen ihre Tiere solange einem wie-
der erhohten Haltungsdruck aussetzen, bis
die Grenze del' Belastbarkeit erneut er-
reicht ist? Das Leiden kann wohl nur leicht
begrenzt, aber nie so reduziert werden, daB
die Tiere gegen Haltungs- und Behand-
lungsfolgen vollig unetnpfindlich wurden.
Yon der noch immer angewandten Dok-
tor-Eisenbarth-Methode, den Tieren ge-
fahrdete und gefahrdende Korperteile ein-
fach zu amputieren, erst gar nieht zu re-
den.

Die Ethikkommission hat also auch die
Aufgabe, vor falsehen Wegen zu warnen
und Fortschritte in die riehtige Richtung
anzumahnen. Keinesfalls darf sie der Ver-
suehung erliegen, zur Wahrung der ver-
bandsinternen Harmonie Gefalligkeitsgut-
achten abzugeben, sondern muB die Kraft
haben, sich in Gewissenskonflikten auch
nach innen unbeliebt zu machen,

Alles. was eine deutsche Ethikkommis-
sion zur Menseh-Tier-Beziehung sagt,
muJ3 an der Ethik des Tierschutzgesetzes
orientiert sein. Und da ist niehts geeigne-
ter, als die Feststellung in ~ 1: zur "Ver-
antwortung des Menschen fill' das Tier als
Mitgeschopf", eine Erweiterung des Ge-
setzes, die beim Novellierungsverfahren
1986 in letzter Minute eingefiigt wurde,
und yon der Albert Lorz in der 4. Auflage
seines Kommentars (S. 202) sagt, daB sie
"die Tierschutzethik als Ethik der Mitge-
schopflichkeit" konstituiert. (Lorz, 1992,
Kommentar zum deutschen Tierschutzge-
setz, Miinchen: C.H. Beck'sche Verlags-
buchhandlung)

Mit dieser Berufung auf die Mitge-
schopflichkeit hat der Geseizgeber die so
lange schuldig gebliebene Antwort auf die
Frage nach seiner ethischen Vorstellung
wenigstens im Ansatz gegeben.
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Sie reicht jedoch aus, LUllden in der
Diskusxion imrncr wicdcr als Rcehtferti-
gungsversuch auftauchenden Hinweis zu
entkraften, der Mensch durfe das in der
Natur vorherrschende "Recht des Starke-
ren" aueh fur sieh und gegeniiber den Tie-
ren in Anspruch nehmen, d.h. die Ausbeu-
tung des Unterlegenen durch den Starke-
ren sei nur "nati.irlich" und insofern ethisch
unbedenklich.

Uber die Reaktion der Landwirte ist
noch nichts bekannt, aber man darf ver-
muten, daB sie urn so positiver ausfallen
wird, je groBzligiger die Nutzungsfreiheit
erhalten bleibt.

Hintergrundmaterial zur Ethik der Nutz-
tierhaltung ist genugend vorhanden, auch
aus neuester Zeit; so etwa die Untersu-
chung yon Jiirgen Unselm .Der Wandel
in der Einstellung zum Tier" oder die Ab-
hancllung von Ludwig Kotter .Zur Proble-
matik einer Ethik bei der Gewinnung unci
Behandlung von Lebensmitteln". Beide
Texte stammen von praxisvertrauten Wis-
senschaftlern mit gernafiigten ethischen
Forderungen. Hohere Anforderungen er-
geben sich, sobald mit Antoine F Goet-
schel oder Manuel Schneider die Frage
nach der .Wurde der Kreatur" gestellt
wird.

Jm Hinblick auf Verbraueherwiinsche
sollte die Veroffentlichung in cler RFL
(Rundschau fur Fleischhygiene und Le-
bensm ittel ubcrwachung) .Ethischer
Konsum" sowie die Zusammenstel1ung
von Barbara Rempe .Tierbaltungsrichr-
linien von Markenfleischprograrnmen"
beachtet werden, die es dem Konsumen-
ten errnoglicht, Fleischqualitaten zu be-
vorzugen, deren tierschutznahe Erzeugung
gewahrleistet ist. Wer sein Fleisch unter
ethischem Gesichtspunkt kauft, dem kann
es nicht genugen, daB es auf gesetzlich
zulassige Weise produziert wurde, so-
lange das Gesetz fast jede noch so tier-
qualerische Ausbeutungsforrn erlaubt. Die
tierschutzrelevanten Anforderungen an
das bauernverbandsamtliche CMA-Glite-
siegel (Centrale Marketinggesellschaft
der deutschen Agrarwirtschaft) mussen
also noch erheblich verscharft werclen,
wenn sie in Richtung auf die Qualitatskri-
terien der Biofleisch- (Engelhard Boehncke)
oder der Neuland-Produkte (Barbara
Rempe) konkurrenzfahig werden wollen.

Hilfreich konnte auch die Beachtung
des Fulda-Memorandums der Interdiszi-
plinaren Gesellschaft fur Umweltmedizin
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sein, aus dem folgende Satze zitiert wer-
den:

"Die Folgcn cler heutigen Landwirtschaft
sind uniibcrsehbar: Qualvolle Viehtranspor-
te iiber tausende von Kilornetem sind das
Ergebnis einer beispiellosen Massentierhal-
tung. In Europa werden jahrlich mehr als
250 Millionen Tiere unter teilweise unwur-
digen Bedingungen zu den Schlachthofen
befordcrt, Der Einsatz von Pestiziden, che-
mischen Dungernitteln und das Ausbringen
von GUile vergiftet unser Trinkwasser, in
immer mehr Nahrungsmitteln werden
Ruckstande chemischer Stoffe nachgewie-
sen, die unsere Gesundheit beeinrrachtigen
... Irnmer mehr wird die Herstellung unse-
rer Nahrungsmittel von okonomischen In-
teressen bestimmt ... Daher appellieren wir
an die verantwortlichen Politiker in
Deutschland LIndEuropa:
~ Verhindern Sie die Wiederzulassung

bereits verbotener Pestizide: Schaffen
Sie die poJitisehen Voraussetzungen fur
einen Ausstieg aus der Pestiziclanwen-
dung in der Landwirtschaft!

~ Ziehen Sie Konsequenzen aus dem
Skandal urn die Ausbreitung des Rin-
derwahnsinns in Grofibritannien und der
unertraglichen Tiertransporte quer durch
Europa: Schaffen sie die gesetzlichen
Voraussetzungen fur die Absehaffung
der Massentierhaltung Lind fiir eine art-
gerechte Tierhaltung in der Landwirt-
schaft:

~ Verankern Sie das Verursacherprinzip
auch bei Umweltschaden in der Land-
wirtschaft: In die Preise fur Pestizide
und Kunstdunger mussen die Folgeko-
sten tur die Beseitigung der Umwclt-
schaden einkalkuliert werden, die dureh
clie Anwendung dieser Schadstoffe un-
absehbar sind!"

8.8 Vom Nutztier zum Hobby tier
Wenn das Heimtier zum prestigetrachti-
gen Hobby tier mit Siegerehren fur den
Zi.ichter verkommt, sinkt es auf den Sta-
tus ausgebeuteter Nutztiere. Thomas
Barthels und E. Isenbugel haben das The-
ma behandelt. Aber nieht nur die Zucht,
auch die Haltung und die Art des Umge-
hens liegen oft im Argen. Hier haben
Dorit Feddersen-Petersen und Regula
Schwarrenbacli notwendige Aufklarungs-
arbeit geleistet. V g1. hierzu auch clie
AusfUhrungen zum Thema "Qualzuch-
tung" im Bericht Nr. 19, Ziffer6, (ALTEX
14/4).

9 Jagd und Angelsport

9.1 Kulturgeschichte der Jagd
Der AnlaB, die Jagd in diesem Bcricht zu
thematisieren. best and nicht in neuen Ide-
en, Konzepten oder erkennbaren Trends,
uber die zu berichten ware. Anlaf war ei-
gentlich nur das Erscheinen eines zwei-
bandigen, DIN-A-4-formatigen und inje-
der Hinsicht aufwendigen, von Kurt G.
Bliichel herausgcgebencn Werkes uber
"die Jagd". Nachdem unter Tierschi.itzern
die ablehnende Kritik uberwiegt, schien
es angemessen, auch einmal die Position
der Gegenseite zu bedenken. Verhaltens-
weisen oder Praktiken, die man kritisiert,
sollte man auch aus der Sieht ihrer Ver-
feehter kennen.

Tn seinem Vorwort befa5t sich cler Her-
ausgeber zuerst mit Negativurteilen uber
die Jagd, zahlt Befurworter unci Gegner
auf und fragt schlieBlich, was die Jager
fur Menschen sind. Eine Aufschliisselung
nach Berufen ergibt Schwerpunkte bei
Beamten, Angestellten unci Landwirten.
Eine Umfrage ZUf Jagd als solcher signa-
lisiert ein unerwartet hohes MaS an Zu-
stimmung und Vertrauen in die Jager, Von
Rechtfertigungsgrlinden ist also nicht
mehr clie Rede, es geht vielmehr urn die
Geschichte und insbesondere die Kultur-
geschichte der Jagd, die in aJle nur denk-
bare Richtungen wie Kunst und Litera-
tur, aber auch Jagdschlosser, Waffen,
Hunde, Wild und Wildkuche verfolgt
wird. Das Ganze wird clann zusammen-
gefaBt in eine Wlirdigung von Sigrid
Schwenk zum Beginn des 2. Bandes (S.
6-I!), deren Titel den hohen Anspruch
unterstreicht: "Vom Tier zum Mensehen
durch die Jagd".

Eine Darstellung cler moclernen Jagd
und deren Probleme - ausgenornmen das
Kapitel von Heribert Kalchenreuter .Der
Jager als Okologe" (S. 186-189) - findet
nicht statt: Das allgerneinhistorische Ka-
pitel "Die Jagd im Wandel der Zeit" endet
mit einem Foto aus dem Jahre 1895.

9.2 Jagdethik
Das Therna .Jagdliche Ethik" wird von
Christiane Underberg im Anhang Band 2
auf S. 332 behandelt; und man rnuf sich
fragen, welches Gewicht dieser Frage bei-
gemessen wird, wenn sie in einem zwei-
bandigen Werk auf ciner Seite imAnhang
abgehandelt wurde, obwohl dazu durch-
aus Litcratur, auch neueste, vorhanden ist,
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wie man z.B. der Untersuchung von Brian
Luke "A critical analysis of hunters' ethics"
entnehmen kann.

Zwar werden einige allgemeine Bewer-
tungs- und Verhaltensgrundsatze genannt,
aber kritische Punkte wie etwa die Aus-
bi Idung der Jagdhunde an gezuchteten Tie-
ren iTierschutzbericht 1997, S. 91), die
Fal1enjagd (Martin Riebe) oder das Ab-
schieBen streunender Runde und Katzen
in unmittelbarer Nahe zu Wohngebieten
(Evelyn Ofens berger) werden nicht ange-
sprochen.

9.3 Kritik
Aus der jagdkritischen Literatur Jiegen
folgende Artikel vor: von Eckhard Fuhr
uber den Wandel der Jagd, von Carsten
Holm iiber die GroBwildjagd, von Claus
Obermeier und Nikolaus Doring iiber die
Bleibelastung von Wasservogeln und
Umwelt und schlieBlich von Rainer Trau
zur Kritik an Goede Gendrichs Rechtfer-
tigungsbuch "Jagen - Verantwortung oder
Lust am Toren?"

Das Wichtigste, was es zur Kritik an
der Jagd Zll sagen gibt, hat Gerhard Sta-
guhn im 7. Kapitel seines Buches "Tier-
liebe - Eine einseitige Beziehung" aus-
gefuhrt. Seine Urteile sind hart in der Sa-
che, aber im Blick auf die Zukunft nicht
unversohnlich. So schreibt er S. 228f:
.Der Jager hat fur die Zukunft nur dann
eine Daseinsberechtigung, wenn er auf
das Jagen als Freizeitsport verzichtet. Er
muB deswegen Gewehr und Flinte nicht
an den Nagel hangen. Wo es geboten ist,
etwa bei kranken oder schwerver1etzten
Tieren. ist deren Einsatz sinnvoll. Er ist
vor allem auch dort angezeigt, wo die von
den Jagern in der Vergangenheit kunst-
lieh hoeh geha1tenen Schalenwildbestan-
de verkleinert werden rnussen, um zu ei-
nem sieh selbst regulierenden Gleiehge-
wicht in der Natur kommen zu konnen,

mit landschafllich angepaBten Populatio-
nen ... Allerdings muB man anerkennen,
wie der Biologe Hermann Remmert in
seinem Buch "Naturschutz" betont, daB
die ganz dringend notwendige Aufsicht
in Feld und Wald durch die Jager hervor-
ragcnd geleistet wird und daB hier ein
ganz groBes Verdienst der Jagdausuben-
den liegt ..."

9.4 Fallenjagd
Aus aktuellem AniaB haben am 18.2.1997
16 nationale und internationa1e Tierschutz-
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verbande in der FA.Z. eine ganzseitige
Anzeige veroffentlicht, urn vor der dro-
henden Aufweichung des Verbots grausa-
mer Fallenjagd zu warnen. Hier ein Aus-
zug: "Auf den Tagungen der EU-AuBen-
und Wirtschaftsminister am 24. Februar
sowie der EU-Umweltminister am 3.Marz
1997 liegt es in der Verantwortung von
Herrn Dr. Kinkel und Herrn Dr. Rexrodt
sowie von Frau Dr. Merkel, sich im Na-
men der deutschen Regierung fur ein we1t-
weites Verbot der grausamen Tellereisen-
Fallen stark zu machen.

Ausgerenkte Ge1enke, Fleisehwunden,
schmerzhafte Quetschungen und abge-
risscne Beine sind beim Einsatz von Tel-
lereisen - eine .Beinfesthaltefalle", die
ausgelost wird, sobald ein Tier mit einem
FuB in die Faile gerat - an der Tagesord-
nung. Das Tellereisen ist in Deutschland
seit iiber 50 Jahren aus Tierschutzgrun-
den verboten. Weltweit ist die Faile in
uber 60 Landern verboten, so auch in
allen Mitgliedsstaaten der Europaischen
Union, weil sie Tiere wahllos fangt und
ihnen grausarne Verletzungen zufugt.
Bereits 1991 hatten sich die Mitglieder

der europaischen Union darauf verstan-
digt, keine Fall- und Pelzimporte mehr aus
Landern zuzulassen, in denen das Teller-
eisen noch eingesetzt wird. Die Europai-
sche Kommission hat jedoch dem Druck
der Pelzlobby nachgegeben und sich bis
jetzt in beschamender Weise geweigert,
das Einfuhrverbot fur Felle aus der TeJ-
lereisenjagd um- und durchzusetzen."

Die EU-Kommission hat statt dessen
den Entwurf uber ein Rahmenabkommen
fur "humane" und angeblich tiergerechte
Fallen vorgelegt, woriiber sich wieder lan-
ge beraten !tiBt.

Diesmal ist allerdings nicht eigenes Pro-
fitdenken am Werk, sondern das Interesse
der Exportlander, die sich auf die Prinzi-
pi en des freien Welthandels berufen und
etwaige Einfuhrverbote nicht einfach hin-
nehmen wurden.

Mehr zum Tellereisen s. zwei Artikel
von Martin Riebe.

9.5 Was wollen die Oko-Jager?
Sie wollen die Jagd im Sinn okologischer
Forderungen weiterentwickeln, eine Zie1-
vorstellung, die sich mit Natur- und Um-
weltsehutz weitgehend, mit dem Tier-
schutz aber nur teilweise deckt. Es gibt
sogar Konflikte, wie unter Ziffer 2.2 des
letzten Berichtes schon angesprochen.

Zwar will der Bundesverband laut Sat-
zung (92, Ia) den berechtigten Zielen
des Natur- und Tierschutzes nicht ent-
gegenstehen: eine aulserst bescheidene
Forderung. Aber es geht auch anders, wie
man der Satzung des Landesverbandes
Rheinland-Pfalz entnehmen kann. Da
wurde in § 2,2,2 die .Aktive Forderung
des Tier-, Natur-, Arten- und Umwelt-
schutzes" zum Programmpunkt erhoben.
Beide Satzungen sind im Karlsruher Ar-
chiv vorhanden.

9.6 Angelsport
Mit guten Grunden hat sich Gerhard Sta-
guhn ab S. 229 auch dem Thema Sportan-
geln zugewandt:

"Wie die Jager, so sind auch die Angler
und Fischer sehr darauf bedacht, sich in
der Offentlichkeit als Tierfreunde und Na-
turschutzer hinzustellen. Tatsachlich wird
aber in der Sportfischerei auf noch schwer-
wiegendere Weise als beim Jagdsport die
Natur in Mitleidenschaft gezogen, yon der
Tierqualerei ganz zu schweigen, die von
Sportfischern betrieben wird ... Mir
scheint, daB ein Sportfischer genau jenes
MaB an Gefuhllosigkeit braucht, das man
den Fischen nachsagt, urn ohne Gewis-
senskonflikte seinem Hobby nachgehen zu
konnen. Wissenschaftlich ist Iangst erwie-
sen, daB Fische Schrnerz empfinden kon-
nen ... Der ganze Ungeist der Sportfische-
rei tritt vor allem bei den Angel wettbewer-
ben zutage", gegen die das Gcsetz nichts
ausrichten kann, wenn die Beute verzehrt
oder zum Verzehr verschenkt wird.

Eine Anklage besonderer Art erhebt
Peter Arras in seinem Artikel "Uber die
Kalte der Fische und die Kaltblutigkeit ih-
rer Peiniger", Und wer dieses Pladoyer rnit
zusatzlichen ethischenArgumenten begrun-
den will, findet ausreichend Material in dem
Beitrag vonA. Dionys de Leeuw "Contem-
plating the interest of fish: the angler's chal-
lenge". Unter rechtlichem Aspekt vgl. aueh
Kapite1 XIII im Tierschutzbericht 1997uber
das .Fangen von Fischen", auch in Bezug
auf die Treibnetzfischerei. Was diese Art
Fischerei bedeutet, daruber hat Jasper von
Altenbockum unter dem Tite! "erst gefan-
gen, dann ins Meer geschuttet" beriehtet,
aber nicht etwa noch lebend, wie man ver-
muten konnte, sondern tot, ohne Chance
wenigstens heranzuwachsen und fur Nach-
zueht zu sorgen. So kann anthropozentri-
sche Tradition in egozentrisches Verbrechen
umschlagen.
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10 Zoo und Zirkus
Dicsc Therna wurde bisher nul' gelegent-
lich gestreift, so in Foige 18, Ziffer 2.5
unter padagogischern Aspekt. Juliane Se-
ger, auf deren Dissertation dort verwiesen
wurde, hat dem Archiv zahlreiche, auch
altere Unterlagen zur Verfugung gestellt,
darunter auch einen Artikel von Gillian
Egan.

Inzwischen nimmt die Zahl der Verof-
fentlichungen zu: in der F.A.Z von Cor-

nelia Block iiber den Zirkus, in der "Zeit"
von Richard David Precht iiber den Zoo,
sowie Beitrage von Annette Bruhns und
John Gripper. Das unter cthischcm Aspekt
zentrale Werk von Stephen St. C. Bostock
ist bereits 1993 erschienen, aber erst jetzt
im Archiv bekannt geworden.

Ferner ist auf das Buch von Stefan Au-
stermiihle " ...und hinter tausend Staben
keine Welt! - Die Wahrheit iiber Tierhal-
tung im Zoo" sowie auf die Kapitel 5 und
6 bei Gerhard Staguhn (S. 129-205) zu
verweisen. Beide Autoren gehen ihr The-
ma kritisch und engagiert an. Zu dem Bueh
von Austerrnuhle gibt es eine Kritik von
Volker Gatz, del' die Schwachstellen bloB-
legt und daran erinnert, daB der Ansprueh
auf Alleinbesitz der Wahrheit fur die Zoo-
gegner genauso gefahrlich ist wie fur die
Zoobefurworter, Dennoch warnt er davor,
"dieses sehr einseitige Buch" einfach zu
ignorieren. "Auf immerhin 370 Seiten be-
sch:reibt Stefan Austermuhle die Zoowelt
aus der Sieht des erklarten Zoogegners.
Dabei geht er grundlich vor und !aBt kaum
einen Bereich unbeachtet."

Jenseits aller Scharfe inforrniert eine
Studie del' Wildtierokologin Helen Muri
in einer Studie "Tierschutz in Zoo, Tier-
park und Zirkus" uber den Sachstand in
den genanmen Bereiehen und erhebt 22
Forderungen fur tiergerechte Haltung.

Belege uber das Bemuhen, diese For-
derungen in eine neue Wirklichkeit urn-
zusetzen, gibt es sicher, werden aber sel-
ten beschrieben. Signe Seller hat am Bei-
spiel des Zoos von Arnheirn gezeigt, wie
wei t die Anpassung eines Tiergartens auch
an exotische Biotope gelingen kann.

Das Problem ist mit del' Schaffung ge-
lungener Extrembeispiele nieht gelost. Die
Zoobiologen miissen auch fur kleinere
Zoos Regeln finden, wie man die verschie-
denen Interessen und Aufgaben von Zoo-
betreiber- und Zoobesucherseite soweit
berlicksiehtigen kann, daB die Prioritat des
Wohlbefindens del' Tiere gewahrt bleibt.
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Marianne Staub hat anlalilich der offent-
lichen Vorstellung del' erwahnten Studie
von Helen Muri auf die wichtigsten die-
ser Regeln hingewiesen, die eigentlich
leicht zu erfiillen sind, weil sie in ihrer eJe-
mentarsten Form nul' Verzichte verlangen:

"Auf Tierarten, fur welche eine artge-
rechte Haltung nieht moglich ist, muf ver-
zichtet werden.

Beispiel: Eisbar, Delphine. In kleineren
Tierparks und Volieren ohne wissensehaft-
liche Leitung und ausgebildetes, kompe-
tentes Betreuungspersonal sollen nur Tier-
arten gehalten werden, deren Herkunft und
Haltung relativ geringe Anspniche stellt.
Sichel' keinc Baren und Panther! Auf Wild-
tiere soll in wandernden Tierschauen ver-
ziehtet werden, und bei Zirkussen ist eine
Beschrankung auf aus Tierschutzsicht ge-
eignete domestizierte Tiere herbeizufuh-
ren ..."

Der Frage nach dem ethischen Aspckt
des Trainierens mit Tieren ist Beth A. Di-
xon in einem Artikel "The moral status of
animal training" naehgegegangen.

11 Biotechnologie

11.1 Zuspitzung: Das geklonte Schaf
Im letzten Bericht ging es unter Ziffer 4.1
um die Verwendung gentechniseher Me-
thoden zur Veranderung von Tieren. In-
zwischen wird die Diskussion libel' das
geklonte Sehaf "Dolly" und die nun real
gewordene Moglichkeit in bezug auf an-
dere Lebewesen, einschlieBlich des Men-
schen, heftiger. Bis die Spezialisten oder
sonst Zustandigen sich alle geaulsert ha-
ben, oder Konsens libel' einzuhaltende
Grenzen erzielt wird, ist die Entwicklung
uber sie hinweggegangen. Der Ehrgeiz, bei
den Ersten zu sein und bei der wirtschaft-
lichen Ausbeute nicht zu kurz zu kommen,
heizt das Tempo an, dem die verantwort-
liche Besinnung nicht mehr folgen kann.

Versuche wurden immerhin unter-
nom men. Da sind Stellungnahmen von
GUnter Almer zur .Herrschaft iiber und
Achtung vor der Natur", von Antoine F.
Goetschel zur "Gentechnologie am Tier",
von Ludger Honnefelder zur "Notwendig-
keit del' Selbstbegrenzung" und schlieB-
lieh von P Sand(lJe und N. Holtug iiber
"Ethical limits to domestication."

Knapp und eindri.icklieh hat Rainer
FLOhl gefragt: .Wird Dolly, das geklonte
Schar, zum Fanal? Diese fragwlirdige,
wenn nieht stupide Kreation del' moder-

nen Biowissenschaft ist weithin auf Kritik,
auf Ablehnung gestofsen. Die Deutsche Bi-
schofskonferenz spricht von einem unzu-
lassigen Eingriff in die Schopfung, Fiir Po-
litiker wie Bundesforschungsminister Rutt-
gers hat die Wissenschaft eine Grenze er-
reicht, die nicht uberschritten werden diir-
fe. Del' Mensch bleibt unantastbar, Doeh
es gehort zu den Paradoxien unserer Zeit,
daB die genteehnische Forschung trotz al-
ler Vorbehalte unvermindert vorangetrie-
ben wird, nieht nur mil Risikokapital, son-
dern VOl' allem mil uppigen staatlichen
Mitteln. Hat man hierzulande nieht erst zur
Aufholjagd geblasen, die den betrachtli-
chen Riickstand zum Ausland verringern
soU? ...

Die synthetische Biologie, fur deren
.Fortschritt ' nun der Name Dolly steht, ist
das Ergebnis einer meehanistischen Be-
trachtung des Lebens und der Natur, Aus-
druck eines Machbarkeitswahns, der die
Ehrfurcht vor der Schopfung verloren hat.

Die Gentechnik wird immer wieder mit
deren Nutzen fur die Menschheit gerecht-
fertigt, aber es fragt sich, ob dieser Nut-
zen ihr wirklich zum Wohle gereieht. In
der Medizin gibt es schon seit langerern
ein gnadenloses Zuviel an Diagnostik und
Therapie, das sich gegen den Menschen
richtet. Auch die Gentechnik scheint uns
zu entgleiten."

Auf seine Weise hat Hubert Markl die-
ses Problem einrnal unter del' Uberschrift
"Der Fluch des Segens" (Die Zeit, Nr. 11,
1993) behandelt und gerneint: "DaB die
Wissenschaften das Erfolgsrezept gegen
Probleme sind, an denen wir ohne ihre fru-
heren Erfolge nicht krankten, ist ebenso
zutreffend wie trivial." Uber die Triviali-
tat kann man allerdings auch anderer Mei-
nung sein. Verharmlosung ist genau das
Denken, das sieh in Bezug auf das jewei-
lige Restrisiko zur Hoffnung entschlieBt
und etwaige Befiirchtungen verdrangt.

Gegen einseitige und verharmlosende
Nutzenhoffnung hat sich auch Wolfgang
Scharmann im TagesspiegeJ gewandt, in-
dem er den erhofften Nutzen gegen die
Folgen del' zu erwartenden Welle neuer
Tierversuche abwagt, narnlich "zahlreiehe
Tiere mit schweren Gesundheitsschaden
sowie groBe Zahlen an .unbrauchbaren
Abfalltiereri', die bei der Gewinnung von
nur einem brauchbaren transgenen Tier
anfallen. Was aber am meistcn erschreckt,
ist die Unbekumrnertheit und Unbedenk-
lichkeit, mit del' in den Labors Tiere
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.urngebaut' werden, so, als handele es sich
um Legokasten. Die Klonierung von Scha-
fen ist nur ein weiterer Schritt auf einem
Weg, von dem heute niernand zu sagen
weill, wo er enden wird. Und das alles ge-
schieht im Namen des Fortschritts - wel-
ches Fortschritts bitte, muf man fragen?
Wer will diese Entwicklung eigentlich, ab-
gesehen von manchen Wissenschaftlem und
Biotech-Firmen? Zumal die bisherigen Er-
fahrungen zeigen, daf den Experimenten an
Tieren frliher oder sparer auch die entspre-
chenden Eingriffe am Menschen folgen,
mag das jetzt auch noch so energisch be-
stritten werden. Nein, Grund zurn Jubel uber
diesen neuen ,Durchbruch in der For-
schung kann ich nicht entdecken. Eher ist
zu fragen, wo die Grenzen einer Wissen-
schaft liegen, die doch sonst gern das ,Prin-
zip Verantwortung: (Hans Jonas) im Mun-
de fuhrt - zumindest in ihren Festreden."

11.2 Die Situation in der Schweiz
In der Schweiz spielen zusatzlich rechtli-
che und politische Faktoren eine Rolle: die
Wiirde der Kreatur in der Verfassung und
die fur das FrUhjahr 1998 geplante Volks-
abstimmung uber die "Gen-Schutz-Initia-
tive", Das .Volksbegehren fordert nichts
Geringeres als die Beschrankung der Gen-
technik auf geschlossene Experimentier-
und Produktionsraume, was einem Verbot
von Freilandversuchen gleichkarne. Zwei-
tens soli en sarntliche Manipulationen an
Tieren verboten werden, was nach Mei-
nung der Gesellschaft zur Forderung der
schweizerischen Wirtschaft die medizini-
sche Grundlagenforschung lahmlegen
wurde ... " (Zitiert nach Dieter Karger).

Der Abstimmungskampfist bereits voll
entbrannt und wird infolge der sich ver-
hartenden Polarisierung kaum eine Chan-
ce fur abwagendes Argumentieren lassen.
Eine ganzseitige Annonce im Zurcher Ta-
gesanzeiger vom 20.3.1997 (S. 44) spricht
sich ganz entschieden gegen Gen- Versu-
che an Menschen aus, halt sie aber an Tie-
ren fur erlaubt. Vgl. auch den Bericht von
Robert Koenig "Biologists mobilize against
anti-genetics referendum".

Die Gegenmeinung wird in einem The-
menheft des Schweizer Tierschutz STS
unter dem Titel "Gentechnik" vertreten mit
Beitragen von Daniel Ammann, Antoine
F. Goetschel, Hans-Peter Haering, Anita
Ide l, Claudia Mertens und Franz P.
Gruber, Norma Schenkel und Bernhard
Trachsel.
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11.3 Zur Frage der Verantwortung
Vorausgesetzt, daB wir den Gang der For-
schung und Technik tiberhaupt beeinflus-
sen konnen, ist es wahrscheinlich vie I zu
spat, um die sich anbahnende Entwicklung
aufzuhalten; aber selbst dann ist das je-
weils eigene Verhalten verantwortungs-
pflichtig, das Tun ebenso wie das Unter-
lassen.

Es gibt Situationen der Ohnmacht, in
den en das Minderheitsvotum fur oder ge-
gen eine Sache keine Chance hat und nur
noch ein Akt del' Gewisscnspflicht sein
kann, der den Lauf des Geschehens zwar
nicht mehr beeinfluBt, aber fur die ruck-
schauende Beurteilung durch nachfolgen-
de Generationen von groBer moralischer
Bedeutung seinkann. Vgl. hierzu auch die
Uberlegungen yon Trut: Rendtorff zur
.Ethik als Preis des Fortschritts",

12 GewaIt

Das Thema Gewalt ist im letzten Bericht
unter Ziffer 8 andiskutiert worden. In-
zwischen liegen neue Stellungnahmen
vor. Was Helmut F Kaplan unter dem
Titel .Aktive Solidaritat" veroffentlicht
hat, ist nicht als Aufruf zur Gewalt, son-
dern eher als Aufruf zurn Nachdenken
uber die Gewalt zu verstehen. Trotz-
dern ist es richtig, daB Wolfgang Apel fur
den Deutschen Tierschutzbund Gewalt
eindeutig ablehnt. Auch Bernhard Ram-
heck warnt vor gewaltsamen Aktionen (S.
243); Jean-Claude Wolf aubert sich (S.
116) ebenfalls in diesem Sinne und be-
ruft sich dabei auf Rollin und Singer,
schliebt aber trans legale Aktionen nicht
vollig aus.

Organisierter Tierschutz und Tierethik
sprechen sich also bis auf wenige Ausnah-
men gegen jede Gewalt aus. Andererseits
nirnmt die Gewalt gegen Tiere nicht etwa
ab, sondern immer mehrTierarten werden
yon unsererAusbeutung betroffen, z.B. die
StrauBe, wie die Bundcstieriirztekammer
beklagt; oder es werden Zwangsapparate
wie z.B. Kuhtrainer oder Saugenrwohner
eingefuhrt, urn die Tiere am artgernalsen
Verhalten zu hindern.

Seit 1989liegtdem Bundesverfassungs-
gericht ein Antrag del' Lander Berlin, Nie-
dersachsen und Nordrhcin- Westfalen vor,
die Hennenhaltungsverordnung auf ihre
Vereinbarkeit mit dem Tierschutzgesetz zu
uberprufen. lnzwischen wird das EU-
Recht neue Fakten schaffen.

Seit der Studentenbewegung 1968 hat
die Gesellschaft die Unterscheidung von
Gewalt gegen Personen und Sachen dis-
kutiert. Tierschutzer fragen heute mit
Recht, wie man dann die andauernde Ge-
walt gegen Tiere, die doch seit der Ande-
rung des BUrgerlichen Gesetzbuches yon
1990 keine Sachen mehr sind, erlauben
oder gar rechtfertigen will? Oder werden
wir mit dem "Argument" abgespeist, daf
es schon immer so war, und daB wir
schlieBlich Menschen und die Tiere eben
nur Tiere sind?

Die Funktion des Gesetzes ist der Schutz
del' Schwachen gegen die mogliche Will-
kiir der Machtigen, Zugegeben: Der Ge-
setzgeber kann nur das in der offentlichen
Meinung Akzeptable durchsetzen; aber
heiJ3t das, er muf zwischen dem Druck der
Wirtschaftsinteressen und dem versuchten
Gegendruck der Tierschiitzer ohne eigene
Position die bequeme Mitte suchen?Wenn
es aber so ist, dann bleibt nur eins: den
moralischen Druck der offentlichen Mei-
nung zu verstarken.

13 TiertOtung

Zum Thema "Tiertotung" (19. Bericht,
Ziffer 3.6) sind in letzter Zeit zwei Fra-
gen gestellt worden, und zwar, wann wir
bei Tierenvon einem "Willen zum Leben"
sprechen konnen, den wir zu beriicksich-
tigen hatten, und wie die bereits angel au-
fene Massentotung BSE-verdachtiger Tie-
re zu beurteilen ist.

13.1 Lebenswille der Tiere
Die Frage nach dem Willen zum Leben
hat Hans Peter BrejJler in seiner Disser-
tation behandelt und dabei auch aus einem
Brief von Dieter Birnbacher folgende Sat-
ze zitiert: "Von einem ,Willen' wiirde ich
nur dann sprechen, wenn das entsprechen-
de Lebewesen uber BewuBtsein verfiigt
und daher so etwas wie bewuBte Willens-
regungen kennt.

Das biologisch programmierte ,Weiter-
lebenwolleu', das Mensch und Tier ge-
meinsarn ist, wurde ich deshalb nur dann
als ein echtes .Wollen ' bezeichnen, wenn
cliese Lebewesen bewuBtseinsbegabt sind.
AndernfalJs miibten wir dieses ,Wollen'
mit Schopenhauer und Schweitzer auch
Pflanzen zuschreiben, denen zweifellos
derselbe Lebensdrang emgepragt ist. 111-

sofern wurde ich Ihre Aussage: ,Alles
Leben ist Wille zum Leben' in dieser psy-
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ehologiseh miBdeutbaren Form nieht tei-
len, wohl aber die Aussage: ,Alles Leben
ist Drang zum Leben'."

Diese pragnante Unterscheidung ist zur
Abkurzung tendenziell "endloser" Diskus-
sionen uber das BewuBtsein der Tiere be-
stens geeignet, weil sie kaum anzweifel-
bar ist. Die Auseinandersetzung kann sieh
also ganz auf die Frage konzentrieren, wie
wir mit dem Leben der nur mit Lebens-
drang begabten Wesen umgehen sollen.
Ist der Unterschied zwischen Lebenswil-
len und Lebensdrang wirklich so gravie-
rend, daf er uns erlaubt, die nur lebens-
drangbegabten Wesen fur unsere Zwecke
zu toten, oder ist die Totung fur Lebens-
drang-Wesen doch aueh ein Schaden, den
wir bedenken sollten? Ist nieht auch bei
uns Menschen neben dem bewubten Le-
benswillen ein unbewuBter Lebensdrang
vorhanden, der uns in plotzlichen Bedro-
hungsmomenten das jeweils noeh Mogli-
che, oft aueh das AuBerste an Abwehr tun
HU3t,und ist das Ausgeloschtwerden eines
Lebensdranges wirklich so vie I belanglo-
ser als das Vernichtetwerden eines Lebens-
willens?

Vor allern ist aber zu fragen, ob das To-
ten aller nur lebensdrangbegabten Wesen
uber einen Leisten geschlagen werden
darf, oder ob es nieht aueh in diesem Be-
reich Abstufungen gibt, die bei der mora-
lisehen Beurteilung des Totens ins Ge-
wicht fallen sollten? Der Lebensdrang ei-
nes ertrinkenden Insektes oder einer sieh
gegen das gewaltsame Aufbrechen weh-
renden Auster ist immer noch etwas be-
langvoll anderes als das analoge Verhal-
ten der Pflanzen. Immerhin sollen aber
auch hier die neuesten Forschungsergeb-
nissc mitbedacht werden; vgl. z.B. David
Attenborough (Lit. Bericht 19).

Bisher schien die Frage abgestufter To-
tungsnormen nicht aktuell, solange es
nieht moglich ist, die Lebewesen in mo-
raJisch relevante und leicht unterseheid-
bare Kategorien einzuteilen und diesen
Kategorien entspreehende Schutznormen
zuzuordnen, die der Mensch zu beach ten
hat.

Naeh heutigem Wissensstand konnen
wir vielleicht die Saugetiere als begrenzt
willensfahige und die Pflanzen als nur le-
bensdrangbegabte Wesen auseinanderhal-
. ten, aber wie wollen wir die Tiere der ge-
waltigen Grauzone der einen oder ande-
ren Kategorie zuordnen? In Analogie zu
dem Rechtsgrundsatz "in dubio pro reo"
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bleibt uns nur iibrig, im Zweifelsfall auch
fur die vermutlich nur lebensdrangbegab-
ten Geschopfe eine nieht unbedingt glei-
che aber ahnliche Rlicksichtnahme zu for-
demo Vielleicht konnte man sagen, daB es
Wesen gibt, denen gegeni.iber wir aktive
Schutz- Lind passive Unterlassungspflich-
ten haben, aber auch Wesen, denen gegen-
uber wir nur passive "Unterlassungspflich-
ten" der Niehtbehelligung haben. Wir
mussen der Vielgestaltigkeit des Lebens
mit entsprechend differenzierten Verhal-
tensmoglichkeiten gereeht werden. Jedem
Leben ist mi t Ehrfureht zu begegnen. Aber
die Umsetzung dieser Ehrfurcht in Han-
deln soll den Bedingungen des jeweiligen
Lebens entsprechen. Hier konnte der
Schliissel zu finden sein, wie man den
Widersprueh zwischen Theorie und Pra-
xis bei Schweitzer auflosen oder wenig-
stens reduzieren kann.

13.2 Die Totung BSE-verdachtiger
Rinder
Diese Frage ist fur die Ethik bisher noch
zu neu, als daB schon Stellungnahmen
vorliegen konnten. AuBerdem handelt es
sich urn eine komplizierte Materie, in der
man nieht voreilig urteilen kann. Zu be-
dauern ist aber, dab man in der ethisehen
Diskussion die Frage offen bar noch gar
nieht gesehen hat. Immerhin gibt es aber
eine sensible Nachfrage yon fan Ross und
seinen Hinweis aufuns Mensehen als Ver-
ursacher: .Das Problem ware nicht ent-
standen, wenn man nieht den Pflanzenfres-
ser Rind mit verseuehtem Tiermehl gefut-
tert hatte", eine Praxis, die nicht nur ge-
gen die Moral, sondern auch gegen das
Gesetz ist, das in §2 TierSchG artgerech-
te Ernahrung vorschreibt.

In diesem Punkt herrscht weitgehende
Ubereinstimmung, Niemand kann sieh der
Logik entziehen, die der Artikel ,,1m
Fleischwahn" von Reinhard Wandtner
vermittelt. Da heilst es z.B.: "Die Ursache
des Rinderwahnsinns ist letztlich der
Fleischwahn in den reichen Landern. Bei
der Tierproduktion erfordern die Gesetze
des Marktes maximalen Output bei mini-
malem Input. Das Tier verkommt zur
Stoffwechselmaschine. DaB Pflanzenfres-
ser mit zu Tiermehl verarbeiteten Kada-
vern gernastet werden, ist bezeiehnend.
Yon der okologischen Energiebilanz her
betrachtet, ist Fleisch ein Luxusprodukt.
Wissenschaftler haben einmal berechnet,
daB die in Rindfleisch aus modernen Mast-

betrieben steckende Energie durch die sie-
benfache Menge pflanzlicher Energie er-
kauft wird." Brot fi.ir die dritte Welt wird
knapp, wahrend wir unter Falsch- und
Uberernahrung lei den.

Strittig oder zumindest ungeklart ist die
Beurteilung der MaBnahmen, die zur Ein-
darnmung der Seuche getroffen werden,
d.h. die ethisehe Beurteilung schwankt,je
nachdem welches Konzept wir unserer
Uberlegung zugrunde legcn. Wenn wir
von der Wirkliehkeit des moralischen Be-
wuBtseins in unserer Gesellschaft ausge-
hen, rnussen wir mit der noch immer vor-
herrschenden Anthropozentrik rechnen,
gleichgliltig, ob sie sieh auf das miBver-
standene Herrschaftsgebot der Bibel be-
ruft oder die Philosophie vorn Menschen
als "MaB alJer Dinge".
(l) Naeh traditionell gepragter Mehrheits-

meinung sind die Totungsaktionen im
Interesse der Sicherheit menschlicher
Gesundheit notwendig. Die Schuld des
Mensehen an dem ganzen Ungluck wird
zwar nieht ausdriicklich geleugnet, aber
auch nieht festgestellt. Damit tierische
Produkte moglichst preiswert und reich-
lieh produziert werden konncn, ist fast
jedes Mittel reeht oder wird als unver-
meidbare Folge des Konkurrenzdruckes
hingenommen. Zwar ist diese Mehr-
heitsmeinung in Kirche und Theologie
nicht unangefochten, aber sie ist die
vorherrschende. DaB der Mensch .nach
dem Bilde Gottes" geschaffcn sei, wird
siandig rezitiert; kaum beaehtet wird
jedoeh, daI3die Einzigartigkeit des Men-
schen auch darin besteht, daB er als ein-
ziges Wesen seinen Schopfer bitter ent-
tauscht hat, so daB es im Bueh Genesis
6.6 heiBt: .Da reute es ihn, daB er die
Menschen gemacht hatte aufErden und
es beki.immerte ihn in seinem Herzen."

(2) Fur die radikal mitgeschopfliche Min-
derheit der Christen ist das Tierein Part-
ner mit gleichem Lebensreeht, ein uns
anvertrautes Mitgeschopf, dem wir Re-
spekt und Liebe schulden. Wer sich zu
dieser Minderheit zahlt, hat sein Leben
langst grundsatzlich geandert: als An-
fanger ohne Fleisch, als Fortgeschritte-
ne ohne tierisehe Produkte. Fur sie ist
das Toten von Tieren zugunsten des
Menschen unzulassig, es sei denn, daB
der Tod Erlosung ist oder in Notwehr
oder sonst auswegloser Lage hingenom-
men werden muB. Ob die Gefahr der
BSE-Seuehe fur den Mensehen eine
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solche ausweglose Situation ist, muB be-
zweifelt werden. Nicht die Rinder sind
die uns drohende Gefahr, sondern die
egoistische Dummheit des Menschen,
del' sich soviel auf sein GroBhirn ein-
bildet, das jetzt durch das Fleisch "dum-
mer Ktihe" gefahrdet ist.

13.3 Betauben und Schlachten von
Tieren
Tiertotung ist nicht nur ein ethisches, son-
dern zugleich auch ein praktisches Problem,
d.h. es muB so schonend wie nur rnoglich
und nicht etwa so billig wie moglich erfol-
gen. Martin van Wenzlawowicz und Karen
von Holleben haben sich eingehend mit ei-
ner Untersuchung del' Frage befaBt "Was
bedeutet Tierschutz am Schlachthof?"

.Tierschutz sei zu teuer" ist offenbar
eine nicht seltene Entschuldigung fur fest-
gestellte Mangel.

Dies ergab die erwahnte Untersuchung,
die yom "bsi" (Berarungs- und Schulungs-
institut fur schonenden Urn gang mit
Zucht- und Schlachttieren der Erna-Graff-
Stiftung) durchgefuhrt wurde. Weiter heifst
es in dem Bericht (S. 299): "Auf allen
Betrieben gab es unabhangig von der Gro-
Be der Betriebe und der Anzahl del' durch-
gefuhrten Schlachtungen AniaB zu Bean-
standungen.. Tierschutzrelevante Tatbe-
stande beim Entladen beruhen auf Zeit-
druck seitens der Transporteure wie auch
des Schlachthofs.. so daB es zu.. unnoti-
gem Einsatz YOnschmerzhaften Treibhil-
fen kornmt.... Filr kranke, gehunfahige
oder verletzte Tiere gibt es haufig keine
Absonderungsmoglichkeiten. Gehunfahi-
ge Tiere werden widerrechtlich nicht auf
dem Transporter getotet, sondern lebend
bis zur Betaubung gezerrt. Bauliche Man-
gel sind weiterhin die ungenugende An-
passung del' Rampen an verschiedene
Fahrzeugtypen, so daB kein ebenerdiges
Entladen rnoglich ist...,

Die Vereinzelung del' Tiere VOl' der Be-
taubung und der Zutrieb zur Betaubung ist
erst in einzelnen Schlachtbetrieben optimal
gelost.. In vielen untersuchten Betrieben
kommt es so unmittelbar VOl' der Betaubung
zu starker Erregung, verrnehrtem Elektro-
treiber-Einsatz und einem stark ansteigen-
den Larmpegel.. Die in der Praxis einge-
setzten Betaubungssystemeoo. stell en hohe
Anforderungen an das Betaubungspersonal
und die eingesetzte Technik, dencn auf den
Betrieben in sehr unterschiedlicher Weise
nachgckommen wird.
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Alle Betaubungssysterne sind weiterhin
entwicklungsbedlirftig. "

Wer je einen Filmbericht iiber diese
Praktiken gesehen hat, kann sich trotz der
zuruckhaltenden Sprache des Berichtes ein
Bild vom tatsachlichen Geschehen ma-
chen.

Das Beklemmende an diesen Fakten ist
der Umstand, daf hier den Tieren ohne Not
und in besonders drastischer Weise aus
Ersparnisgriinden schwerste Belastungen
zugefugt werden: Del' Konkurrenzkampf
der Fleischlieferanten wird so zu einem
angeblich .vemunftigen Grund" filr cine
millionenfache Nichtbeachtung des Tier-
schutzgebotes.

DaB und wie in der Fleischvermarktung
sich auch allgemeine Kriminalitat einni-
sten konne, hat Jiirgen Hogrefe recher-
chiert.

Ein Thema fur sich ist das rituelle
Schlachten, wozu neuerdings eine sensi-
bel geschriebene und gut dokumentierte
Untersuchung von Werner Hartinger vor-
liegt. Dabei spielt unter quantitativem
Aspekt der Islam eine besondere Rolle.
Nach gegenwartiger Rechtsprechung wird
das islamische Schachten aber nicht als
zwingende Vorschrift, sondern nur als Tra-
dition eingestuft. Neue Literatur ist ver-
gleichsweise selten. Neben dem Artikel
yon Petra Steinberger ist aber die aus-
fuhrliche und sehr sachliche Untersu-
chung yon Beate Andelshauser zu erwah-
nen "Schlachten im Einklang mit der
Scharia - Die Schlachtung von Tieren
nach islamischem Recht im Lichte moder-
ner Verhaltnisse",

Immerhin hat der einzelne die Moglich-
keit, sich aus dem schrecklichen Gesche-
hen als Mitverursacher herauszuhalten,
wcil Flcischverzicht mit jeder Ethik ver-
einbar ist; vgl. hierzu auch das anschlie-
Bende Kapitel 14.

Hilfe zum Nachdenken hat Richard
David Precht vermittelt, indem er unter
dem Titel .Friedhof del' Tiere" eine ver-
dienstvolle Ausstellung .Tiertod- Wirk-
lichkeiten und My then" kommentiert hat.
Nachdenklich stimmt aber auch der Bei-
trag yon Jorg Bleck .Abdecker und Rin-
derwahn".

14 Vegetarismus

14.1 Sinkellder Fleischkonsum
Yom BSE-Schock war schon unter Ziffer
11.5 die Recle: Der Rindfleischverbrauch

ging drastisch zuruck, Viele Konsumen-
ten wechselten zum Schweine- und Ge-
fliigelfleisch uber, oder gaben das Fleisch
ganz auf. Andere schrank ten den Ver-
brauch ein und kauften nur Markenfleisch
(vgl. die Zusammenstellung yon Barbara
Kohler). Wolfram Siebeck und Martin
Urban haben uber die Verbraucherreak-
tionen aus je eigener Sicht geschrieben.

Der abnehmende Fleischkonsum hat
aber auch andere Ursachen, wie etwa die
Ablehnung der Tiertotung aus ethischen
Grunden, wie irn vorausgehenden Kapi-
tel behandelt, gesundheitliche Bedenken
gegen Fleisch uberhaupt, worauf noch ein-
zugehen ist, oder auch politische Grunde
wie z.B. Rucksicht auf die Entwicklungs-
lander, die das Tierfutter liefern, von dem
sie selbst besser leben konnten, wie Gre-
gor Wojtasik feststellt. Wehe aber, wenn
die Produzenten cinen am Fleischkonsum-
Ruckgang Schuldigen entdecken! Weil das
katholische Hilfswerk Misereor in einer
vielbeachteten Studie "Zukunftsfdhiges
Deutschland" (S. 315) vor ZLl hohem
Fleischverzehr warnte, wurde nach einem
Bericht yon Hannes Krill zum Boykott cler
diesjahrigen Fasten- unci Spendenaktion
aufgerufen.

14.2 Ernlihrungsfragen
Der Streit uber den Vegetarismus wird aber
weniger mit ethischen Argumenten ge-
flihrt, zum einen, weil man die ethische
Motivation fur nicht massenfahig LIndda-
her vernachlassigbar halt, zum andern aber
auch einfach deshalb, weil der Fleischge-
nuB in unserer Tradition nirgendwo ver-
boten ist. So findet die Kontroverse zwi-
schen Gegnern und Befurwortern haufig
in der Diskussion iiber die gesiindere Er-
nahrungsweise statt. In seinem Vortrag
.Ernahrung, Gesundheit, Umwelt" hat
Marcel Hebbelinck insbesondere die so-
zialen und gesundheitlichen Aspekte be-
handelt.

14.3 Claus Leitzmann und Andreas
Hahn: "Vegetarische Ernahrung"
Der UTB-Band mit iiber 400 Seiten, da-
yon 30 Seiten Literatur und 8 Seiten Stich-
wortverzeichnis deckt nicht nur die vieJ-
faltige Ernahrungsfrage in allen Details ab,
sondern behandelt auch allgemeine Fra-
gen, wie Erscheinungsformen, Motive und
Verbreitung sowie eine knappe historische
Entwicklung von der Antike bis zur Ge-
genwart. Auch okologische und soziale
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Aspekte werden beachtet: Umweltvertrag-
lichkeit yon Lebensmitteln tierischer Her-
kunft sowie der Energieaufwand bei der
Produktion werden diskutiert (S. 376-
384). Aus dem Vorwort:

.Es ist leicht zu berechnen, daB Vege-
tarier fur ihre Ernahrung nur einen gerin-
gen Teil der Ackerflache benotigen, die
fleischessende Menschen zur Sicherung
ihrer Ernahrung in Anspruch nehmen
mussen."

Die Untersuchung orientiert sich am
Stand der wissenschaftlichen Forschung
und ist frei yon Polemik oder missionari-
schem Eifer. Haufig vorgebrachte Beden-
ken gegen eine Unterversorgung durch
ausschlieBlich fleischlose oder gar rein
pflanzliche Ernahrung werden ausfuhrlich
behandelt.

14.4 Kath Clements: Uber Ethik in der
Ernahrung
Das Buch ist nach seinem Erscheinen 1995
ins Deutsche ubersetzt worden und gilt
nach dem Klappentext als "Uberzeugen-
des Dossier fur eine bessere - weil vega-
ne Welt. Mit ihrer schlussigen und gefuhl-
vollen Darstellung erklart sie die zwingen-
den Grunde fur eine vegane Ernahrungs-
weise, yon der nicht nur wir Menschen,
sondern auch die Tiere und unsere gesamte
Mitwelt profitieren wurden."

Neben Fragen der Ernahrung werden
auch die tierqualerischen Produktionswei-
sen der Tierhaltung beschrieben; ethische
Fragen werden entgegen dem Buchtitel
hochstens gelegentlich beruhrt, aber nicht
behandelt.

14.5Warum werden Fleischesser so
seIten zu Vegetariern?
Mit dieser Frage haben sich Jean-Claude
Wolf und die unter Ziffer 14.3 genannten
Autoren befafst, Wolfmehr mit der Frage,
was den Wechsel so schwierig macht (Wil-
lensmetaphysik und Tierethik, S. 18-20),
Leitrrnann/Hahn mit der Frage nach den
Motiven der Vegetarier fur ihren Wechsel
(S. 17-20). Dabei werden auch Zahlen zi-
tiert (S. 3-4) und graphische Ubersichten
eingesetzt. Den grofsten Vegetarieranteil in
Europa hat England mit 7,18%, gefolgt
yon Rumanien mit 4,16, Deutschland mit
3,62, Niederlande 1,50, Schweiz 1,34,
Italien 1,25 und Polen 0,13%. Unter den
Grunden fUr die Ernahrungsurnstellung
dominieren gesundheitliche und ethische
Uberlegungen: "In ethischer Hinsicht sind
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es vor allem die religios gepragte Ableh-
nung des Totens und die Beschaftigung
mit dem Verhaltnis yon Mensch und Tier,
die eine Hinwendung zum Vegetarismus
bewirken. Besonders die seit Mitte der
1970er erstmals rational gefuhrte Diskus-
sion ilber den Status yon Tieren hat die
Abkehr vom Fleischverzehr erneut unter-
stutzt, Seit dieser Zeit wird yon verschie-
denen Ethikern der zunehmend erfolg-
reiche Versuch unternommen, fur Tiere die
gleichen ethisch-moralischen Rechte ein-
zuklagen wie fur den Menschen. In die-
sem Rahmen wird auch die Leidensfahig-
keit yon Tieren als Faktum anerkannt."
(S. 19)

Unter dem Titel "Uberlegungen zur
Tierethik - Gibt es eine Pflicht zum Ve-
getarismus?" hat Jean-Claude Wolf seine
Reflexion uber das Toren yon Tieren im
Extremfall der Totung zur Fleischgewin-
nung vertieft. Nirgendwo ist die Verding-
lichung der Tiere so massiv und der An-
teil, den der Mensch daran hat, so deut-
lich erkennbar wie hier, und zwar auch
dann, wenn ich das fertige Produkt im
Laden kaufe oder yon der Speisekarte be-
stelle, ohne mir die Hande blutig zu ma-
chen.

WoifbefaBt sich zunachst mit den Ar-
gumenten, die fur die vegetarische Le-
bensweise vorgebracht werden und wen-
det sich dabei (S. 5) gegen Kants uniiber-
bietbare Anthropozentrik, die in dem Zi-
tat zum Ausdruck kommt:
.Das erstemal, daB er zum Schafe sag-

te: den Pelz, den du tragst, hat die Natur
nicht fur dich, sondern fur mich gegeben,
ihm ihn abzog und sich selbst anlegte (v.
21), ward er eines Vorrechtes inne, wel-
ches er verrnoge seiner Natur uber aile
Tiere hatte, die er nun nicht mehr als sei-
ne Mitgenossen an der Schopfung, 50n-
dern als seinem Willen Uberlassene Mit-
tel und Werkzeuge zur Erreichung seiner
beliebigen Absichten ansah."

Da der gewohnheitsmasig Fleisch es-
sende Mensch groBe Miihe hat, vorn
FleischgenuB abzulassen, selbst wenn sich
seine Zweifel daran zu deutlichem Un-
rechtsbewuBtsein verdichten, wurden ei-
nige philosophisch verkleidete Ausfluch-
te entwickelt. Etwa die Frage, ob dem
Menschen der Verzicht auf seine camivo-
rische EBkultur zuzumuten sei. Handelt es
sich bei Vegetariem "nicht urn lustfeind-
liche Asketen, urn Menschen ohne Le-
bens- und Ernahrungsstil?" Vegetarismus

sei "ein Ideal fiir Heilige", eine Forderung,
die nicht generalisierbar sei und in die
Kategorie der unzumutbaren "opera supe-
rerogationis", also etwa der Werke mora-
lischer Uberforderung gehorten,

Wolf halt seine Meinung hierzu nicht
zuruck, sondern sieht (S. 9) nur zwei Mog-
lichkeiten:
.Entweder achten wir ein Wesen als

Selbstzweck, als Wesen nut eigenem Wohl
und Wehe, oder wir machen es zur Res-
source der Nahrungs-, Bekleidungs- und
Kosmetikindustrie. "

15Wiirde der Kreatur

Die Diskussion uber dieses Thema wurde
fortgesetzt, und zwar aus philosophischer
Sicht von Klaus Michael Meyer-Abich (S.
422-426), Manuel Schneider, Beat Sitter-
Liver und lean-Claude Wolf, aus derTheo-
logie yon Heike Baranrke, Wolfgang Hu-
ber, Hans 1. Munk und schlielilich - mehr
auf die Zwecke und Folgerungen abzie-
lend - aus rechtsphilosophischer oder ju-
ristischer Sicht yon Peter Saladin und
Antoine F Goetschel.

Viel Denkarbeit wird notig sein, urn auf
die von Woifgestellte Frage, ob und wenn
ja, wie die .Wiirde der Kreatur" bzw. der
Natur philosophisch oder theologisch be-
grundet werden konne. Es gehort keine
groJ3e prophetische Gabe dazu, sich eine
Diskussion dariiber, deren Dauer und
mogliche Ergebnisse vorzustellen.

Wer vor der Notwendigkeit steht, die
Wi.irde der Kreatur als ZLl schutzendes
Rechtsgut fur die weitere Gesetzgebung
zu erlautern, wird dankbar fur jede de-
skriptive und interpretierende Hilfe sein
und die Frage der Begnindung zuruckstel-
len; nicht weil sie nicht wichtig oder in-
teressant ware, sondern weil ihre vorran-
gige Bearbeitung den ProzeJ3 der Umset-
zung in Rechtsvorschriften auf unabseh-
bare Zeit verzogern wurde, ganz beson-
ders dann, wenn die gesuchte Begrundung
noch allgemein konsensfahig sein soIl.

Diese Forderung ist schon deswegen
unerfullbar, weil es in unserer Gesellschaft
nebeneinander philosophische und theo-
logische Begrundungslinien gibt, die zwar
im Bereich konkreter Folgerungen, aber
sicher nicht yon der Begrundung her in
Einklang zu bringen sind. AuBerdem hat
die Ethik-Kommission fur Tierversuche
der Schweizerischen Akademien der Na-
turwissenschaften und del' Medizinischen
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Wissenschaften in ihrer "Stellungnahme
zum Begriff .Wiirde des Tieres' die bis-
her bekannt gewordenen Positionen in ver-
dienstvoller Weise gebiindelt, indem sie
wie folgt unterscheidet:
.Jm anthropozentrischen Denkansatz

wird dem Tier das Attribut der .Wiirde'
durch den Menschen zugeschrieben in
Anerkennung der Tatsache, daf sich be-
stimmte subjektive Erfahrungen beim Tier
und beim Menschen weitgehend entspre-
chen,

Der Gefahr der Ubertragung menschli-
cher Erfahrungen und Vorstellungen auf
das Tier durchaus bewufst, ist es dennoch
legitim, den Tieren die Empfindungsfahig-
keit zuzuerkennen. Tiere haben die Pahig-
keit, physische und psychische Belastun-
gen - wie z.B. Schmerz, Angst, Frustrati-
on - zu empfinden. Dasselbe gilt fur posi-
tive Gemutszustande, wie beispielsweise
die Erfiillung bestirnmter Bedurfnisse, Da
diese Aspekte fur den Menschen einerseits
nachvollziehbar, und da sie fur ihn ande-
rerseits aber auch rnoralisch hochst be-
deutsam sind, muf dem Tier aufgrund die-
ses Sachverhaltes prinzipiell eine hohe
Achtung entgegengebracht werden.

Eine entscheidende Rolle spielen in der
anthropozentrischen Ethik die Fahigkeit
des Menschen zur freien Entscheidung
und die Verantwortung des Starkeren fur
die schwachere Kreatur. Dies gilt in be-
sonderem Masse auch fur das Versuchs-
tier, das der Mensch seiner unmittelbaren
Verantwortung untersteJlt. Diese Verant-
wortung beinhaltet auch clie Mehrung von
Erkenntnissen iiberTiere und ihre Bedurf-
nisse. Nach Moglichkeit sind Tieren in
einer vom Menschen aufgezwungenen
Haltung dieselben Betatigungen und Le-
bensweisen zu gestatten, die sie in ihrer
natiirlichen Umgebung ausuben konnen,
wobei zu bedenken ist, daf dem Tier aus
dieser Haltung auch Vorteile erwachsen,
wie beispielsweise der Schutz vor natur-
lichen Feinden.

Die Wurde des Tieres und jene des Men-
schen sind prinzipiell verschieden: Bei-
spielsweise widersprache die Festlegung
eines Kauf- und Verkaufswertes mensch-
lichen Lebcns radikal rnenschlicher Wlir-
de, nicht aber derjenigen des Tieres. Der
Mensch ist sich seiner Wiirde bewuflt, er
kann demnach seine WUrde durch eigene
Handlungen selbst gefahrden. Das Tier ist
in diesem Sinne nicht Trager yon Wurde,
da es sich seiner Wiirde nicht bewuBt ist.
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Wesentliches Element der Wiirde des Tie-
res ist dessen Empfindungsfahigkeit. Wtir-
de wird dem Tier durch den Menschen
zuerkannt. Deswegen verletzt der Mensch
seine eigene Wiirde, wenn er die dem Tier
zuerkannte Wurde miBachtet. Auch dar-
aus ergibt sich die Verantwortung des
Menschen fur das Tier. Allerdings darf die
Wiirde des Tieres nicht geltend gemacht
werden, um Beeintrachtigungen mensch-
licher Wiirde zu rechtfertigen. Die Wurde
des Tieres kann nicht dem Recht auf Le-
ben und dem Recht auf Gesundheit des
Mcnschen entgegengesetzt werden.

Demgegentiber ist .Wurde: fur den nieht
anthropozentrisch orientierten Ethiker eine
allem Lebenden yon vornherein innewoh-
nende Eigenschaft. Der Mensch steht nicht
uber del' Kreatur, sondern ist ein gleieh-
wertiges Element einer umfassend ver-
standenen Lebensgemeinschaft.

Die grundsatzliche Achtung vor dem
Tier liegt begrundet in dessen Vorgegeben-
heit gegenuber allern verfugenwollenden
Handeln des Menschen. In dieser Vorge-
gebenheit der Existenz des Tieres ist auch
der Grund fur dessen Wi.irde zu sehen.

In der nicht anthropozentrischen Denk-
weise besitzt jedes Tier - in abgestufter
Form - ein Yon menschlichen Zwecken
prirnar unabhangiges Dasein als streben-
des Wesen mit einem ihm eigenen Guten,
in dem es in seiner Entwieklung einen ei-
genen Zustand del' Erfiillung anstrebt. Es
kennt eine dem Menschen verwandte, aber
doch eigene Selbstentstehung, korperliche
Selbstentfaltung und organische Selbster-
haltung. Dies rechtfertigt es, ihm eine yon
men schlicher Wertschatzung unabhangi-
ge Wurde zuzuspreehen.

Dern Tier als Trager eigenen Lebens und
eigener Ziele kommt grundsatzliche
Selbstzwecklichkeit zu. Es kann letztlieh
nieht vollstandig dem Herrschafts- und
VerfUgungsansprueh des Menschen unter-
worfen werden. Diese Eigenbediirfnisse
des Tieres, auch als Selbstentfaltung und
Selbsterhaltung bezeichnet, durfen nicht
ohne triftige Grunde anderen Interessen
untergeordnet werden. Je differenzierter
das System del' Selbstentfaltung und
Selbsterhaltung des Tieres, desto triftiger
mi.issen die Grunde fur eine Beeintrachti-
gung von Lebenserhaltung und korperli-
cher Integritat sein."

Naeh Meinung der beiden Akademien
vertritt heute wohl die Mehrheit der Ethi-
ker eine dieser beiden Grundhaltungen,

wobei ihre Standpunkte im einzelnen be-
trachtlich voneinander abweiehen konnen.
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