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Mensch und Mitgeschopf unter ethischem
Aspekt
Literaturbericht 1995/96, 19. Folge. Nach den Neuzugangen des
Archivs fur Ethik im Tier-, Natur- und Umweltschutz
der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Gotthard M. Teutsch

Vorbemerkungen: Dank der vielen
Hinweise und Separatdrucke, die das
Archiv von seinen Freunden und
Benutzern erhalt, hat die Zahl der in
dies em Berieht verarbeiteten Verof-
fentlichungen erneut zugenomrnen.
Der Versueh, im Berichtsteil mog-
lichst viele Titel unter thematischen
Gesiehtspunkten zusammenzufas-
sen, kann aber immer nur teilweise
gelingen.
Gegenuber dem letzten Bericht

machen sich einige Veranderungen
bemerkbar:

.•

• Die Nennung der vor dem Be-
richtszeitraum erschienenen Ver-
offentlichungen ist auf wenige
wichtige Titel begrenzt worden,
die irn Archiv erst mit Verspatung
bekannt wurden.

• Veroffentlichungen, die aus der
Praxis des Umgehens mit Tieren
berichten, werden haufiger beruck-
sichtigt.

• Die Zahl der Artikel aus Zeitungen
hat in dem MaJ3e zugenommen, als
die jeweiligen Rcdaktionen tier-
sehutzrelevante Themen behandelt
haben. Die Aufnahme erfolgt nieht
nur aus Grunden der Aktualitat,
sondern aueh, weil man daraus
ersehen kann, welche Themen in
der Offentlichkeit haufiger disku-
tiert werden.

Uelegentlich ist cs SChwtertg. aen
fur oder gegen die Aufnahme eines
Titels zu entscheiden, und zwar ins-
besondere, wenn es sieh um Texte
handelt, die den an wissenschaftlich
relevante Literatur zu stellenden An-
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forderungen nicht entsprechen. Wer
Tiere gegen ihre Art vermenschlicht,
kann ihnen nicht gerecht werden.
Und wer die Goldene Regel auch in
bezug auf das Umgehen mit Tieren
anzuwenden versucht, muf wissen,
wie schwer und lernaufwendig es
sein kann, sich in die Interessen oder
Bedurfnisse anderer Lebewesen ein-
zufuhlen, wie es die Empathie will.
Vor aHem ist es schwierig, mit Tex-
ten umzugehen, die zwischen For-
schung, schopferischer Intuition und
fabulierender Phantasie angesiedelt
sind; denn oft sind bedeutende Er-
kenntnisse zuerst als irrig, abenteuer-
lieh oder lacherlich betraehtet wor-
den.
Auch popular-padagogische Lite-

ratur ist fur den Tiersehutz wichtig,
kann aber in der Regel nieht beruck-
sichtigt werden: Die Fulle der Tier-
bucher ist nicht mehr zu uberblicken.
Namen yon Autoren oder Titel

erscheinen in Kursivschrift, sofern
sie im Literaturverzeichnis aufge-
fuhrt sind.

1 Ethik in Philosophie und
Theologie

1.1 Informationen und Verweise
Die im Berichtszeitraurn von Mitte
des letzten Iahres bis Mitte 1996 im
Archiv gesammelte Literatur ist wie-
uer vielsellig und relchhaltig.
Als Beitrage zur geistesgeschicht-

lichen Entwicklung sind folgende
Titel zu nennen: Andreas Brenner
.Merkmale einer Ethik fUr Mensch
und Tier", Christian Geyer "Die

Schopfung seufzt - Yon Stieren und
Tauben: Tiere laufen in der Ethik
herum", Hans Werner Ingensiep
.Der Mensch im Spiegel der Tier-
und Pflanzenseele - zur Anthropo-
morphologie der Naturwahrnehmung
im 18. Jahrhundert", Maria Suutala
"Tier und Mensch im Denken der
deutsehen Renaissance" und Rainer
E. Wiedenmann .Protestantische
Sekten, hofische Gesellschaft und
Tierschutz - Eine vergleiehende Un-
tersuchung zu tierethisehen As-
pekten des Zi vilisationsprozesses".
Die meisten Arbeiten befassen sieh

nieht mit allgemein ethischen The-
men, sondem vielmehr mit Informa-
tionen und Uberlegungen zu inhalt-
lich eigens referierten Fragenberei-
chen, wie

• Oko-Ethik, Ziffer 2 (1-5)
• Tierversuche, Ziffer 30-5)
• Gentechnologie, Ziffer 4 (1-2)
• Gewalt gegen Tiere, Gewalt gegen
Menschen, Ziffer 8

• Wurde der Kreatur, Ziffcr 10

Auch der ergiebige und facettenrei-
che, yon Harald Petri und Hubert
Liening bearbeitete Sammelband
"Menschen - Tiere - Pflanzen" muls-
te, um in seinen Einzelthemen voll
zur Geltung zu kommen, in seinen
Teilen den versehiedenen Kapiteln
dieses Berichtes zugeordnet werden.
Tcilthcmcn wurden auserdcm be-

handelt yon Michael W. Fox im
Rahmen der Bioethik, von Klaus
Loeffler (1995b), Wolfgang Schar-
mann (1996a) und Jerrold Tannen-
baum aus tieriirztlieher Sicht, yon
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Jean-Claude Wo?! in Fortfilhrung
seiner Uberlegungen zur Totung von
Tieren (Lit. Bericht 18, Ziffer 10).
Mehrere Veroffentlichungen befas-
sen sich mit Albert Schweitzer, so
ein Sammelband von Richard Briill-
man und Harald Schutzeichel, eine
Monographie von Claus Gilnzler,
eine Magisterarbeit von Petra Mayr
(Vergleich Schweitzer-Singer) sowie
Artikel von Sigurd M. Daecke und
Mike W. Martin.
Zur Frage .Jvlenschenrechte fur die

GroBen Menschenaffen" (vgl. Be-
richt 18, Ziffer 13) haben in zwischen
auch Gunter Altner, Helmut F. Ka-
plan und Hermann Peter Piwitt Stel-
lung genommen. Zum Thema
.Rechte der Tiere" haben sich Hel-
mut F. Kaplan (l995c), Michael
Mlersch, Richard David Precht und
Clifford J. Sherry geaufsert. Kaplan
hat sich auBerdem noch mit den
Themen Gewalt (1996c) und Vegeta-
rismus (1995a, 1995d, 1995e) be-
faBt, David Boonin- Vail mit dem
moralischen Status der Tiere. Zur
Anthropozentrik haben sich insbe-
sondere Ulrich Kohlmann, Dietmar
von del' Pforten und Michael Schlitt
geaussert.

1.2 Konzepte der Mensch- Tier-
Beziehung
Irn Literaturbericht Nr. 18 war schon
von der Zunahme der philosophi-
schen Literatur am Gesamtaufkom-
men tierschutzrelevanter Veroffentli-
chungen die Rede. Bei dies em
Wachstum hat sich auch die Art und
Weise geandert, in del' die Themen
behandelt wurden. Je mehr Personen
sich dieser Thematik annahmen und
je mehr Veroffentlichungen vorla-
gen, desto intensiver wurde die Aus-
einandersetzung mit den Positionen
anderer.
Bis zum Ende der siebziger Jahre

und in Europa noch langer wurde
fast nur von Denkern gesprochen,
die vor uns gelebt haben. Erst Peter
Singer und Tom Regan wurden mit
ihren Konzepten Gegenstande der
Diskussion, Interpretation und
schlieBlich auch der Kritik. Die Zahl
der Konzepte nahm zu: Zehn werden
bei Gotthard M. Teutsch (1996a)
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skizziert, und unter den Neuerschei-
nungen stellt Dietmar von der Pford-
ten sein Konzept .Anderinteressen"
vor, das im nachsten Kapitel "Oko-
Ethik" referiert wird.
FUr Tierrechts- Theoretiker ist eine

Dissertation von Andreas Flury zu
beachten. Unter dem Titel "Neue
moralphilosophische Axiologien im
Umfeld der zeitgenossischen Tier-
rechtsdebatte" behandelt del' Autor
zunachst das Ungenuger; der traditio-
nellen Axiologie anhand zweier aus-
gewahlter Beispiele, der menschli-
chen Wurde und der Evolutionstheo-
rie. AnschlieBend werden die Kon-
zepte von Henry Salt, Peter Singer
und Tom Regan referiert und einer
kritischen Wurdigung unterzogen.
Auf diesem Hintergrund entwik-

kelt Flury sein eigenes Konzept,
indem er sich in Kapitel 5 die Frage
stellt .Welche Eigenschaften muf
eine Entitat aufweisen, um Anspruch
auf direkte moralische Beriicksichti-
gung zu haben?". Der Autor hat also
gepruft, welche Eigenschaften mora-
lisch relevant sind und daraus fol-
gernd die Grenzziehung vorgenom-
men "zwischen Wesen, den en ge-
genuber wir direkt ein moralisches
Unrecht begehen konnen, und sol-
chen, denen gegeniiber kein solches
Unrecht rnoglich ist" (S. 13). Aber
die fur den handelnden Menschen
unumgangliche Frage, urn welche
Tierarten es sich dabei handelt,
bleibt offen und wird an das "biolo-
gische und physiologische Fach-
wissen" (S. 346) verwiesen, wobei
sich auch Biologen schwer tun wer-
den, die oft abstrakt formulierten
Eigenschaften in der Natur festzu-
stellen. Jedenfalls werden sie die
Grauzone zwischen Wissen und blo-
Bern Vermuten nicht vollig auflosen
konnen.
Besondere Erwahnung ist ange-

zeigt in bezug auf einen Beitrag von
Reinhard Low "Gedanken zur ethi-
schen Begrlindung des Tierschut-
zes", und zwar niclu nur, weil wir
infoIge seines fruhen Todes auf seine
vielversprechende weitere Gedan-
kenkraft verzichten mussen, sondern
weil dieser Beitrag nicht erst in dem
Sarnmelband von Bernhard Sill

nachgedruckt, sondcrn bereits 1983
erstmals veroffentlicht wurde. Da ist
vieles schon geklart, woriiber man
eigentlich nicht mehr streiten mubte.
Auch hat er (S. 70) deutlich del'
Meinung widersprochen, aus der
Vernunftfahigkeit des Menschen und
der Vernunftlosigkeit der Tiere kon-
ne man ein Argument konstruieren,
das den Menschen berechtige, emp-
findungsfahigen Mitgeschopfen zum
eigenen Vorteil Schmerzen zuzufu-
gen. Gegenargumente werden von
Ulrich Kohlmann und Albrecht Mill-
ler behandelt.

1.3 Theologische Positionen
In der Theologie werden meistens
Positionen auf der Linie del' gema-
Bigten Anthropozentrik vertreten.
Und nur ausnahmsweise wird, wie
jetzt wieder von Waldemar Molinski,
die Moglichkeit wahrgenommen,
durch die Einfuhrung einer theozen-
trischen Betrachtungsweise (S. 19)
theologisch aus der Spannung zwi-
schen Anthropozentrik LInd Biozen-
trik auszubrechen und eine uberge-
ordnete, beide Sichtweisen verbin-
dende Position einzunehmen.
Einen anderen Weg schlagt W.

Wolbert ein, indem er an die bibli-
sche Vorstellung anknupft, daB der
Mensch gegenliber seinen Mitge-
schopfen Pflichten habe, wahrend
Konrad Stock in Anlehnung an die
Geschichte von Noah und seiner
Arche uber die Beschreibung des
Seinsollenden hinausgeht und auf die
Bedingungen hinweist, unter den en
das Seinsollende auch geschieht.
Dazu rechnet er als Voraussetzung
das Verstehen del' Gegebenheiten,
die Weiterentwicklung des Rechtes
und schlieBlich das, was er mit den
Begriffen "Gesinnung" und ,,'Iu-
gend" meint, d.h. die ethische Kraft
"vermoge derer eine Person ein Ziel
unter wechselnden Umstanden und
auch unter Schwierigkeiten beharr-
lich verfolgt" (S. 814).
Damit wandte sich Stock an den

Baden- Wiirttembergischen Tierarz-
tetag und wurde zugleich zum Mah-
ner in seiner Kirche wie z.B. auch
der schon 1965 verstorbene katholi-
sche Theologe Johannes Ude, an den
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Reinhard Farkas als einen Apostel
des Tierschutzes erinnert.

1.4 Tradition der Mitgeschopf-
lichkeit
Engagiert ist auch das Buch von
Otfried Reinke .Tiere - Begleiter
des Menschen in Tradition und Ge-
genwart". Es ist in zweierlei Hinsicht
bemerkenswert: Zum einen in der
Ausweitung des Themas in den Be-
reich der sakralen Kunst als eines
Mediums der auf Mitgeschopflich-
keit hinweisenden Verkundigung,
zum andern in seiner nicht-anthropo-
zentrischen Position.
Das beginnt schon mit dem Geleit-

wort Jiirgen Moltmanns, del' die Mit-
geschopflichkeit als Herausforde-
rung an die Theologie betrachtet,
"endlich das Verhaltnis von Mensch
und Tier in der groBen Schopfungs-
gemeinschaft Gottes zu klaren". Gott
ist nicht nur Gott und Schopfer des
Menschen, sondern auch del' Tiere:
,,'Alles Fleisch', heiBt im Alten Te-
stament nicht nur die menschliche
Leiblichkeit, sondern auch 'alles Le-
bendige'. Es ist nicht schwer, sich
vorzustellen, was das fill' die
'Fleischwerdung des Wortes' in Je-
sus Christus und fiir die 'Auferste-
hung des Fleisches' wie es fruher im
Apostolischen Glaubensbekenntnis
richtiger als heute hieB, bedeutet" (S.
9).
Dieser Grundgedanke ist fur das

ganze Buch bestimmend. Von der
Geschwisterlichkeit del' Geschopfe
ist in Anlehnung an Franziskus die
Rede (S. 17), aber auch unter Beru-
fung auf die Versuchungsgeschichte
nach Markus 1, 12f, die heute we-
sentlich anders verstanden wird als
fruher, wo die Ticre nur als Staffage
des Schreck em; dienten.
Reinke vergleicht Mensch und

Tier. Dabei entdeckt er das Kreatiir-
lich-Gerneinsame (S. 12f und 16f)
und ihre Nahe unter dem Aspekt der
Schopfung und - ebenso wichtig -
der Erlosung. Auch tst yon Tiertned-
hofen (S. 11) und den Ticrseelen (S.
13) die Rede, die nach dem slawi-
schen Henochbuch beim Jungsten
Gericht als .Verklager" auftreten (S.
113).
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So k011l11ltReinke dazu, wie Joseph
Bernhart vom Heilandsamt des Men-
schen gegentiber den Tieren zu spre-
chen und Reinhold Schneider zu
zitieren: .Llns ist die unerhi.irte, noch
nicht ergriffene Gnade geworden,
daf wir nicht allein Beschutzer, son-
dern Erloser sein sollen un serer Bru-
der, der Geschopfe" (S. 110). Nahe-
liegend, daB man sich an Romer 8
erinnert, und zwar nicht nur an die
darin erwahnte Leidens- und Hoff-
nungsgemeinschaft van Mensch und
Tier, sondern auch des nun gar nicht
mehr so ratselhaften Wartens der
Kreatur auf die Offenbarung der
Kinder Gottes (V.19).
Aber der Stand der Christen ist

nicht nur Warten, sondern der Christ
ist auch zur Mitarbeit am Bau des
Gottesreiches aufgerufen O. Kor. 3,9).

1.5 Innertheologische Divergenz
Theologie und Kirche haben diesen
Auf trag meist zu abstrakt verstan-
den. Darum ist es wichtig, daf Rein-
ke aus Moltmanns Buch "Del' Weg
Jesu Christi" (S. 366) die Botschaft
der Weltkirchenkonferenz von Upp-
sala zitiert: .Beteiligt euch an del'
Vorwegnahme des Reiches Gottes
und la13t schon heute etwas von der
Neuschopfung sichtbar werden, die
Christus an seinem Tage vollenden
wird" (bei Reinke S.1l3).
An dieser Frage der Beteiligung

wird eine innertheologische und inn-
erkirehliche Divergenz erkennbar,
die zu einer Kluft werden konnte:
Zwar soll der Christ urn das Kom-
men des Reiches Gottes beten, aber
der Versuch, durch eigenes, wenn
auch noch so begrcnztes Tun daran
rnitzuwirken, wird immer noch skep-
tisch betrachtet. Zwar wird akzep-
tiert, daB einzelne Begnadete die
Aufgabe hatten, durch zeicheuset-
zendes Handeln die Erinnerung an
das van Gott Gewollle wachzuhal-
ten, aber der Versuch, dies annahe-
rungsweise auch vom Norrnalchri-
sten ZU erwarten, wird durch den
Hinweis auf die unaufuebbare Ge-
walt in der gefallenen Schopfung als
Zumutung miBverstanden: Del'
schwache Mensch soll nicht iiberfor-
dert werden.

Wie menschenfreundlichl Das
Versagen gegenuber den Mitge-
schopfen ist also nicht Schuld im
herkommlichcn Sinnc, sondern
schicksalhafte Folge des Sunden-
falls. So wird die Mitgeschopflich-
keit nur als Appell zur Gewaltminde-
rung verstanden, eine Forderung, die
offen laBt, wie weit sie gehen soll,
bzw. wieviel Gewalt unvermeidlieh
oder gar als noch zulassig hingenom-
men wird; vgl. Gotthard M.Teutsch
(1996a S. 27, S. 33f).

1.6 David ond der Floh
Wie jcdc Wissenschaft kann auch die
Theologie sehr spezielle Fragen auf-
greifen. So ist des Thema .Tiere und
Pflanzen in der Biber' zum Gegen-
stand eines Forsehungsprojektes am
Lehrstuhl van Prof. B. Janowski
geworden, aus dem Peter Riede erste
Ergebnisse vorlegt, darunter eine Ar-
beit mit dem einpragsam-liebenswer-
ten Titel "David und der Floh",
Kritisehe Auseinandersetzung mit

der nicht nur vorrangig, sondern oft
auch ausschlieBlieh menschbezoge-
nen Orientierung der Thcologie und
Ethik lassen die Arbeiten von Heike
Baranzke und Is-a Breitmaier erken-
nen. Yon Baranske unter dem Titel
"Die leere Arche" als Defizit mo-
niert, van Breitmaier gezeigt an dem
langen und zahen Ringen (1948-
1988) in der okumenischen Bewe-
gung urn die schrittweise Offnung
del' traditionell anthropozentrischen
Weltsicht, hin zur Umwelt als Mit-
welt.

2 Oko-Ethik: Verantwortong fur
die Nator ond Mitwelt

2.1 Traoerspiel Urnweltpolitik
Wenn man die letzten Jahrgange der
Zeitschrift "Environmental Ethics"
oder andere Neuerscheinungen sru-
diert, wie z.B. von Robert Elliot oder
Richard Sylvan und David Bennett,
xo kann rnun gelegentlich den Ein-
druck gewinnen, als habe sich del'
schopferische Gedankenschub der
siebziger und aehtziger Jahre er-
schopft, oder aber es sei inzwischen
eine gewisse Sattigung der ethischen
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Diskussion eingetreten, Dabei wird
nicht bezweifelt, daB wir etwas Iur
die Erhaltung unserer Lebensraume
und Artenvielfalt tun mussen, strittig
ist nieht mehr das Warum, sondern
nur noch das Wie und das letztlich
entscheidende Wann.
In der Bundesrepublik, lange ein

umweltpolitischer Motor, spielt aber
noch ein anderer Faktor eine immer
gewichtigere Rolle: Die weiterhin
anwachsende Arbeitslosigkeit unci
ihre Folgen fur die Wirtschaft haben
die Sorge urn die Erhaltung der
Natur verdrangt: Die Not von heute
nirnrnt zu, die von tibermorgen wird
iiberdeckt. .Zu Recht haben deshalb
die Oko-Weisen die Umweltpolitik
als Trauerspiel gebrandmarkt" heWt
es in einem Bericht von Fritz Var-
huh Libel'das Umweltgutachten 1996
des deutschcn Sachverstandigenrates
fur Umweltfragen. Daran hat auch
die zweite UN-Umweltkonferenz zur
Erhaltung der biologisehen Vielfalt
1995 in Jakarta nicht vie] geandert.
Zum Thema "Biodiversitat" siehe
Henning Ritter uber Edward
O.Wilson's "Del' Wert der Vielfalt".
Und mag es auch partielle Erfolge

geben, wie etwa die oft nur unter
grolien Opfern gelingende Erhaltung
gefahrdeter Arten, so ist auf Dauer
doch nichts gewonnen, wenn nicht
ausreichend groBe Lebensraume er-
halten und vor del' Nutzung durch
den Menschen gesehtitzt werden.
Schon heute kann cine wachsende
Zahl von Tierarten nul' noch in Zoos
uberleben, ohne daB eine Chance
bestiinde, sie je wieder in ein naturli-
ches Biotop auszuwildern.
Was hilft es, so muB man wohl

fragen, immer neue Schutzgebiete
einzurichten, wenn wir sie vor dem
Massenansturm der Mensehen - ein-
schliefilich der Naturfreunde - nieht
mehr abschirmen konnen? .Zu Tode
geliebt. Amerikanische National-
parks ersticken am Besucheran-
sturrn" ist der Titel eines Berichtes
von Sieho Heinlcen.
Ziclvorstellungen oder Programme

zu entwickeln und in politische Ent-
scheidungen umzusetzen, ist eine
dauernde Aufgabe, wie sie auch in
einigen Neuerscheinungen angespro-
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chen wird, so etwa im Bericht von
Gereon Wolters uber die aus del'
ersten UN-Umwcltkonferenz 1992 in
Rio abzuleitenden moralischen Yer-
pflichtungen zum Erhalt der naturli-
chen Yielfalt.

2.2 Tierschutz und Okologie
Yon unmittelbar aktuellen Anlassen
abgehoben, sind drei Monographien
zu erwahnen. Die erste von Konrad
ou ist dem Archiv erst verspatet
durch die Rezension von Heike Bar-
anzke bekannt geworden. Der Autor
befaBt sich ausftihrlich mit der mo-
dernen Okologie und setzt die ge-
wonnenen Einsichten in Beziehung
zur Ethik, auch zur Diskursethik,
zum Utilitarismus und zur Mitleids-
ethik.
Dabei geht es auch "um die Ver-

haltnisbestimmung zwischen konfli-
gierenden Ebenen des individuellen
Tierschutzes und des uberindividuel-
len Arten- und Naturschutzes'{S.
330). Die systematische Vermittlung
zwischen Tier- und Naturschutz steht
noch aus.
Gelegentlich werden solche Kon-

flikte an Einzelproblemen erkennbar,
etwa wenn sich nach Meldung der
Suddeutschen Zeitung vom
19.3.1996 die streng geschiitzten
Koala-Baron auf der australischen
Kanguruh-Insel inzwischen so ver-
mehrt haben, daf sie vorn Hungertod
bedroht sind, weil ihre ausschliefsli-
che Futterpflanze, eine bestimmte
Eukalyptusart, wegen Kahlfraf ab-
stirbt.
Uber einen anderen Konflikt be-

richtet Christian Bohme unter dem
Titel .Jvlit der Biowelle wieder in
Mode: Ein Konditormeister erfand
den klebrigen Fliegenfanger". In der
Tat: Statt mit Gift ruckt man den
lastigen Tieren mit dem nostalgi-
schen Fliegenfanger zu Leibe. Man-
gels biologischer Nahe ist unser po-
sitives Wissen uber das Empfinden
yon Fliegen gering, aber aus diesem
Nichtwissen einfach zu folgern, daB
Fliegen durch das langsame Sterben
an der Klebefolie nicht lei den, ist in
hohem MaBe fragwurdig.

2.3 Okologische Ethik und
Rechtstheorie
Einen fur die Breite des Themas
reprasentativen Sammelband haben
Julian Nida-Riimlin und Dietmar van
der Pfordten unter dem Titel "Oko-
logische Ethik und Rechtstheorie"
herausgegeben, der wesentliche
Aspekte behandelt. Im Spektrum der
vertretenen Konzepte werden hochst
unterschiedliche Positionen erkenn-
bar, die der Lekture zwar Spannung
verleihen, aber gelegentlich doch
auch eine gewisse Ratlosigkeit be-
wirken.
Auf die Breite und Vielfalt der

vorgetragenen Konzepte wird bereits
in der Einftihrung hingewiesen, ist
aber auch aus den Themen del' Bei-
trage und oft schon aus den Namen
del' Beteiligten abzulesen: Dieter
Birnbacher, Klaus Bosselmann, Delf
Buchwald, Norbert Campagna, Tat-
jana Geddert-Steinacher, Gunter Hei-
ne, Matthias Kettner, Peter Koller,
Angelika Krebs, Kristian Kiihl, Hein-
rich von Lersner, Peter Cornelius
Mayer-Tasch, Klaus Michael Meyer-
Abich, Julian Nida-Rumelin, Konrad
Ott, Dietmar von del' Pfordten, Julian
Roberts, Peter Saladin, Bettina Scho-
ne-Seifert, Hans-Ludwig Schreiber,
Lorenz Schulz, Kurt Seelmann, Beat
Sitter-Liver, Christopher D. Stone und
Jean-Claude Wolf.
Soweit einzelne Beitrage den Teil-

themen dieses 19. Literaturberichtes
zuzuordnen sind, werden sie im je-
weiligen Zusammenhang genannt.
Die Frage der Mensch- Tier-Bezie-
hung wird von vielen Beitragen mit-
umgriffen; ausdrucklich behandelt
wird sie in den Beitragen von Diet-
mar van der Pfordten: "Die morali-
sche und rechtliche Berucksichti-
gung der Tiere" (231-244) sowie
von Jean-Claude Wolf: "Totung von
Tieren" (219-230).

2.4 Ethik der Anderinteressen
Schon bald nach der Veroffentli-
chung diescs Sammelbandes ist 1996
von der Pfordtens Dissertation
"Okologische Ethik" erschienen.
Das besondere Verdienst dieser Un-
tersuchung 1iegt in der ausftihrlichen
Behandlung del' Anthropozentrik
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und Nichtanthropozentrik. Darnit ge-
winnt man ein Ordnungsprinzip, das
geeignet ist, die Vielfalt der Proble-
matik besser durchschaubar zu ma-
chen. Dabei ist auch der Versuch
wichtig, die Abstufung der Anthro-
pozentrik begrifflich erfaJ3bar zu rna-
chen, auch wenn die neue Termino-
logie (nicht-, schwach- oder trans-
anthroporelationale Begrundungen)
etwas sperrig anmutet.
Bedeutsam ist auch, daf vor der

Darlegung eines eigenen Ethik-
Konzeptes (S. 203-255) ein grundli-
cher Einblick in den gegenwartigen
Diskussionsstand vermittelt wird.
Die .Ethik der Anderinteressen", so
von der Pfordtens neuer Begriff,
gewinnt auf diese Weise an Hinter-
grund und Profil, steht aber auch fur
sich allein und in der Spannung
zwischen Eigen- und Anderinteres-
sen und den lnteressen "in bezug auf
andere".
Dabei spielt die Frage, we1chen

auBermenschlichen "Naturentitaten"
Interessen und damit auch Anderin-
teressen zugesprochen werden kon-
nen, eine entscheidende Rolle. Im
Gegensatz zu andcren Autoren darf
der Mensch nach van der Pfordten
.Eigenschaften des Menschen wie
Sprachfahigkeit, BewuBtsein, Selbst-
bewuBtsein oder Empfindungsfahig-
keit nicht zur conditio sine qua non
der Interessenberucksichtigung an-
derer Entitaten machen ... weil dies ja
gerade die selbstdefinitorische
Grundstruktur der Interessen negie-
ren wiirde ... ". Die Frage ist also,
wenn man bei nichtmenschlichen
Entitaten Selbstbeziiglichkeit fest-
stellen kann, die von drei Gegeben-
heiten ahhangt: "Selbstentstehung.
Selbstentfaltung und Selbsterhal-
tung", womit die wichtigsten Kriteri-
en des Lebendigen umschrieben
sind. 1m Kapitel "Tiere" (243-249)
werden dann Unterschiede im Grad
und in der Reiehweite von Selbslent-
stehung, Selbstentfaltung und Selbst-
ernanung feslge~aelll uuu uisK.uticrt.
Dabei gibt es z.B. zwischen Wild-
und Zuchttieren erhebliche Unter-
sehiede. Wildtieren gegenUber beste-
hen insbesondere Unterlassungs-
pflichten: .Das Toten, Verletzen
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oder ranger andauernde Gefangen-
nehmen von Wildtieren ist demnach
grundsatzlich nicht gerechtfertigt. ..
Auch das Einfangen von Wildtieren
fur Zoos oder Freizeitparks kann
nieht lollszulassig angesehen werden"
(S. 244). Anders ist die Situation del'
Wildtiere, .wenn der Mensch sich
ohne deren Toning nicht ernahren
und uberleben kann" (S. 244). Dies
eroffnet jedoch keine generelle To-
tungserlaubnis, denn .Dort, wo der
Mensch pflanzliehe Nahrung ZlI sieh
nehmen und Produkte aus anderen
Materialien herstellen kann, ist die
Totung von Tieren deshalb nicht als
rechtfertigbar anzusehen. Tierisches
Eiweif ist zur Ernahrung des Men-
schen physiologiseh nicht unabding-
bar notwendig, tierisches Fleisch
schon gar nicht. Gaumenfreuden
sind keine basalen Interessen. Glei-
ches gilt fur okonornische Zwecke ...
Man kann somit dem Vegetarismus
als ethischem Gebot kaum auswei-
chen. Die industrielle Massentierhal-
tung muf gestoppt werden - aller-
dings auf rechtsstaatlichem Weg und
nicht mit Gewalt. Zulassig erscheint
allenfalls eine Milchwirtschaft mit
Freilauf ohne Kastration bzw. To-
tung der mannlichen Tiere" (S. 246).
Tierversuche werden als zulassig

angesehen, .wenn sie zur Entwiek-
lung von lebensrettenden und lebens-
verlangernden Medikamenten und
Operationstechniken eingesetzt wer-
den", Die Tiere durfen naeh dem
Versuch aber .nicht getotet werden,
sondern sollten eine 'Gnadenpensi-
on' erhalten" (S. 247).
Diese Unbedenklichkeit gegen

Tierversuche uberrascht, und zwar
auch deshalb, weil die Begrundung
sich in nichts von den traditionell
anthropozentrischen Argumenten an-
derer Befurworter abhebt. Oder was
ist etwa neu an der Feststellung:
.Hier muf man bei der Abwagung
Leben gegen Leben dem menschli-
chen Lebensinteresse ein hoheres
Gcwicht zubilligcn, wcil dicscs
durch das rationale Selbsterhaltungs-
streben starker entfaltet ist als beim
Tier" (S.247).
Hier wie auch in vielen anderen

Hillen wird Ilbersehen, daB nicht

Leben gegen Leben steht, sondern
viele Tausende realer Versuchsticrlc-
ben gegen potentielle Fortschritte in
der Medizin. Das Bild vom Leben
gegen Leben stimmt erst und nur
dann, wenn die Xenotransplantation
yom Tier auf den Menschen (vgl.
Ziffer 3 (5) unten) zur Routinethera-
pie geworden ist.

2.5 Padagogische Aspekte
Ethik hat immer auch eine Tendenz,
auf Recht und Erziehung einzuwir-
ken, wenn aueh oft mit geringcm
oder doch nur begrenztem Erfolg.
Das Jahrbuch Okologie 1995 enthalt
einen umweltpadagogischcn Teilmit
Beitragen von Sigmund Kvaloy Sae-
tering ; Klaus M. Meyer-Abich, Ernst
Ulrich van Weizsacker und Uta van
Winteifeld, Gerd Michelsen sowic
Beate Seitz- Weinzierl. Auch vom
Umfang her nieht so leicht zugang-
lich ist die umfassend angelegte Dis-
sertation von Juliane Seger .Phano-
mene in der Natur und ihre Beobach-
tung als ptidagogische Aufgabe, dar-
gestellt an ausgewahlten Beispielen
aus zoologischen Garten". Das Lite-
raturverzeichnis enthalt (geschatzte)
2400 Tite\.
Unter padagogischem Aspekt sind

noch zwei Beitrage im Sammelband
Petri/Liening zu nennen, und zwar
die Einzelbeitrage der beiden Her-
ausgeber Harald Petri und Hubert
Liening, wobei der Artikel von Petri
auch in verschiedene andere Zusam-
menhange passen wiirde.
Besonderer Erwahnung bedarf ein

vom Hessischen Institut fur Lehrer-
fortbildung in Zusammenarbeit mit
del' Landesbeauftragten fur Tier-
schutz herausgegebener Sammel-
band .Tierschut:" zur Behandlung
von Tierschutzthemen im Unterricht.
Der Band behandelt drei Thernenbe-
reiche: Tierschutz und Ethik, Tier-
sehutz und Verhaltensbiologie sowie
Tierschutz und Recht mit insgesamt
14 jeweils einfuhrenden Beitragen
yon Immanuel Birmclin, Christa
Blanke, Engelhard Boehncke, Chri-
stine Buchholtz. Dorit Feddersen-
Petersen, Erich Graber, Anita Idel,
Eisenhart von Loeper, Madeleine
Martin, Birgitta Rcbsamen-Albisser,
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Wolfgang Schindler, Manuel
Schneider, Markus Stauffacher und
Gotthard M. Teutsch. Es ware dring-
lich zu wunschen, daB dieser z.Zt.
nur uber das Hessisehe Institut fur
Lehrerfortbildung, (Hauptstelle
Rcinhardwaldschule in D- 34233 Ful-
datal) lieferbare Band bald auch im
Buehhandel erhaltlich ist.

3 Tierversuche, Forschungs-
freiheit, Xenotransplantation

Das Auseinanderdriften zweier Ent-
wieklungen geht weiter: Einerseits
mehr Verstandnis der Forsehung fur
den Tierschutz, andererseits das
Ausspielen der auf dem Reehtsweg
erzwungenen Pri ori tat der For-
schungsfreiheit gegenuber der art-
iibergreifenden Humanitat,

3.1 Forschuog Hod Forscher
FUr das inzwischen gewachsene Ver-
standnis sprechen versehiedene Indi-
zien, und zwar nieht nur die noeh zu
referierende Literatur, sondern auch
ein yon Monica Resic entdeckter und
dem Arehiv zur Verfugung gestellter
Aufsatz yon Carl Friedrich von
Weizsacker aus dem Jahre 1947, der
deutlieh werden HiBt, wie weit die
Diskussion inzwischen fortgeschrit-
ten ist.
Hieraus einige Satze: .Ein guter

Freund, der in einem Institut biologi-
scher Richtung tatig ist, ftihrte mich
vor Jahren durch seine Arbeitsraurne
und zeigte mir unter anderem eine
groBe Anzahl van Mausen, die erbli-
che Anlage zum Karzinom haben
und aIle fruher oder sparer daran
sterben. Im weiBen Laborkittel, mit
der hingebenden Liebe des Wissen-
schaftlers zu seiner Sache, zeigte er
mir die in dem peinlieh sauberen
Zimmer aulgehaufte Summe will-
kurlich hervorgebrachten wehrlosen
Leidens. Als ich spater im Kreis der
Mitarbeiter jenes Instituts auf diesen
Widerspruch hinwies, traf ieh auf
Verwunderung, ja auf Zweifel am
Ernst meiner Frage. Wie kann man
Wissenschaft wollen und an ihren
Mitteln Anstof nehmen? Ich muf
gestehen: ohne es mir ausdriicklieh
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vorzunehmen, und ohne daB im ubri-
gen ein Schatten auf meine freund-
schaftlichen Beziehungen zu diesem
Kollegenkreis gefallen ware, habe
ieh doeh das Institut nicht mehr
betreten. Das war Druckebergerei.
Die Dinge andern sieh dadureh nicht,
daB ein einzelner es unterlabt, sie
anzusehen." AnsehlieBend ist weni-
ger vorn Experiment die Rede, wie
es im Titel heiBt, sondern vom For-
scher: "Solange dem Forscher die
Aufmerksamkeit auf das Mensehli-
ehe bei jedem seiner Experimente
nieht ebenso selbstverstandlich ge-
worden ist wie die Sauberkeit in der
teehnischen Durchfuhrung, kann van
der Wissenschaft kein Heil kommen.
Es kommt auf eine Sinneswandlung
an."

"Solange dem Forscher die Auf-
merksamkeit auf das Menschli-
che bei jedem seiner Experimente
nieht cbenso selbstverstandlich
geworden ist wie die Sauberkeit
in der technischen Durchfi.ihrung,
kann van der Wissensehaft kein
Heil kommen. Es kommt auf eine
Sinneswandlung an."

3.2 Forschungsfreiheit und
Verfassung
Zu dem bis Karlsruhe eskalierten
Rechtsstreit (vgl. 18. Folge, Ziffer 8)
wurden inzwischen wiehtige Texte
veroffentlicht: Bundesverfassungs-
gerieht, BeschluB vom 20.6.1994
und eine ausftihrliche Wurdigung
des Falles durch Johannes Caspar.
Zur Erinnerung: Del' Versueh des

Verwaltungsgerichts Berlin, eine
Grundsatzentscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts zu erwirken, war
gescheitert: Der entsprechende An-
trag wurde als unzulassig abgewie-
sen, der Klage des betreffenden
Hoehschullehrers muBte stattgege-
ben werden, die beantragten Versu-
che wurden genehmigt und somit der
Vorrang der Forschungsfrcihcit gc-
genuber dem Ticrsehutz bestatigt,
Aus dem Bericht van Johannes

Caspar hier einige Satze: .Eine
Grundsatzentscheidung des hochsten
deutschen Gerichts hatte den seit

langem schwelenden Streit, der auf
dem Sektor des Tiersehutzrechts fur
Tierschutzcr genauso wie fur Tier-
nutzer bereits einen langjahrigen Zu-
stand der Rechtsunsicherheit ge-
sehaffen hat, zumindest partiell be-
seitigen konnen ...
Eine Stellungnahme zur Problema-

tik des Verfassungsrangs des Tier-
schutzes hat das Bundesverfassungs-
gericht vermieden... Der Beschluf
beriihrt insbesondere nicht die Frage,
ob das Tierschutzgesetz, soweit es
Tierversuche ganz allgemein unter
Genehmigungsvorbehalt stellt, ver-
fassungsgemati ist. Dem hochstrich-
tcrlichen Hinweis auf die Auslegung
des § 7 Abs. 3 TierSchG unter
Bezugnahme auf den Wortlaut des §
8 Abs. 3 Nr. la TierSchG folgend,
hat das Verwaltungsgericht Berlin
im nunmehr vorliegenden Urteil sei-
ne damalige tierschutzfreundliche
Auffassung zur ethischen Vertretbar-
keit revidiert. Die verfassungsimma-
nente Argumentation konnte bei-
spielhaft fur nachfolgende Verfahren
auf dern Gebiet des Tierschutzes
sein: In Hillen, in denen unterverfas-
sungsrechtliche Normen des Tier-
schutzes auf vorbehaltlos gewahrte
Grundreehte stolien, wird - unter der
Pramisse, daB man den Tierschutz
nicht fur ein Rechtsgut mit Verfas-
sungsrang halt und mehrere Ausle-
gungsrnoglichkeiten zur Verfiigung
stehen - diejenige Auslegung ZLl

wahlen sein, die die Grundrechtstra-
ger am wenigsten beeintrachtigt. Das
bedeutet eine erhebliche Abschwa-
chung tierschutzrechtlichcr Stan-
dards."
In ahnlicher Weise haben aueh

Jorg Steike und Eckhard Wolf dieses
Thema im Rahmen der Problematik
gentechnischer Versuche (s. Ziffer 4
(1) unten) behandelt. Sie ftihren dazu
noeh einen weiteren Grund an, narn-
lich den Hinweis, daB es der Verfas-
sungsgeber in genauer Kenntnis der
den Tierschutz abwertenden Folgen
der neuen Recluslage abgelehnt hat,
den Tierschutz als eines der Staats-
ziele in das Grundgesetz aufzuneh-
men. Ausgerechnet die sieh christ-
lieh nennenden Parteien haben die
fur die Grundgesetzanderung erfor-
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derliche Zweidrittelmehrheit verhin-
den.
Daraus ergibt sich: Wann immer

die Ausubung eines vorbehaltlos ga-
rantierten Grundrechtes an tier-
sehutzreehtliehe Grenzen sttiBt, kann
dagegen mit groBer Erfolgsaussicht
geklagt werden. Erst hat man die
zweifellos vorhandenen Argumente
fur eine verfassungsimmanente Be-
grenzung exzessiv beanspruchter
Grundreehte, die in Artikel 2 Abs. 1
geforderte Sittengesetzgemabheit,
uber Jahre hin abgewertet, und dann
hat man, als die Mehrheit des Bun-
destages schon fur die Hereinnahme
des Tierschutzes ins Grundgesetz
gewonnen war, die erforderliche
Zweidrittelmehrheit verweigert: de-
mokratiseh und verfassungsgemals,
aber dennoch irgendwie unmenseh-
lieh. Zur Frage der Forsehungsfrei-
heit vgl. auch die Denkschrift der
Deuischen Forschungsgemeinschaft
sowie die Diskussion von Stefan
Wehowski (1995, S. 144), der davor
warnt, kritische Naehfragen schon
als "wissensehaftsfeindlieh" zu miB-
verstehen. Urn so wiehtiger, daB
Ursula M. Handel und Eisenhart von
Loeper in zwei grundlegenden Arti-
keln die ganze Misere ausfuhrlich
und eindringlich dargestellt haben.
In dem Beitrag yon Ursula Handel
heiBt es (S. 104f): "Nach diesem
unruhmlichen Seheitern einer Veran-
kerung des Tiersehutzes im Grund-
gesetz muf nunmehr, urn den Be-
stand des Tierschutzgesetzes nieht zu
gefahrden, ein neuer Anlauf unter-
nommen werden. Die erneut ange-
strebte Anderung des Tiersehutzge-
setzes, die einer Verbesserung des
Tierschutzes dienen sol1, ware sinn-
los, wenn sie nichr mit der zur
Wahrung des bisherigen Sehutzstan-
dards erforderliehen Anderung des
Grundgesetzes verbunden wilrde.
Der Bundesrat hat... ausdriicklich
erklart, daB er weiterhin die Bemu-
hungen unterstiitzc, das Grundgesetz
um das Staatszie! "Tierschutz" ZU
ergiinzen". Vgl. auch Dietmar van
der Pfordten (1 995b ) "Natursehutz
und Vcrfassung".
Zwar haben erst vier Landerparla-

mente (vgl. von Loeper 1996, S. 247)
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den Tiersehutz in ihre Uinderverfas-
sungen aulgenommen, aber je mehr
Lander dies en Weg besehreiten, de-
sto weniger kann sich der Bundestag
auf Dauer gegen eine Korrektur sei-
ner Fehlentscheidung sperren.

3.3 Neue Bucher zum Tierversuch
Auch in diesem Beriehtszeitraum
sind wieder versehiedene Buehpubli-
kationen vorzustellen, wobei aller-
dings die fill' die Praxis so wiehtigen
naturwissenschaftlichen Themen so-
wohl aus Grunden der inhaltlichen
Begrenzung als auch wegen der feh-
lendcn Fachkompetenz meinerseits
auBer Betracht bleiben rnussen.
Alberto Bondolfi Hrsg.: "Mensch

und Tier - Ethische Dirnensionen
ihres Verhaltnisses" - Ein im Auf-
trag der Sehweiz. Akademie del'
medizinischen Wissensehaften und
der Sehweiz. Akadcmie der Natur-
wissenschaften herausgegebener
Sammelband, der, wie es im Vorwort
heillt, "zum Ziel hat, die ethische
Information und Sensibilitat del' in
die Tierversuehe involvierten Perso-
nen zu verbessern und zu vertiefen".
In der Rezension yon P. Tomann
heiflt es: "A. Bondolfi gliedert seine
Uberlegungen in drei Teile. Zuerst
wurdigt er die allgemeinen Weltbil-
der und Naturvorstellungen inner-
halb der philosophischen und theolo-
gisehen Tradition, dann die daraus
folgende ethische Gesamtsensibili-
tat, urn zuletzt systematisierte und
spezifisch ethische Aussagen zu kon-
kreten Konflikten zwischen den An-
spruchen yon Mensch und Tier her-
auszuarbeiten. "
Franz Paul Gruber und Horst

Spielmann, Hrsg.: .Altemativen zu
Tierexperimenten." Ein Sammel-
band, dessen Beteiligte sich dem Ziel
der drei R, des refine, reduce und
replace verpfliehtet fiihlen. Urn dies
auch aullerhalb der naturwissen-
schaftliehen Beitrage deutlich zu rna-
chen, wird der Band dureh zwei
geisleswissellschaftliche Tcxtc zu
ethischen unci rechtlichen rragen er-
offnet. Birgitta Rebsamen-Albisser
und Antoine F. Goetschel schreiben
uber die .Verankerung yon Alterna-
tivmethoden in der Gesetzgebung

LInd ihre Anwendung im Vollzug".
Gotthard M. Teutsch (1996a) ver-
sueht, die gangigen Ethikkonzepte
zu skizzieren und in eine fortschrei-
tende Humanitatsentwicklung cinzu-
ordnen. Entsprechend wird die unter-
schiedliche Radikalitat oder Reich-
weite in der Tierschutzethik .rnenr
graduell und weniger prinzipiell" (S.
17) verstanden. Im einzelnen werden
folgende Konzepte erwahnt: der ethi-
sche Naturalismus, der anthropozen-
trische I-Iumanismus, die gcmasigte
Anthropozentrik, die Ehrfureht vor
dern Leben, Mitgeschopflichkeit,
Gewalt gegen Tiere verringern, Ge-
rechtigkeit aueh fur Tiere, Rechte
der Tiere - Pfliehten des Menschen,
der Utilitarismus und das generali-
sierte Mitleid. Daneben werden noeh
die Frage naeh der moralischen Ge-
meinschaft mit den Tieren sowie die
Aspekte der Nahe, der Zumutbarkeit
und der Notwendigkeit behandelt.
Claus Hammer und Joachim Mey-

er, I-Irsg.: .Ticrvcrsuche im Dienste
der Medizin: Ein Sammelband, der
die Bedeutung der Tierversuehe fur
die Fortschritte in den verschiedenen
Zweigen der Medizin unterstreichen
soll." Hier sind besonders die Beitra-
ge yon Claus Hammer sowie yon H.
Reichenspurner und B. Reichart zur
Frage der Transplantation tierischer
Organe auf den Mensehen zu beach-
ten, die unter Ziffer 3(5) unten ei-
gens behandelt wird. Von kontrover-
sem Interesse ist der Beitrag yon lvar
A. Aune (1995b ) uber den Verlauf
eines Streites mit Tierversuehsgeg-
nern in Miinchen.

Uta Mand: .Zur Abwagung ethi-
scher Vertretbarkeit yon Tierversu-
chen gernaf § 7 Abs. 3 des derzeit
geltenden Tierschutzgesetzes
(TierSchG), dargestellt am Modell
Sepsisforschung am wachcn
Schwein" (Diss. med. vet. GieSen).
Erstmalig wird ein Therna, das bis-
her nur als Zeitsehriftenartikel oder
Sammelbandbeitrag abgehandelt
wurdc, zurn Gegenetnnd einer eige-
nen 'verorrenutcnung und kann 1St!

mit der notigen Ausfiihrlichkeit bear-
beitet werden.
Eigentlieh hatte man erwarten dur-

fen, daB dieses Thema zuerst in der
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Philo sophie oder Theologie aufge-
griffen wurdc, aber wenn man die
Untersuchung gelesen hat, muB man
begrulsen, daf es eine Tierarztin war,
die sich an dieses sehwierige Thema
gewagt hat. Nicht nur, weil sie aus
eigener Kenntnis und Anschauung
mit den Sachverhalten vertraut ist,
die ethisch zu beurteilen sind, son-
dern aueh weil sie ihr Thema ganz
selbstverstandlich so angepackt und
dargestellt hat, wie es tierarztlichem
Denken und Empfinden am besten
entspricht: Philosophische oder theo-
logische Fachsprachenverengung
wird vermieden, ohne daf die wis-
senschaftliche Differenziertheit dar-
unter lei den rnufste.
Und noch ein Punkt ist besonders

hervorzuheben: Es ist die durch die
Lekture vennittelte Glaubwurdigkcit
der Autorin, die eine ihr unterlaufene
Pehleinschatzung ausdrucklich ein-
raumt, Als Ergebnis ihrer prospekti-
yen Abwagung schreibt sie narnlich
(S. 91): .Jn Anbetracht der zu erwar-
tenden grundlegenden Erkenntnisse
bei der Entwicklung eines neuen
Modells fiir die Erforschung von
Thcrapeutika zur Behandlung der
Sepsis halte ich die erhebliche Bela-
stung der Versuchstiere fur ethiseh
vertretbar." Bei der Diskussion die-
ses Ergebnisses nacli dem Versuch
(S. 91-94) zcigte sich aher, daB die
Be1astung der Ticre doch schwerer
war als angenornmen, jedenfalls er-
heblich schwerer als an Sepsis lei-
dende Humanpatienten, Entspre-
ehend lautct auch die lapidare Fest-
stellung: "In Kenntnis des tatsachli-
chen Versuchsablaufs halte ich die
Versuche in beantragter und durch-
geftihrter Form fur ethisch nicht ver-
tretbar." D.h. in einigen Punkten
hatte - aueh urn den Preis von
gcringerer Aussugekrart - mehr zur
Erleichterung des Leidens der Tiere
getan werden musscn,
Entsprechend bedeutungsvoll sind

die in Kapitel IV /3 beschriebenen
.Kousequenzen fur die Ausarbcitung
von Richtlinien, die als Entschei-
dungshilfen bei der Bewilligung oder
Ahlehnung yon Tierversuchsvorha-
ben dienen konnen", Diese Empfeh-
lungen sind ein Versuchsergebnis,
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das in Zukunft auch den Versuchstie-
ren zugute kommen sollte; insofern
haben die 26 unter schwerer Bela-
stung zu Tode gekommenen Schwei-
ne auch fiir andere Versuchstiere
gelitten.
Nicolaas A. Rupke, Hrsg.: "Vi-

visection in historical perspective."
Der bereits 1987 in erster Auflage
erschienene Sammelband wurde im
Archiv erstjetzt bekannt und vermit-
telt den an geschichtlichem Hinter-
grund der heutigen Debatte Interes-
sierten wichtige Erkenntnisse. Der
Band enthalt mit Einfuhrung und
Epilog insgesamt 15 Beitrage, die
neben physiologischen Themen vor-
wiegend die Kontroverse pro und
contra Vivisektion behandeln.
Die Beitrage stammen yon Lennart

Bromand, Paul Elliott, Mary Ann
Elston, Patrizia Guarnieri, Judith
Hampton, Christopher Lawrene,
Susan E. Lederer, Andreas-Holger
Maehle, Diana Manuel, Sir William
Paton, Stewart Richards, Nicolaas
Rupke und William Schupach.

3.4 Einzelthemen
Tierversuchsrelevante Spezialthemen
sind in verschiedenen Zeitschriftenar-
tikeln behandelt worden und zwar:
Zur Frage der ethischen Abwa-

gung von Karin Blumer u.a., Klaus
Gartner. Klaus Loeffler (1995a), Bri-
gitte Rusche und Sheila R. Silcock.
Reehtsfragen der Tierversuche

wurden von Ivar A. Aune (l995a)
aus der Sicht der Forschung, van
Friedrich Harrer in bezug auf oster-
reichische Anpassungserfordernisse
und yon Birgitta Rebsamen-Albisser
und Anioine.F. Goetschel unter dern
Aspekt der Alternati vmethoden be-
handelt. Michael Kaegler vergleicht
.Llnterschiedliche Regulation der
Tierversuche in Mitgliedsstaaten der
EU".
Zur Frage des Experimentiercns

mit Schimpansen haben sich Michael
Balls, Jane Goodall und Vernon
Reynolds gdiufJcrt. Aulsordcm Iiegt
der von E. Eder, E. Kaiser und F.A.
King herausgegebene Bericht uber
das Syrnposion "The role of the
chimpanzee in research" Wien vom
22.-24.5.1992 vor.

Die Ethik der Tierversuche wird
gelegentlich auch in anderen Zusam-
menhangen behandelt, so z.B, von
Reinhard Low (S.72-76) und Bern-
hard Sill (S. 89-93).

3.5 Die Frage der Xenotrans-
plantation
Sehr speziell ist auch die Frage nach
Organ- Transplantationen vom Tier
auf den Mensehen. Als Foige crziel-
ter Fortsehritte gewinnt nun die
Moglichkeit an Boden, den wachsen-
den Bedarf an Transplantaten durch
Ruckgriff auf tierische Organe zu
decken. Der Vorgang wird ganz all-
gemein als Ubertragung yon artfrem-
dem Gewebe verstanclen unci lauft
unter der Bezeichnung .Xenotrans-
plantation". Zur historischen Ent-
wicklung: Keith Reemtsma, Claus
Hammer.
Urn die Vertraglichkeit der Spen-

derorgane zu verbessern, werden die
ausgewahlten Tiere einer Vorbe-
handlung unlerzogen. Das wurde mit
Pavianen bereits erfolgreich ver-
sucht. Die Forschung tendiert jedoch
eindeutig auf eine leichtcr erreichba-
re Tierart: das Schwein. An der
zuchterischen und insbesondere gen-
technischen Anpassung bestimmer
Schweinerassen wird bereits intensiv
gearbeitet. Fur 1996 ist nach dem
Bericht von Silvia Schattenfron die
erste Ubertragung eines Herzens von
einem transgenen Schwein auf einen
Menschen geplant. Und dies alles
trotz der Bedenken, die nach Klaus
Koch sowie David R. Steele und
Hugh Auchincloss Jr. durchaus be-
kannt sind.
Wie lange es dauern wird, bis die

derzeit 110ch offenen Fragen beant-
wortbar sind, ist schwer zu sagen.
Auch nach Claus Hammer wird
"noch einige Zeit" vergehen. ..bis
Tierorgane routinemallig auf Men-
schen transplantiert werden konnen"
(S. 157). Gleichzeitig warnt er vor
phantastischen Ideen opportunisti-
scher Wissenschaftler: "Enthtl~ia~ti-
sche Visionen werden beschrieben,
die bei Patienten zu falschen Illusio-
nen fuhren" (S. 159). Zum Schluf
seiner Ausfuhrungen schraubt der
Autor die hochgespannten Erwartun-
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gen nochmals kraftig zuruck: .Aber
noeh ist die klinisch relevante Xeno-
transplantation nur ,ein Licht am
Ende eines langen Tunnels' und ist
bei wcitcm noch nicht .schon um die
Ecke'" (S. 160).
Es ist also durchaus anzunehmen,

daB bci der Reise durch diesen Tun-
nel noch Schwierigkeiten und ver-
mutlich auch noch unerwartete Pro-
bleme auftauchen, die moglicherwei-
se ebensoviel Kopfzerbrechen rna-
chen wie die Weiterentwicklung
kiinstlicher Organe. In jedem Fall
wird noch viel intensive Forschung
am Versuchstier notig sein, worilber
H Reichenspurner und B. Reichart
berichtet habcn. Insbesondere das
Entwickeln unci Erproben immer
neuer Abstobungssuppressiva kann
nicht nur mit in vitro Methoden oder
an isolierten Organ en erfolgen, son-
dern erfordert auch bel asten de Ver-
suche am Ganztier.
Der ethische Aspekt dieser neuen

und weitreichenden Moglichkeit ist
bisher noch kaum behandelt worden.
Um so wichtiger ist der Beitrag yon
Charles R. McCarthy. Der Autor gibt
zunachst einen historischen Uber-
blick; dann beschreibt er den bisher
bekannt gewordenen moralischen
Widerstand aus religiosen oder phi-
losophischen Grunden. Ansehlie-
Bend versucht McCarthy all diese
Argumente zu entkraften und bezieht
sich dann auf die weitverbreitete
anthropozentrische Tiernutzermoral,
die ja auch das Zuchten, Halten und
Toren von Tieren zur Fleischgewin-
nung erlaubt: "Both xenotransplan-
tation and use of animals for food
appear to be reasonable ({ one ac-
cepts the mural superiority of hu-
mans; neither can be justified if the
moral superiority of humans is de-
nied" (S. 5, Spalte 2). lnwiefern
gerade die rnoralische Uberlegenheit
des Menschen, unbestritten del' gra-
vierendste Mensch-Tier -Unterschied,
uns aber erlauben soil, schmerz- und
leidensflihige Mitgeschopfe fur unse-
re Zwecke gewaltsarn zu nutzen,
dafur werden keine Grunde genannt;
oder sind wir in der Geistesgeschich-
te nach Descartes und vor Bentham
etwa stehengeblieben?
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Sind wir in der Geistesgeschichte
naeh Descartes und vor Bentham
etwa stehengeblieben?

McCarthy begnugt sich jedoeh
nieht rnit der Berufung auf die Mo-
ralfahigkeit, sondern erhebt noeh
versehiedene Forderungen, die er-
fullt sein mussen, Ul1l im Einzelfall
Transplantationen dieser Art zu
rechtfertigen. So sollen z.B. schwer
belastende Versuche, die zur Ver-
vollkommnung des Verfahrens noch
erforderlich sind, solange ausgesetzt
werden, bis alternative Losungen ge-
funden sind. Ferner sollen alle an der
Forschung oder Therapie Beteiligten
das Recht haben, die Mitarbeit im
Bereich Xenotransplantation aus Ge-
wissensgriinden abzulehnen. Dar-
uber hinaus verweist er auf detaillier-
te Kataloge von Erfordemissen und
Bedingungen, die erfullt sein mus-
sen, ehe die entsprechenden Vorha-
ben genehmigt werden konnen.
Man hat jedoch den Eindruck, daB

damit in erster Linie noeh bestehen-
de Bedenken ausgeraurnt werden
sollen. Und wenn auch del' Hinweis
auf die Moralfahigkeit des Menschen
als Begrundung anthropozentrischer
Nutzungsformen unbrauehbar ist, so
hat der Tiersehutz mit seinem Wider-
stand dennoch keine Chance, solan-
ge er die Totung zur Fleischprodukti-
on weitgehend toleriert, die doch
unvorstellbar mehr Tiere betrifft als
die Totung zum Zweck der Organge-
winnung. Auberdern mUssen Tiere,
die als Organlieferanten gebraucht
werden, im Interesse der Transplan-
tatqualitat erheblieh besser gehalten
werden als Schlachttiere.
Bisher war das Argument "Tier-

versuche retten Menschenleben"
nicht iiberzeugend, weil zwischen
den Versuchen und der therapeuti-
schen Wirkung ein langer und nul'
partiell oder potentiell erfolgreieher
Weg lag. Sollte es gelingen, Schwei-
ne oder andere Tiere gentechnulo-
gisch so zu verandern, daf ihre
Organe kranken Menschen auf Dau-
er erfolgreich implantiert werden
konnen, stehen wir vor einer neuen
Situation. Zwar nieht prinzipiell,

denn auch hier geht es um die Frage,
warum wir Menschen durch strenge-
re Gesetze Val' jeder nicht freiwillig
veranlaBten Organentnahme schut-
zen, andererseits aber alles unterneh-
men, urn Z.B. Schweine genetisch so
zu verandern, daf wir sie sozusagen
als .Ersatzteillager'' fur Menschen
mit Organschaden "ausschlachten"
konnen; d.h. von jedem "Spender-
tier" werden sogar mehrere Tans-
plantate gewonnen, ein Gesichts-
punkt, del' insbesondere fur Anhan-
gel" utilitaristischer Konzepte yon
Bedeutung ist.
Viele der vermutlich 90% Nichtve-

getarier unserer Gesellschaft sehen
darin eine groBartige Chance, leiden-
den Menschen zu helfcn. Und in der
Tat, wer nach traditioneller Moral
keine Bedenken hat, daB Tiere fur
den keineswegs notwendigen Ver-
zehr, sondern des Genusses wegen
geschlachtet werden, der kann erst
recht keine Bedenken haben, daf
Tiere getotet werden, urn mit deren
Organen Menschenleben zu retten.

3.6 Die Frage der Tiertotung
In der bisherigen Diskussion sind als
Begrundung fur die Zulassigkeit der
Andersbehandlung am Beispiel der
Tiertotung (sofern sie schmerz- und
angstfrei erfolgt) folgende Defizite
der Tiere genannt worden:

• sie haben keine Biografie,
• sie leben im Augenblick,
• ihr Leben fUgt sich nicht zu einern
Sinnganzen,

• sie haben kein Zukunftsbewufit-
sein,

• sie haben keine Vorstellung vorn
Tod,

• sie streben nieht nach Kulturgu-
tern,

• sie haben kein Interesse am Uber-
leben,

• sie lei den weniger als der Mensch,
• sie haben kein BewuBtsein ihrer
Existenz,

Auch Dieter Birnbacher hat in sei-
nem bereits im Bericht Nr. 18, Ziffer
10, erwahnten Beitrag ein Totungs-
verbot nul' fur solche Tiere anvisiert,
"die einen Begriff yon Leben und
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Tad ausbilden und sich vor dem Tad
Iiirchten konnen" (S. 37), eine Ftihig-
keit, die den meisten Ticrcn fehlt.
Aber selbst wenn einige dieser Defi-
zite mit Sicherheit zu belegen waren,
wie sollten sie den Menschen des we-
gen zur Totung berechtigen? Das
einzige dieser Defizite, das in un-
strittiger Weise ethisch relevant ist,
ware das Fehlen eines Interesses am
Weiterleben. Aber da wir sogar bei
sogenannten niederen Tieren in Ge-
fahrensituationen einen zu aufserster
Abwehr befahigenden Uberlebens-
drang feststellen, durfte es schwierig
sein, ein fehlendes Uberlebensinter-
esse zu belegen, es sei denn, man
definiert das Interesse so eng, daB
man es nur Menschenaffen oder Wa-
len zusprechen kann.
Trotzdem sind auch bei Anerken-

nung strenger Totungsverbote Falle
denkbar, wo Eingriffe in das Leben
und/oder Wohlbefinden von Tieren
geboten, erlaubt oder unvermeidbar
sind:

• Geboten sind Eingriffe, wenn und
soweit sie im Interesse eines Tieres
oder einer Gruppe van Tieren er-
forderlich sind.

• Erlaubt sind Eingriffe, wenn und
soweit sie zur Verteidigung gegen
Angriffe oder zur Abwendung von
Schaden durch Tiere erforderlich
sind.

Unvermeidbar sind Eingriffe immer
dann,

• wenn sie unwissentlich erfolgen,
weil Tiere trotz zumutbarer Vor-
sicht wegen ihrer Kleinheit oder
aus anderen Grunden nicht erkannt
werden;

• wenn sie sich als Folge einer
Situation ergeben, in der jede
denkbare Entseheidung, aueh die
zum Nichthandeln, rnit Naehteilen
Ilir ein Tier oder eine Gruppe von
Tieren verbunden ist. Wann immer
erkennbar, soll sich der Mensch fur
die Alternative mit den weniger
gravierenden Folgen entseheiden.

Auch wenn damit keineswegs alle
denkbaren Konflikte anvisiert sind,
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so ist doch die Richtung crkennbar,
in der zu argumentieren ist.
Kein Handcln, auch nicht das tier-

schutzerische, erfolgt nur unter ethi-
schem Aspekt. Das eigentlich Seins-
olJende soil zwar ohne Riloksicht auf
die entgegenstehende menschliche
Schwache und Fehlbarkeit gefordert
werden, aber auch der Ethiker muf
wissen, daf Forderungen, die er
nicht nur an sich selbst stellt, son-
dern an die Gesellschaft richtet, ftlr
eine Mehrheit verstandlich und ak-
zeptabel sein mussen. Und eben die-
ser Stand ist noch nicht einmal in der
Frage der Totung von Tieren ZUf

Fleisehgewinnung erreieht.
lean-Claude Wolf, der seine Uber-

legungen zur Totungsfrage aueh in
diesem Berichtszeitraum fortgesetzt
hat und in del' Verfolgung cines ganz
andern Argumentationsweges trotz-
dem zu ahnlichen Ergebnissen
kommt, schreibt am Ende seiner
Abhandlung (S. 228): .Obwohl Tier-
totung zu Nahrungszwecken ein mo-
ralisehes Unrecht darstellt, gibt es in
unseren Reehtsgemeinsehaften kein
entsprechend akutes Unrechtsbe-
wuBtsein... Das trifft zu auf die
(moglichst schmerzlose) Totung von
Schlacht - und Versuchstieren bzw.
die Indifferenz der meisten Men-
sehen gegenuber diesen Praktiken.
Die Einfiihrung von Strafnormen ge-
gen die Tiertotung per se ware (und
bliebe) entweder wirkungslos oder
sogar kontraproduktiv. Es ist aueh
kaum anzunehmen, daB sich Strafan-
drohungen im Fall tief verankerter
Vorurteile als geeignete Mittel der
Erziehung oder des Umdenkens eig-
nen. Die Einsicht, daf Totung emp-
findungsfahiger Wesen per se falsch
ist, kann nieht erzwungen werden."
Auf die Frage nach dem Toten zur

Gewinnung von Transplantaten ist
also festzuhalten: Das Problem ist zu
neu und zu sehwierig, urn eine
schnelle Antwort zu erlauben. Aueh
wenn es fur den konsequenten Tier-
schutz ethische Grunde gibt, die
Xenotransplantation abzulehnen,
gibt es ebenso gute Griinde dafiir,
diese Ablehnung nur fur sieh selbst
vorzunehmen und nicht auch von
andern Zll ford em.

4 Gentechnologie in der Tier-
zucht, Patentierung transgener
Tiere

4.1 Zuchtziele und die Wiirde der
Kreatur
Tierzucht war bis vor wenigen Jah-
ren ein begrenzter und meist lang-
wieriger Eingriff des Menschen, in-
dem er zufallig auftretende Erbvari-
anten nutzte. So entstanden die ver-
sehiedenen Rassen der Haustiere und
die Steigerung erwiinschter Eigen-
schaften. Inzwischen kann der
Mensch auch unmittelbar in das Erb-
geschehen eingreifen,
Die Befurworter erhoffen sieh fur

die Tierzueht strelsresistente und an
die industrielle Haltung angepalite
Tiere, wobei allerdings zu befurch-
ten ist, daf der enorrne Konkurrenz-
druck bald dazu fiihren wird, die
Haltungsbedingungen erneut zu ra-
tionalisieren, bis die StreBgrenze
wieder erreicht und so der aite mo-
ral- und gesetzwidrige Zustand des
fortwahrenden Leidens der Tiere aus
okonomischen Grunden wiederher-
gestellt ist. Bleibt als Argument im-
mer noeh das Wegzuchten uberflus-
siger und das Steigem erwunschter
Eigenschaften, so daf schlieblich die
Homer der Rinder versehwinden,
aber die Euter immer groher werden:
Denaturierte Geschopfe des Men-
schen zu seinen Zwecken!
Urn hier ungewollten Entwicklun-

gen vorzubeugen hat der Verfas-
sungsgeber in der Schweiz 1992 in
dem neugefaBten Artikel 24, Abs. 3
bestimmt: .Der Bund erlabt Vor-
schriften uber den Umgang mit
Keim- und Erbgut von Tieren, Pflan-
zen und anderen Organismen. Er
tragt dabei der Wiirde der Kreatur
sowie der Sieherheit von Menschen,
Tier- und Umwelt Reehnung und
schutzt die genetische VielfaIt der
Tier- und Pflanzenarten." Darnit hat
die Schweiz als erstes und einziges
Land dem Tierschutz Verfussungs-
rang verliehen und den bisher Bur
von einigen Theologen und Philo-
sophen erwogenen Gedanken einer
geschopflichen Wurde der Lebe-
wesen in geltendes Recht umge-
setzt.
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Zwar hat Albert Lorz bereits 1%1
in seinem Kommentar zum "Natur-
schutz-, Ticrschutz- und Jagdrecht"
(S. 1) "die Unversehrtheit und ge-
schopfliche Wnrde des Ticres" als
schutzenswertes Rechtsgut gefor-
dert, aber bisher hahen nur die SPD
und Bundnisgrunen eine entspre-
chende Erweiterung des § 1
TierSchG verlangt. Vgl. hierzu die
Berichte unter Ziffer 9 und lO unten.
Die sich als christlich verstehen-

den Parteien haben es nicht uber sich
gebracht, die Mauer der meist unre-
flektierten Anthropozentrik zu iiber-
winden. Urn so erstaunlicher, daf
Bischof Josef Homeyer (Hildesheim)
nach einem Besuch der in seiner
Diozese gelegenen .Zuchtrinder-Er-
zeugergemeinschaft Hannover eG"
die Initiative zur Bildung einer Ex-
pertenkornmission ergriff, die sich
mit den Moglichkeiten und Grenzcn
del' Bio- und Gentechnologie in del'
Ticrzucht befassen sollte: Ein in del'
Kirche vermutlich einmaliger Vor-
gang, daf eine bischofliche Korn-
mission den Auf trag erhalt, uber die
ethischen Grenzen der Forschung
und Technik zugunsten der davon
betroffenen Tiere nachzudenken.
Inzwischen hat der Moderator der

Kommission, Bernhard Sill, die Ar-
beitsergebnisse dieser aus Fachwis-
senschaftlern und Ethikern bestehen-
den Gruppe im Sammelband .Bio-
und Gentechnologie in der Tier-
zucht" veroffentlicht.
Die erarbeitete Stellungnahrne (S.

134-138) konzentriert sich auf das
Wesentliche. Sie listet die Chancen
und Risiken auf, HiBt dann aber eine
kontroverse Bewertung erkennen,
die ganz offen dargelegt wird: ein
Umstand, der sowohl die Diskussi-
onswtirdigkeit des Themas als auch
die Glaubwurdigkeit der Beteiligten
unterstreicht,
So werden nicht nur die Chancen

und Risiken untersehiedlich bewertet
(S. 138), sondern die naturwissen-
schaftlich orientierten Mitglieder
pladieren dafur, daB bei dcr Abwa-
gung "die im Grundgesetz garantier-
te Forschungsfreiheit ... nieht einge-
schrankt werde", wahrend die Ethi-
kergruppe die Forschungsfreiheit nur
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"in den Grenzen, die die Ethik gcbie-
tet", gewahrleistet sehen will (S.
137).
Der Sammelband enthalt aber melu

als nur die Beratungsergebnisse. Die
Fachwissenschaftler Joachim Hahn,
Otto-Werner Marquardt und Heiner
Niemann berichten in zwei Beitragen
uber den Stand der bio- und gentech-
nologischen Entwicklung, die dann
von Reinhard Low, Michael Schlitt
und Bernhard Sill unter ethischern
Aspekt betrachtet wird, wobei der
Beitrag von Reinhard Low wegen
seiner fur die Tierethik grundsatzli-
chen Bedeutung bereits unter Ziffer
1 (2) ohen behandelt wurde.
Bernhard Sill befaBt sich zuerst

mit der Notwendigkeit, unser Ver-
haltnis zur Tierwelt auch unter ethi-
schem Aspekt zu bedenken und
raumt in diesem Zusummenhang
auch Versaumnisse der Kirchen ein,
die "im Blick auf das Tier als Ge-
schopf 'ihrer prophetischen Funktion
als Deuter... der Schopfungsordnung
nicht gerecht geworden sind' " (S.
84). So pladiert er fur eine .Bthik der
Mitgeschopflichkeit", also ,jene Hu-
manitat, die sich irn hurnanen Urn-
gang mit allen Geschopfen mit allem
Geschopflichen bewahrt" (S. 83).
"So wenig daher Ethik tierfreie Zone
sein darf, so wenig darf sich die Bio-
und Genteehnik... zur ethikfreien
Zone erklaren.. Die Proportionen
rnussen eben stimmen: ein Maxi-
mum un Technik darf sich nicht mit
cinem Minimum an Ethik paaren.
Statt zu spat zu komrnen, sollte die
Ethik alles daran setzen, immer fruh
genug zu kommen. Es genugt nicht,
daB man dem bereits abgefahrenen
Zug noch einige 'moralische SchluB-
lichter' (Wolfgang Nethofel) an-
hlingt."

Humanitat, die sich im humanen
Urngang mit allen Geschopfen
nut allem Geschopflichen be-
wahrt.

Sill geht uber Feststellungen dieser
Art hinaus, und fragt auch nach den
Antworten, die von der Ethik zu
erwarten sind, wenn es urn die Be-
wertung der neuen Techniken geht.

FUr die dabei notige Abwagung hat
Sill einige wichtige Regeln aufge-
stellt (S. 87-89). darunter die 'Zwei-
felsfallregel", wonach bei del' Ent-
scheidung uber ein Vorhaben nicht
die Hoffnung maBgehlich sein darf
"es werde alles gut gehen, sondern
die Uberlcgung, es werde alles fehl-
schlagen". Daher ist die 'Beweislast-
regel' nur Iolgerichtig, weil sie ver-
langt, daf nicht die Gegner eines
Projektes dessen hohes Risiko zu
beweisen haben, sondern die Befur-
worter eines Vorhabens dessen Un-
gefahrlichkeit,
Michael Schlitt beginnt seinen

ganz auf die konkrete Frage nach der
"Genteehnologiein der Landwirt-
schaft" ausgerichteten Beitrag (S.
95-133) mit dem Anspruch auf den
Vorrang der Ethik vor der Technik,
iibernimmt aber gleichzeitig die an-
thropozentrische These .Der Mensch
hat eine Sonderstcllung gegenilber
den anderen Geschopfen und darf sie
dementsprechend fur seine Zwecke
gebrauchen" (S. 99). wobei nicht die
Sonderstellung fraglich ist, wohl
aber die trotz des eingefugten Wortes
.riementsprechend" inhaltlich unbe-
grundete Folgerung. Schlitt meint
wohl auch weniger, als die These
dem Anthropozentriker zubilligt.
Dies wird jedenfalls an den Grenzen
der menschlichen Eingriffe aufge-
zeigt. Grundforderung ist die in An-
lehnung an Manuel Schneider ver-
langte "natiirliche Integritat" der Tie-
re, die nur gewahrt bleibt, .wenn das
Tier - trotz der N utzung durch den
Menschen und ziichterischer Eingrif-
fe - seine selbstandige Lebensfahig-
keit in naturlicher bzw. naturnaher
Umgebung beibehalt - wobei 'Le-
bensfahigkeit' mehr meint als nur
'Uberlebensfahigkeit" (S. 102).
Auch Albert Muller hat eine Arbeit

vorgelegt (1995a). die Informationen
uber Sachfragen der Zuchtung und
Haltung transgener Tiere mit Uberlc-
gungen zur ethischen Verantwortbar-
kei.t verbindet. Sie enthalt einen um-
fangreichen empirischen Teil A (4-
83), gefolgt von einem wertenden
Teil (84-175), in dem zunachst eini-
ge Anwendungsmoglichkeiten, dann
aber auch die ethischen Konzepte
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yon Peter Singer, Tom Regan, Ursu-
la Wolf und Albert Schweitzer kri-
tisch diskutiert werden.
Die weitere Abhandlung dient der

Gewinnung von Kritenen, die geeig-
net sind, zu klaren, welche Eingriffe
in das Erbgut der Tiere ethisch zulas-
sig sind und wie die Nutzungsinter-
essen des Menschen gegen die Tier-
schutzziele abgewogen werden.
Ekkehard Fulda hat sich mit dem

Buch befaBt. Hier einige Zitate aus
seiner Rezension: "Albrecht Muller
legt seinem weiteren Untersuchungs-
gang .von oben nach unten" einen
anthropozentrischen Ethikansatz zu-
grunde: Unter Hinweis auf diskurs-
ethische Begrlindungsargumente sei
es letzlich die nur Mensehen gegebe-
ne Moralfahigkeit, die den entschei-
denden Unterschied ausmaehe: Irn
Gegensatz zu entsprechenden Hand-
lungsweisen gegenuber Menschen
sei es erlaubt, Tieren Schmerzen,
Leiden oder Schaden einschlieBlich
des Todes zuzufiigen, wenn daraus
ein Nutzen flir den Menschen her-
vorgeht. Ausschlaggebend fur
'Zuchtvorhaben mit ernahrungsbezo-
genen Zielsetzungen' sind daher fur
Albrecht Muller die ihrerseits aus-
schlieBlieh anthropozentrisch inter-
pretierten Kriterien 'Emahrung',
'Gesundheit' und 'Nachhaltigkeit'.
Diese werden jeweils insofern abso-
lut gesetzt, als sie nicht gegenuber
anderen, etwa okonornischen Zielen
relativiert werden durften. Dagegen
wird der 'Tierschutz' zwar als weite-
res reievantes Bewertungskriterium
aufgefiihrt, man kann ihn aber 'ge-
gen andere Ziele abwageri', etwa
gegen 'okcnomische Ziele'."
Allgemein, grundsatzlich und en-

gagiert hat Raymond Giraud das
Thema behandelt. Seiner Meinung
nach leidet die Objektivitat der Beur-
teilung yon Chancen und Risiken
unter einer zu engen Verflechtung
von Forschung und Wirtschaftsinter-
essen. Um so entschiedener tritt er
dafiir ein, die das zwischenrnenschli-
che Zusammenleben ordnende Mo-
ral auch gegenuber den schmerz- und
Ieidensfahigen Mitlebewesen zu be-
achten, namlich: daB Macht kein
Recht konstituiert, und daf der
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Zweek moraliseh abzulehnende Mit-
tel nieht rechtfertigen kann.
Trotzdem lehnt der Autor gentech-

nische Eingriffe nieht ausnahmslos
ab, sonc1ern kann sich c1urchaus Ein-
griffe als tolerierbar vorstellen, vor-
ausgesetzt sie zielen nicht auf die
Ausbeutung der Betroffenen ab, las-
sen deren Wohlbefinden unberuhrt
und stellenauch ihren Subjektcha-
rakter nicht in Frage (S. 59). Urn dies
zu gewahrleisten, ist es unerlalslich,
daB ihre Interessen durch menschli-
che Anwalte vertreten werden, die
den Betroffenen ihre Stimme leihen.
Abgehoben von dieser ethischen

Betrachtungsweise haben Jorg Steike
und Eckhard Wolf die gleiche Frage
in bezug auf die Vorschrift in § 7
Abs. 1 Nr.2 des deutschen Tier-
sehutzgesetzes behandelt, wonach
Eingriffe am Erbgut von Tieren als
Tierversuche gelten, .wenn sie mit
Schmerzen, Leiden oder Schaden
verbunden sein konnen".
Die Autoren haben dabei nur die

Frage der experimentellen Eingriffe
und die unmillelbar damit verbunde-
nen Schmerzen, Leiden oder Scha-
den der betroffenen Tiere bedacht,
nicht aber die ganz andere Frage, ob
Eingriffe in das Erbgut der Tiere
wegen der viel weiter reichenden
Fo1gen fur die ganze Art nicht doch
von anderer Qualitat sind als die
bisher bekannten Versuche. Wenn
aber, wie Giraud meint, die neue
Entwicklung trotzdem nicht aufzu-
halten ist, sollte zumindest gepruft
werden, ob sie nieht doch aueh
zugunsten der Tiere eingesetzt wer-
den kann.

4.2 Die Patentierung von
Lebewesen
Schon fruh ist neben der ethischen
Vertretbarkeit gentechnologi scher
Forschungen, Versuche und Prakti-
ken auch nach der Patentierbarkeit
der gefundenen Ergebnisse gefragt
worden. Ein Bericht tiber die zuerst
in den USA ertolgie Entwicklung
findet sich bei Baruch A. Brody.
Zu diesern Thema hat vom 21.-

23.11.1995 eine Anhorung durch das
Europaische Patentamt in Munchen
stattgefunden, die jedoch mit einem

heftig umstrittenen Abbruch endete.
Barbara Hobom hat uber die inhaltli-
chen Streitpunkte zusammenfussend
berichtet.
Anlalslich dieser Anhorung haben

Dietmar Mietn und Johannes Kraai-
beek eine detaillierte Stellungnahme
abgegeben, die in stark gektirzter
Form auch in der Suddeutschen Zei-
tung veroffentlicht wurde. Die Auto-
ren kamen zu dem Ergebnis (S. 24-
26 der Stellungnahme), daB eine
Patentierung der Tiere als .Erfin-
dung oder Geschopfe des Menschen"
grundsatzlich ausgeschlossen ist.
Aber darum geht es wohl auch nicht,
sondern urn die Erteilung yon
Schutzrechten .fur genteehnische In-
novationen an Tieren", die nicht
ausgeschlossen werden. Die Ertei-
lung eines Sehutzreehtes auf Krank-
heitsmodelle, wie etwa die Krebs-
maus, unterliegt aber ersehwerenden
Bedingungen, .rlenn es ist zweierlei,
ob man eine bestimmte genetische
Veranderung im Hinblick auf For-
schungszwecke und die Forschungs-
freiheit erlaubt, oder ob man die
gleiche Veranderung okonornisch
pramiert und gegenilber anderen gei-
stigen lnnovationen pri vilegiert.
Dies wird nicht yon der Forschungs-
freiheit gefordert - eher im Gegen-
teil. Urn eine solche Belohnung von
Leiderzeugung zu rechtfertigen, be-
dart es weiterer erheblicher Grunde,
andernfalls ist sie ehtisch nicht zu
rechtfertigen. "

5 Nutztiere, Strau8enhaltung,
Rinderseuche

5.1 Nutztierhaltung
Die tierschutz- und ethikrelevante
Literatur zur Frage der Nutztiere
reicht in groBem Bogen yon Han.s
Hinrich. Sambraus' in jeder Hinsicht
erfreulichen "Sammel"-Band "Ge-
fahrdete Nutztierrassen" bis zum
.Rinderwahnsinn", yon den schon
rofcricrtcn Problcmcn der Gcntcch-
nolgie gar nicht zu reden.
Dazwisehen hewegen sich Berich-

te tiber die unverandert tierqualeri-
sche Intensivhaltung (Helmut Bar-
tussek, Florence Burgat, Heiner

ALTEX \3,3/96



zfl.\ TEUTSCH--~------------------------------------
Sommer) mit entsprcchenden Folgen
fur die medizinische Behandlung der
gefahrdeten Ticre (.Iorg Btech) und
das immer noch ungcbremste Stre-
bell, die Ticre irnmer mehr und
immer weiter den wirtschaftlich be-
stimmten Haltungsbedingungen und
Verbraucherwunschen anzupassen,
Zu den Dauerthemen gehort

schlielilich auch noch die .Kultur-
schande" der Hennenhaltung (Fried-
rich Harrel' und Thomas Eilmans-
berger), die mit dem Pohlmann-
Skandal einen traurigen Hohepunkt
erreiehte; vgl. Cornelius Bolesch und
Michael Quasthoff sowie WulfRang
Helmer. Dancben sollten aber auch
ethologisehe Arbeiten wie von Si-
gurd Konrad, Iosepli 1. Lynch, Cla-
rita Martin, .1. Panksepp oder Klaus
S. Yestergaard beachtet werden.
Uber mogliche alternative Haltungs-
formen berichtet Axel Hacke.

5.2 Exoten in del' Landwirtschaft
Doeh damit nieht genug. Die durch
Uberproduktion und Unterbezahlung
wirtschaftlich sehwierige Lage der
Landwirte fi.ihrt zu weiteren Proble-
men, wie etwa die Einfuhr und Zueht
exotiseher Tiere. In einer ersten Pha-
se galt das Interesse besonders den
StrauBen. Aber schon bald zeigten
sich erste Schwierigkeiten. Der in-
zwischen bestehende .Bundesver-
band Deutscher Straulsenzuchter" hat
die Beanstandungen der Tierarzte
auf "einzelne schwarze Schafe abge-
walzt". Die Bundestieriirrtekammcr
halt jedoch eine artgerechtc HaItung
der Straube bei uns fur unmoglich,
weil die hiesigcn Klimabedingungen
eine haufige Stallhaltung notig
rnachten, an die so bcwegungsinten-
sive Laufvogel nicht angepafit seien.
Kein Wunder also, daf im Milnchner
Institut filr Geflugelkrankheiten bei
90% del' dort untersuchten StrauBe
haltungs-, klima- und futterungsbe-
dingte akute Erkrankungen festge-
stellt wurden. Die Bundestierarzte-
kammer und die Teilnehrner des 20.
Deutschcn TjerilrZrelages babcn da-
her an den Bnndeslandwirtschaftg-
minister appclliert, die nutztierar-
tige Halrung von StrauBen zu verbie-
ten.
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.Nach der derzcitigen Rechtslage
muf die Haltung yon StrauBen nieht
einrnal von del' Veterinarbehordc ge-
nehmigt werden. Dcshalb erfahrt sic
meist nur zufallig yon Betricben, die
Straube halten und wird so vor voll-
endcte Tatsachen gestcllt." Bundes-
tierdrztekammer, Presse-Information
7,95.
Hier konnen nicht nur .Mindestan-

forderungen" helfen, die nur das
behordlich geduldete Entstehen wei-
terer Formen tierqualerischer Tier-
haltung bewirken wtirden, sondern
allein ein generelles Verbot. Mit
Recht warnt daher die Tierarztekam-
mer davor, "die Haltung von Strau-
Ben zu tolerieren, da dies der Praze-
denzfall fur die private Haltung und
Nutzung anderer exotischer Wildtie-
re sein konnte. In Holland, an der
deutschen Grenze bei Enschede soli
bereits die erste Krokodilfarm ge-
plant sein." (Aus der Presse-Infor-
mation 7/95 der Bundestierarztekam-
mer vorn 8.8.1995.) Vgl. hierzu auch
den zusarnmenfassenden Bericht von
Jochen Prinz. DaB Landwirte ihr
Einkommen auch auf andere Weise
autbessern konnen, ergibt sicb aus
den uber Jahre kontinuierlichen Auf-
schwung alternativer Landwirtschaf-
ten und Tierhaltungen, eine Entwick-
lung, die durch das sich andernde
Verbraucherverhalten noch wesent-
lich beschleunigt werden konnte.
Eine hilfreiche Zusamrnenstellung

der gravierenden Mifsstande findet
sich in den Beitragen, die Wolfgang
Apel und Eisenhart van Loeper im
Hinblick auf die anstehende Novel-
lierung des Tierschutzgesetzes gelei-
stet haben. Beide Artikel finden sich
im kritischen Agrarberieht Landwirt-
schaft 96.
Wie eng die Haltung und Ausbeu-

tung der Nutztiere mit allgemeinen
und ethisehen Fragen der Ernahrung
des Menschen zusammenhangt, hat
John Robbins in seinem Buch .Er-
nahrung fur ein neues 1ahrtausend"
gezeigt.

5.3 Rinderseuche lJSE und Folgen
Zu den vielen N utztierskandalen ein
neuer: .Rinderwahnsinn". Wir ver-
giften die Tiere, die Tiere vergiften

uns, "Welch schreckliche Gcrechrig-
keit", komrnentiert ein bekanntes
Boulevardhlall. Zwar stimrnt es so
gar nicht, denn wir sind es selbst, die
sich mil dern Fleisch krank gernach-
ter Tiere in Gefahr bringen. Dabci ist
die Gefahr irnmer noch schwer abzu-
schatzen, obwohl sich Wissen-
schaftsredakteure wie Jurgen Kro-
nig, Martin Urban und Reinhard
Wandtner erfolgreieh darum bemuht
haben, Sachinformationen ohne Pa-
nik zu vermitteln.
Die Meinung, daB Tierschutz zu-

gleieh Menschensehutz sei, und daf
Tierqualerei auf die eine oder andere
Weise auf den Menschen zuruck-
schlagen werde, ist plotzlich von
erschreckender Aktualitat. Mag auch
immer nocb bezweifelt werden, ob
und wie die Rinderscuche auf den
Menschen ubertragen wird, unstriltig
ist, daB es eine Art Wahnsinn war,
der Menschen dazu bringen konnte,
aus kranken Schafen Fleischmehl zu
machen und damit Rinder zu ftittern,
die von der Natur doch auf ein Leben
als Weidetiere bestimmt sind.
Schon viel zu lange hat man in

bezug auf unsere Nutztiere alles ge-
macht, was zu immer noch effektive-
rer Ausbeutung moglich war, und
damit die Tiere davon nicht krank
werden, sondern auch noch schneller
wachsen, werden sie oft schon vor-
beugend rnit Antibiotika behandelt.
Dadurch werden immer mehr Krank-
heitserreger resistent, und die Ver-
braucher yon Lebensmitteln tieri-
scher Herkunft konncn immer weni-
ger vor gefahrlichen Infektionen ge-
schutzt werden.

5.4 Unteilbarkeit del' Humanitat
Das alles konnte man noch fur profit-
bedingte Unvernunft halten, aber an
der Einsicht in die ethische Fragwur-
digkeit solcher Ausbeutung kann es
eigentlich nieht fehlen, denn schon
im Tierschutzgesetz ist nicht nur von
der Verantwortung die Rede, die wir
dem Tier als Mitgeschopf gegentiber
haben, sondern in § 2 wird ausdrtlck-
lieh gerordert, Tiere ihrcr Art und
ihren BedUrfnissen entsprechend an-
gemessen zu "ernahren, pflegen und
verhaltensgereeht unterzubringen".

207



TEUTSCH ~~
----------------------------h~~--

~~~~.
Nur den Landwirten alle Schuld

zuzuschieben, ware aber zu einfach,
denn erstens kam die lndustrialisie-
rung der Tierhaltung von den USA
libel' England zu uns, und zweitens
waren wir doch nur zu gerne bereit,
auch als Verbraucher von den Leiden
lebenslang gequalter Tiere zu profi-
tieren. Auch jetzt noch ist der gerin-
gere Fleischkonsum weniger ein Pro-
test gegen die skandalose Art der
Tierhaltung, als vielmehr eine
Angstreaktion auf die Gefahr einer
schrecklichen Krankheit. Glauben
wir wirklich, daB es genugt, auf das
Fleisch ebenso gequalter Sehweine,
Puten oder Masthahnchen umzustei-
gen? Das mindeste, was wir unseren
Schlachttieren schuldig sind, ware
ein gutes Leben und ein gnadiger
Tod! Darum hilft es auch nicht,
wenn die deutschen Fleischprodu-
zenten die Absatzkrise mit blof en
Herkunftsversicherungen uberwin-
den wollen, denn nicht die Geogra-
phie maeht die Qualitat, sondern die
artgerechte und pflegliche Haltung.

Glauben wir wi rklich , daB es ge-
nugt, auf das Fleisch ebenso ge-
qualter Schweine, Puten oder
Masthahnchen umzusteigen?

Bei jedem neuen Skandal wird
immer nur das unmittelbar verant-
wortliche Einzelversagen genannt.
DaB alle diese Details aber aus einer
einseitig gewinnorientierten Zucht-,
Haltungs- und Verwertungsbereit-
schaft entstehen, wird ubersehen
oder verdrangt, Abhilfe wird aueh
oft nicht aus Tierschutzgrunden ge-
schaffen, sondern erst, wenn die
MiBhandlung der Tiere auf den Men-
schen zuruckschlagt.
Es genugt nicht, sich personlich

aller Tierqualereien zu enthalten,
auch der mittel bar Beteiligte macht
sich schul dig. Und noch mehr: Wer
es in seiner Familie und Umwelt
versaurnt, fur die Humanitat gegen-
uber den jeweils Schwllcheren, den
Gequalten dieser Welt - aueh den
Tieren - einzutreten, macht sich mit-
schuldig an dem Entstehen eines
Lebensstils und einer Weltsicht, die
den Nahrboden fiir eskalierende Ge-
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walt bildet. Hier wird die Unteilbar-
keit del' Humanitat auf eindringliche
Weise deutlich.

6 Qualzuchtung

Von der einseitig nutzungsorientier-
ten Tierzucht gibt es nach Brigitte
Rusche (1995) einen direkten Uber-
gang zu der nach § 11b TierSchG
verbotenen Qualziichtung: .Es ist
verboten, Wirbeltiere zu zuchten,
wenn der Zuchter damit rechnen
rnufs, daf bei der Nachzucht auf-
grund vererbter Merkma1e Korper-
tei1e oder Organe fur den artgemalsen
Gebrauch fehlen oder untauglich
oder umgestaltel sind und hierdurch
Schmerzen, Leiden oder Schaden
auftreten. Das Verbot gilt nicht fur
die Zucht yon Versuchstiermutanten,
die fur die Durchfuhrung bestimmter
Tierversuche notwendig sind."

Noeh haufiger dient das Heran-
und Wegziichten bestimmter Merk-
male bei Heimtieren, urn, wie Franz- .
Joseph Plank schreibt, "das aufsere
Erscheinungsbild yon Tieren an den
wechselnden Modegeschmack der
Menschen anzupassen - und - wo es
durch Zilch tung allein nicht gelingt,
vielleicht noch durch Verstiimme-
lung (Sehwanz- LIndOhrenkupieren)
zurechtzustutzen". Kaufer solcher
Tiere sind nieht etwa Tierfreunde,
die im Normalfall ein Tierheimtier
zu sich nehmen, sondern Menschen,
die ein Prestigeobjekt suchen, "das
auf Ausstellungen pramiert wird und
daher Profit verspricht".
Fur Wilhelm Wegner ist diese auf

"exotische Mutanten" abzielende
Zuchtungspraxis die Foige yon "be-
scheuerten Rassestandards, die allen
biologischen Wertmalsstaben Hohn
sprechen. Auf der Grundlage einer
Exoten- und Renommiersucht bei
Kaufern LInd Zuchtern, auch aus
falsch verstandener 'Tierliebe', wer-
den z.B. Bunde immer kleiner oder
immcr groser." Oft gezeigte Beispie-
le solcher Defektzuchten sind Nackt-
hunde unci Nacktkatzen. Auf eine
schreckliche Variante dieses un-
mensehlichen Umgehens hat Man-
fred Karremann hingewiesen: Zucht

und Abrichtung von Hunden fur die
zwar verboten en, aber dennoch kei-
neswegs seltenen Hundekiimpfe.
Unter diesen Umstanden war es

eine durchaus angemessene Ent-
scheidung der Bundestieriirztekarn-
mer, den Hund zum zu schutzenden
Tier des Jahres 1996 zu erklaren;
vgL die Presse- Information 2, 1996
vom 12.3.1996,
Wie uneinsichtig manche Zuchter-

verbande aIle Versuche zur Begren-
zung der exotischen und zumeist
aueh tierqualerischen Zuchtwillkur
boykottieren, kann man dem 3. Jah-
resbericht 1995, S. 16-19, der hessi-
schen Landestierschutzbeauftragten
Madeleine Martin entnehmen. Auch
Gert Haucke wird in dieser Frage
sehr deutlich, indem er das zur Entla-
stung vorgebraehte "Schwarze-Scha-
fe-Argument" wie folgt kommen-
tiert: .Es handelt sich nach meiner
jahrzehntelangen Erfahrung um eine
schwarze Herde mit einer uberschau-
baren Anzahl weilser Exemplare dar-
in" (S. 25f). Hier ein Umdenken
einzuleiten, war auch das Anliegen
einer Tagung der Schweizer Tier-
arztlichen Vereinigung fur Tier-
schutz (STVT) 1994 in Olten iiber
.Lrrwege in der Zucht von Haus-,
Heim- und Nutztieren". Die TVT in
Deutschland hat daruber (1995) be-
richtet. In seiner Einfuhrung vertrat
K. Zerobin die Auffassung, "daB der
Mensch zwar das Recht hat, ein Tier
zu nutzen, aber gleichzeitig die ethi-
sche Verpflichtung besteht, das Tier
nur so zu nutzen, daB Wohlbefinden
und Gesundheit nicht gestort wer-
den ... Grundsatzlich muf nach Zero-
bin uberdacht werden, ob der Tier-
arzt sich in derartigen Bereichen
nicht zum Vollzugsgehilfen des Tier-
zuchters machen laBt und durch sein
Tun lediglich die Auswirkungen ei-
ner fehlgeleiteten Tierzucht behan-
delt, die Ursachen dadurch jedoch
unberuhrt bleiben." Die Fachvortra-
ge wurden yon Thomas Barthels
(Vogel), Hans Raber (Haushund)
und Ewald Isenbugel (Heimtiere)
gehalten; sie werden in dem Bericht
gekiirzt referiert.
Wann endlich wird die Frage nach

der ethischen Vertretbarkeit von Ein-
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grilfen in Leben und Wohlbefi nden
der Tiere nicht nur bei Tierversu-
chen, sondern auch in den anderen
Bereichen des Umgehens mit Tieren
und eben auch der bei Zuchtung
gestellt? Wer Gerechtigkeit auch fllr
Tiere fordert, muB diese Forderung
zugunsten aller Tiere erheben, und
zwar um so lauter, je trivialer die
vorgebrachten Griinde oder Zwecke
sind. Oder iiberrundet das Ellbogen-
recht der Selbstverwirklichung auch
hier wieder die Humanitat?

7 "Schadlinge" sind auch
Mltgeschopfe

Tiere konnen zur Plage werden, zur
gefahrlichen Plage sogar, und der
Mensch hat durchaus das Recht, sich
dagegen zu wehren. Aber es sind
einige Regeln dabei zu beachten. So
mussen lastige Tiere nieht immer
gleich getotet werden, und wenn es
unvermeidbar ist, sell ten die ange-
wandten Mittel oder Methoden nicht
mit Qualerei verbunden sein, auch
wenn die sehonendere Methode
mehr kostet. Wichtig ist auch, daB
wir del' Ausbreitung solcher Tiere
nicht noch Vorschub leisten, etwa
indem wir fur Ratten und Manse
giinstige Vermehrungsbedingungen
schaffen.
Auch die Fliegenplage in Tierstal-

len kann nach E. G. Hellwig anders
bekampft werden als mit Gift oder
den aus Umweltschutzgrunden wie-
der in Mode gekommenen klebrigen
FI iegenfangern.
Normalerweise spielt dieses The-

mu irn Tierschutz nur eine unterge-
ordnete Rolle: Verstandlich, daB die
Beseitigung der gravierenden MiB-
stan de im Vordergrund der Bernu-
hungen steht. Andererseits haben wir
in Haus und Garten am ehesten die
Moglichkeit, unsere Vorstellungen
van Mitgeschopflichkcit ungehindert
und optimal zu verwirkliehen: Nicht
jede Schnecke muf gleicnvergi [let
oder "umweltschonend" in einer
Bierfalle ertrankt werden. Tier-
sehutzkritiker haben durehaus recht,
bei Tierschutzern Konsequenzen
auch im Kleinen und Personlichen
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anzumahnen, Und wer entschieden
fur ein Verbot der Fallenjagd auf
Pelztiere cintritt (vgl. hierzu die Ani-
kel yon RUdiger Disko, Thomas Tlol-
ler und Walter Schmidt), sollte auch
in den eigenen vier Wiinden auf
Mausefallen verziehten. Fallen der
Marke .Mausekiller Wippo-Matic"
wie sie Manfred Hiilzel beschrieben
hat, mubten verboten werden.
Unerschopflichen Gesprachsstoff

liefern die verwilclerten Stadttauben.
Auch hier ist es mit bloBem Protest
nieht getan. Tierschutzer konnten
durchaus mithelfen, die Vermehrung
zu begrenzen, etwa dureh Betreuung
oder Neuerriehtung von Taubenhau-
sern mit GelegekontrolJen ein-
schlieblich Austausch van Gipseiern.

8 GewaIt gegen Tiere, Gewalt
gegen Menschen?

Die zunehmende Gewalt wird zwar
meistens nur im zwischenmenschli-
chen Bereich diskutiert, spielt seit
einigen Jahren aber auch in der
theologischen Tierschutzethik eine
Rolle. Allerdings wird die Gewalt
gegen Tiere prirnar als Forderung
nach Gewaltminderung (vgl. Gott-
hard M. Teutscb 1996a, S. 33f)
vorgetragen. Kein Wunder, daB Tier-
schutzer diose Differenzierung zur
Kenntnis nehmen und fragen, warum
die weltweit gigantische Gewalt ge-
gen Tiere nieht generell abgelehnt
wird, sondern nur gemindert werden
solI. Geniigt es denn wirklich, diese
extreme Ungleichbewertung mit dem
Hinweis Z1.l begrunden, daB es sich
im einen Falle um Menschen han-
delt, im anderen urn Tiere? Oder
welchen ethisch relevanten Unter-
schied konnten wir anfuhren, um zu
begrunden, daB Gewalt gegen den
Menschen dem Monopol des Staates
vorbehalten bleibt, Gewalt gegen an-
dere leidensfahige Mitgeschopfe
aber in weiten Bereichen generell
crluubt itiV?
1m heutigen Bericht sind vier Tex-

te erwahnt, die sich mit der Gewalt-
anwendung als Mittel des Tierschut-
zes befassen, und zwar von Ivar A.
Aune (1995b), Christine Beidl, Hel-

mut F. Kaplan (1996c), Richard
David Precht und Gotthard M.
Teutsch (l996b).
Beriihrt wurde dieses Thcma be-

reits im Bericht Nr. 18, S. 211,
Spalte 3: " ...wenn der Zweck,
menschliches Leid zu mindern, lien
Tierversuch nicht rechtfertigt, kann
auch der Tierschutz nicht alle Mittel
erlauben." Etwas gezielter formu-
liert, konnte man auch sagen: Wenn
Fortsehritte fur die angestrebte Ge-
sundheit des Menschen die Gewalt
gegen Versuchstiere nicht rechtferti-
gen, konnen auch angestrebte Fort-
schritte im Tierschutz die Gewalt
gegen Labors und dort Arbeitende
nicht rechtfertigen.
Das gilt auch dann noch, wenn

man einraumt, daB die Gewalt gegen
tiernutzende Einrichtungen und Per-
sonen nur eine Reaktion auf voraus-
gegangene Gewalt gegen Tiere ist
LIndim Verhaltnis zu dieser weltweit
gigantischen Gewalt kaum ins Ge-
wicht fallt. Trotzdem bleibt die For-
derung bestehen: Wer mit der Moral
fur das Wahl der Tiere eintritt, darf
sie seinerseits nieht verletzen.
Umgekehrt sollten diejenigen, die

mit guten Grunden Gewalt gegen
Mensehen und deren Institutionen
ablehnen, gleichzeitig aber Gewalt
gegen Tiere rechtfertigen, in del'
Lage und bereit scin, dafur auch
ausreichendc Grunde anzugeben.
Jedenfalls bote sich eine Gelegen-

heit, die offen en Fragen argumcnta-
tiv zu diskutieren. GUnter Altner hat
in einem Artikel .Llngehorsam als
Gehorsam gegen Groberes" (Deut-
sches Allg. Sonntagsblatt 26, 1983)
das Thema .Widerstand fur die
Schopfung" angepackt und dabei die
Gewalt ausgeschlossen, aber den ge-
waltlosen zivilen Ungehorsam in be-
stimmten Hillen verteidigt. Vermut-
lieh hat er dabei auch an Greenpea-
ce-Aktivisten gedaeht, die jedoch in
einer viel gunstigeren Lage sind,
weil sie in spektakularen Situationen
ihr eigenes Leben riskieren, urn cla-
mit die Oftentticbkel. aulzuruttctn.
Tierschutzer haben bisher aber noch
keine Chance dieser Art.
Del' Vollstandigkeit halber soll

hier aber auch noch auf die Rechtsla-
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ge verwiesen werden, wie sie in § 34
des deutsehen Strafgesetzbuches
festgcstcllt wird: "Wer in ei ner ge-
genwartigen, nicht anders abwend-
baren Gefahr fur Leben, Leib, Frei-
heit, Ehre, Eigentum oder ein ande-
res Rechtsgut eine Tat begeht, um
die Gefahr von sich oder einem
anderen abzuwenden, handelt nieht
reehtswidrig, wenn bei Abwagung
der widerstreitenden Interessen, na-
mentlich der betroffenen Rechtsguter
und des Grades der ihnen drohenden
Gefahren, das geschutzte Interesse
das beeintrachtigte wesentlich uber-
wiegt. Dies gilt jedoeh nur, soweit
die Tat ein angemessenes Mittel ist,
die Gefahr abzuwenden."
Die Berufung auf einen rechtferti-

genden Notstand kommt zwar in den
bisher bekannt gewordenen Tierbe-
freiungsaktionen nicht in Frage, weil
sich diese Aktionen gegen immer
noch nicht verbotene Formen der
Tiernutzung richten, aber es sind
durehaus Fillle denkbar, wo jemand
ein massiv tierschutzwidriges Ge-
schehen verhindert oder beendet,
ohne sich deswegen strafbar zu ma-
chen.
Das Thema Gewalt und Gewalt-

verzicht bedarf noch weiterer Dis-
kussion.

9 Rechtst'ragen,Rechtsentwick-
lung

9.1 Tierschutzgesetzgebung in
Europa
Ein Jahr zu spat ist im Archiv Heft
431 del' Sehriftenreihe des B undes-
ministeriums fiir Emahrung, Land-
wirtschaft und Forstcn, Sigrid Blu-
menstocks "Tierschutzgesetzgebung
in Europa" einschliefslich der
Sehweiz und der skandinavischen
Lander unter besonderer Berucksich-
tigung del' Bestimmungen zur Nutz-
tierhaltung eingestellt worden.
Beschreibung und Vergleich der

Gcserzgebung in den tleutschsprachi-
gen Landern sind auBerdem durch
zwei wichtige Dissertationen berei-
chert worden. Dabci hat sich Chri-
stiane Dietz besonders dem Ver-
gleich gewidmet, Eva Ochsenhofer
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die durch fehlende Bundeskompe-
tenz Iiinderunterschiedliche Rechts-
lage in Osterreich beschrieben, In
beiden Hillen handelt es sieh um
veterinarmedizinische Arbeiten, de-
ren Verfasserinnen auf besondere
Weise mil Tierschutzfragen vertraut
sind. Das kann die ethische Forde-
rung, den Tieren gerecht zu werden,
nur unterstiitzen.

9.2 Novellierung des deutschen
Tierschutzgesetzes
In der Bundesrepublik liegen zur
Novellierung des Tierschutzgesetzes
komplette Gesetzesentwurfe von der
SPD und den Grunen sowie ein
Referentenentwurf des zusttindigen
Bundesministeriums fiir Ernahrung,
Landwirtschaft und Forsten vor.
Aber die Diskrepanz zwischen Re-
gierungs- und Oppositionsentwiirfen
ist groB: Die Regierung will uber-
haupt nur Regelungen aufnehmen,
die zwischen Bundestag und Bun-
desrat unstrittig sind, wahrend die
Opposition doch erheblich weiterge-
hende Ziele ansteuert.
Die Erwartungen an die deutsche

Gesetzesnovelle sind entsprechend
gedampft. Zu oft schon sind Hoff-
nungen enttauscht worden. Gerhard
Baumgartner, Leiter des Tierschutz-
referates im zustandigen Bundesmi-
nisterium, hat selbst VOT solchen
Hoffnungcn gewarnt und die Fillle
del' in Rechnung zu stellenden Wi-
derstande beschrieben. Forderungen
an den Gesetzgeber sind auch in
letzter Zeit wieder yon verschiede-
nen Seiten, so von Wolfganr:: Apel,
der Bundestierdrztekammer (l995c),
Ursula M. Handel und Eisenhart van
Loeper erhoben worden.
Unter den Anderungvorschlagen

taucht auch der Antrag auf, aus der
Schweizer Bundesverfassung den
Bezug auf die Wtirde der Kreatur zu
iibernehrnen. Vgl. hierzu die beiden
Artikel yon A. F. Goetschel bzw.
den Teilbericht unter Ziffer 10 unten
"Wlirde del' Kreatur".
Noch weniger als im Tierschutz

geht in Sachen Natur, auch wenn die
derzeitige Umweltministerin den in-
zwischen dritten .Entwurf eines Ge-
setzes zur Neuregelung des Rechts

des Naturschutzes ... " vorgelegt hat.
Naehdem aber bereits die friiheren
Entwurfe an der nieht zu losenden
Finanzierungsfrage gescheitert sind,
wird beim gegenwiirligen Sparkurs
auch der neue Entwurf Papier blei-
ben oder so ausgedunnt werdcn, bis
er nichts mehr bewirkt. Vgl. hierzu
die Ausfuhrungen des Prasidenten
des Naturschutzbundes lochen.
Flachsbarth sowie den Beitrag ~,Na-
turschutz und Verfassung" von Diet-
mar van der Pfordten (1995b).

9.3 Tierschutz in Osterreich
In Osterreich ist der Tierschutz mit
wenigen Ausnahmen (vgl. Ochsen-
hofer, S. 102) Landersache und da-
her nieht nur uneinheitlich, sondern
auch wenig wirkungsvol1. Urn dies
zu andern, ist gemaf Volksbegeh-
rensgesetz von 1973 (BGBl. Nr. 344
in der Fassung von BGBI. NT. 5051
1994) ein Yolksbegehren zur Schar-
fung eines Bundes- Tierschutzgeset-
res" beantragt worden, das nach
Erfullung der Vorbedingungen fur
die Zeit vom 18.-23.3.1996 ausge-
schrieben wurde. Wahlberechtigte
konnten sich in dieser Zeit bei ihrem
jeweils zustandigen Wahlamt in dort
aufliegende Listen eintragen. Das
Volksbegehren hat jedoch nur eine
begrenzte Wirkung. Auch wenn die
fur einen Erfolg notigen 100 000
Eintragungen zustande kommen, ist
damit nur sichergestellt, daB sich das
Parlament mit dem Anliegen befas-
sen und eine Entscheidung treffen
muB. Urn so wichtiger ist del' rnit
dem erzielten Ergebnis yon 495.443
Eintragungen deutlich gewordene
moralische Druck.
Bedeutsarn ist aueh, daB mit der

Initiative fiir ein Bundesgesetz drei
inhaltliche Forderungen gestellt wur-
den:

§1 Achtung vor der Wurde des Tie-
res (Verfassungsbestimmung):
Verankerung des Tier- und Urn-
weltschutzes als Rechtsgurcr im
Verfassungsrang; Tiersehutz ist
eine durch Bundesgesetz zu re-
gelnde Angelegenheit.

§2 Tieranwaltschaft 1 Parteistcllung
der Tieranwaltschaft: Die Tieran-
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waltschaft ist ein aus offentlichen
Mitteln finanzierter Verein, der
am V 0Ilzug des Bundes- Tier-
schutzgesetzes mitwirkt. Insbe-
sondere .obliegt ihm die Vertre-
tung der Interessen dcr Tiere als
Partei im Verfahren nach dem
Bundes- Tierschutzgesetz.

§3 Forderung des Tiersehutzes aus
offentlichen Mitteln. (Vgl. hierzu
auch den Vorsehlag von Helmut
Bartussek, Ziffer 7 unten.)

So sehr diese Forderungen einleuch-
ten, so massiv sind die Hindernisse
einzuschatzen, die dem Tierschutz in
dem EU-Mitgliedsland Osterreich
ebenso im Wege stehen wie in der
Bundesrepublik. Zwar ist der Euro-
parat den Tiersehutzfragen aufge-
schlossen, aber in den Zentralen der
EU-Macht ist davon wenig zu spii-
ren.
Niemand hat dies in lctzter Zeit

klarer ausgesprochen als Prinz Sa-
druddin Aga Khan vor der EURO-
GROUP, einem ZusammensehluB
der graBen europaischen Tierschutz-
verbande. Hier einige Satze: "Die
letzten Jahre waren die frustrierend-
sten, scit ieh begonnen habe, mich
fiir den Tierschutz einzusetzen, denn
wir mussen uns eingestehen, daf wir
in diesen beiden Jahren zwei ernp-
findliche Niederlagcn einstecken
muBten: Das betrifft unsere Kampa-
gne fiir Verbesserungen bei
Schlachttiertransportcn ebenso wie
unseren Kampf fur ein Verbot der
Tel1creisenfallen. "

9.4 Vollzugsdefizit im Tierschutz
Wer die Rechtsentwicklung in und
aufserhalb der Bundesrepublik ver-
folgt, kann sich oft nieht des Ein-
drucks erwehren, daf tierschiitzende
Vorschriften entwcder gar nicht er-
lassen oder ausgeklammert werden,
und wenn doch, dann zumcist so, daf
sie die offeruliche Unruhe zwar beru-
higen, ihren Zweek aber nieht errei-
chen konnen, D.h. selbst wenn einige
Punkte geregelt werden, finden sich
bei genauerem Hinsehen meist sehr
schnell die verschiedenen Ausnah-
men, Ermessensspielraume oder
Wege, das angeblich Gewollte zu
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umgehen oder zu unterlaufen. Im
Italienischen win] gelegentlich der
Satz zitiert .Fatta la lege, trovato
I'inganno", auf Deutsch: Kaum gibt
t;S ein Gcsetz, ist seine Umgehung
schon gefunden ' Man Ulul3 nicht
unbedingt ein Zyniker sein, um noeh
einen Schritt weiter zu gehen und zu
vermuten, daf es Gesetzesvorhaben
gibt, die erst konsensfahig werden,
wenn sichergestellt ist, daf sie nichts
Ernsthaftes bewirken,

9.S Positive Ansatze
DaB bei gut em Willen auch im Tier-
schutz Fortschritte moglich sind, be-
legen der Jahresbericht der Landes-
beauftragten fUr Angelcgenheiten
des Tierschutzes in Hessen, Made-
leine Martin, und ein ahnlicher Be-
richt des Ziircher Tierschutz-Rechts-
anwaltes Markus Raess. An diesen
Berichten wird deutlich, daB dem
regionaIen Gesetzesvollzug eine bis-
her zu wenig beachtete Bedeutung
zukommt.
So besteht realistische Hoffnung,

daf in der Schweiz auch andere
Kantone eigene Tiersehutzgesetze
erlassen und daB in der Bundesrepu-
blik der hessische Weg auch in
anderen Landern beschritten wird.
Tierschutzbeirate, wie sie inzwi-
schell in allen Bundeslandern beste-
hen, sind wichtig; aber der Tier-
schutz braucht aulserdern mit Kom-
petenzen ausgestattete Amter in der
Exekutive, eben Landestierschutzbe-
auftragte.

9.6 Tierschutz als Kulturfort-
schritt
Einen ganz neuen, aber c1urchaus
plausiblen Vorschlag zur Intensivie-
rung des Tiersehutzes hat Helmut
Bartussek (199Sa) vorgestellt. Er
geht yon der Erfahrung aus, daB
Tierschutzgesetze aus vielen Grun-
den irnmer hinter den ethischen For-
derungen zurtickbleiben, und daB
Verbesserungen nur in dem MaBe
moglich werden, wie dies von einer
sich andernden offentlichen Mei-
nung verlangt wird. Bewubtseinsan-
derung ist aber nicht das Ergebnis oft
wirkungsloser Verbote, sondern ei n
Urndenkungsprozefl, der positiver

Anstrengungen insbesondere in der
Erziehung bedarf. Tierschutz ist als
ein vom Staat aktiv zu fordernder
Kultur- und Humanitatsfortschritt zu
vcrstehen. .Vorschlag fur ein BUI1-
des- Tierschurzforderungsgcsetz" ist
der Titcl seines Beitrages

10 Wiirde der Kreatur

Zu dem bereits irn Literaturbericht
Nr. 18, Ziffer 14 behandelten Thema
liegen inzwischen weitere Aulierun-
gen vor. A. F. Goetschel hat in zwei
Artikeln aus verfassungsrechtlicher
Sieht Stellung genommen; Beat Sit-
ter-Liver hat seine fruheren Ausfuh-
rungen wesentlich erweitert. Ina
Praetorius und Peter Saladin haben
ein Gutachten erstellt, das einen ethi-
schen und rechtlichen Teil enthalt,
Vg1. aber auch PeTer Saladin (1995).
Inzwischen ist in der Schwciz der

1987 begonnene "Kommentar rur
Bundesverfassung der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft" abge-
schlossen. Der fur die Tierethik we1t-
weit rechtshistorisch bedeutsarne Ar-
tikel 24MvieS, der in Abs. 3 u.a. der
"Wiircle der Kreatur" Rechnung zu
tragen verlangt, ist yon Rainer 1.
Schweizer und Peter Saladin nach
dem Diskussionsstand vom Mai
1995 erarbeitet worden.
Dabei sind besonders jene Aussa-

gen wichtig, die uber die Reichweite
der kreaturlichen Wurde gemacht
werden. In Rz 119 (Art. 24"ov•e" V,
4u, ec) heilst es: .Erkennt man der
'Kreatur' Eigenwertigkeit ZlI, d.h,
kategoriale und spezifische Werthaf-
tigkeit der Bedurfnisse, der Emotio-
nen, des 'Willens' von Tieren und
Pflanzen, so findet damit eine grund-
legende, malsgebende Ausrichtung
statt, liegt darin ein grundsatzliches
Bekenntnis zu einem bestirnmten,
werthaltigen Verhaltnis von Mensch
und Kreatur. Diesc Konzeption ist so
sehr grundsatzlich, daf sie nicht in
einem Regelungsbereich gelten, im
anderen vergessen werden kann. Die
Rechtsordnung wurde andernfalls an
einem fundamentalen inneren Wi-
derspruch kranken - und das ist
einem Reehtsstaat verwehrt... Die
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Wurde der Krcatur muB also in allen
Bereichen der Rcchtsordnung gelten,
Beachtung find en, konkretisiert wer-
den, ebenso wie die Wiirde des
Menschen." (S. 65-66).

Die Wiirde del' Kreatur muf also
in allen Bereichen del' Rechtsord-
nung gelten, Beachtung finden,
konkretisiert werden, ebenso wie
die Wiirde des Menschen.

Der humane Mut, aus den Grenzen
anthropozentrischer Enge auszubre-
chen, der den Verfasssungsgeber
motivierte, hat durch diesen Kom-
mentar seine angemessene Entspre-
chung gefunden.
Damit ist grundsatzlich der Weg

offen, auch in allen anderen Berei-
chen des Umgehens mit Tieren zu
fragen, ob die noch immer ublichen
Nutzungspraktiken mit dieser Ver-
fassungsnorrn vereinbar sind.
Eine kritische Auflerung findet

sich bei Dietmar Mietli und Johan-
nes Kraaibeek in ihrer Studie "Zu-
sammenfassung und Prufung der
ethischen Fragestellungen und Argu-
mente zur Patentierung yon Sauge-
tieren ..." S. lSf. Die Position, wo-
nach Tieren eine kreaturliche Wurde
eigne, wird yon Mieth nieht akzep-
tiert, "sie ist sowohl in theoretischer
als auch in pragmatischer Hinsicht
aJs zu stark zu betrachten. Mit Goet-
schel und Teutsch zu behaupten, daB
Tieren eine eigene menschenahnli-
che Wurde zukornrne, wurde nicht
nur eine Patentierung, sondern wohl
auch jedes rechtliche Eigentum so-
wie Dressur etc. an bzw. yon Tieren
ausschlielsen." Vgl. auch die Rezen-
sionen yon Karin Blumer und Rein-
hardt Wandtner.
DaB die Anerkennung des Tieres

als Mitgeschopf mit einer entspre-
chend geschopflichen Wurde Folgen
fur unser Verhalten haben mufs, ist
unbestritten. Und warum sollte da
nicht auch das Recht, Tiere fur belie-
bige Zwecke zu dressieren, einge-
schrankt und unser traditionelles Be-
sitzrecht in eine Art Leihrecht mit
Treuhandpflichten umgewandelt
werden?
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