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1 Ausgangslage 

Eine kantonale Tierversuchskornmission 
hatte ein Gesuch zu beurteilen, das bei 
Marmosetten (Krallenaffchen) die Lang 
zeiteffekte von sozialer Deprivation auf 
Jungtiere untersucht. Der Versuch war ei 
ne Forschungsetappe, eingebettet in ein 
auf lange Sicht angelegtes Forschungs 
projekt, und folgte auf bereits bewilligte 
fri.ihere Versuche. Die Forschenden ver 
banden mit den Untersuchungen die 
Hoffnung, ein Primatenrnodell fi.ir die 
Depressionsforschung zu entwickeln. 
Gelange es, ein solches Model! zu eta- 

blieren, konnten daran - so ein nachstes 
Etappenziel - weitere Fragen zum besse 
ren Verstandnis von bestirnmten depres 
siven Erkrankungen untersucht werden. 
Die Tatsache, dass es sich beim Ge 

such um ein Forschungsprojekt handelte, 
das Primaten als Versuchstiere einsetzt, 
und dass die Versuche gerade aufgrund 
ihrer langfristigen Auswirkungen fur die 
Tiere als erheblich belastend beurteilt 
wurden, erforderte nach Auffassung der 
for die Beurteilung zustandigen kantona 
len Tierversuchskomrnission besondere 
Vorsicht gegeni.iber solchen Versuchen. 
Fi.ir die kantonale Kommission stand bei 
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der Beurteilung stark im Vordergrund, 
dass es sich beim konkreten Versuch um 
Grundlagenforschung handelt. Fi.ir die 
Mehrheit der kantonalen Kommission 
war die Bewilligung des Gesuchs des 
halb nicht bestritten. Die Sorge richtete 
sich vielmehr auf mogliche Entwicklun 
gen, die ein solches Primatenmodell aus 
losen konnte. Denn sollte sich ein sol 
ches Model! als erfolgreich erweisen, 
konnte es - so die Befi.irchtung - ki.inftig 
routinemassig for Wirkstofftests einge 
setzt werden und in der Folge die Anzahl 
der verwendeten Versuchstiere stark an 
steigen !assen. 
Die kantonale Kommission empfahl das 

konkrete Gesuch mit verschiedensten 
Auflagen im Sinne des Tierschutzes zur 
Bewilligung. Gleichzeitig stellte sie einen 
Antrag ans kantonale Veterinaramt, die 
Eidgenossische Kommission ftir Tierver- 
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suche (EKTV) zu konsultieren, um die be 
furchtete Entwicklung vorsorglich zu be 
urteilen. Im Zentrum stand die Frage, in 
wiefern Primatenmodelle im Bereich der 
Depressionsforschung grundsatzlich zu 
lassig sein sollen. Da es sich dabei in er 
ster Linie um die Klarung einer ethischen 
Frage handelte, bat die EKTV ihrerseits 
die Eidgenossische Ethikkommission fi.ir 
die Biotechnologie im Ausserhumanbe 
reich (EKAH) zur Zusammenarbeit. Die 
beiden Kommissionen setzten zwischen 
Januar und Juni 2005 eine gemeinsarne 
Arbeitsgruppe ein mit dem Auftrag, diese 
Grundsatzfrage zuhanden der beiden Ge 
samtkommissionen zu untersuchen. Fur 
die Arbeitsgruppe war schon nach kurzer 
Auseinandersetzung mit der Fragestellung 
klar, dass nicht nur die Frage der Prima 
tenmodelle fi.ir die Depressionsforschung, 
sondern generell die ethische Zulassigkeit 
von Versuchen an Primaten zu diskutieren 
war. Die spezielle Anwendung konnte 
nicht losgelost von der allgemeinen Frage 
behandelt werden. Die Uberlegungen der 
Arbeitsgruppe dienten als Diskussions 
grundlage fi.ir die beiden Gesamtkornrnis 
sionen. 
Im ersten Tei! des Berichts werden die 

ethischen Grundsatzpositionen zur For 
schung an Primaten erortert, Im zweiten 
Tei! werden die Kriterien der Guterabwa 
gung diskutiert, bevor im letzten Tei! die 
Empfehlungen der EKTV und der 
EKAH zuhanden des Bundesrates und 
der Bewilligungsbehorden folgen. Die 
Prufung der ethischen Zulassigkeit von 
Primatenversuchen irn Bereich der De 
pressionsforschung fuhrt dabei kaska 
denartig Uber drei Stufen. Die erste Stufe 
bildet die Frage, ob aufgrund der ethi 
schen Grundsatzpositionen Versuche an 

Prirnaten einer Guterabwagung iiber 
haupt zuganglich sind. Aufbauend auf 
der These, dass eine Guterabwagung 
grundsatzlich zulassig ist, fiihrt die Dis 
kussion zur zweiten Stufe, ob die Bela 
stung fur die Tiere - unabhangig von 
menschlichen lnteressen - zurnutbar ist. 
Ausgehend von der nachsten These, dass 
die Zulassigkeit der Belastung der Tiere 
nicht eine Frage der Zurnutbarkeit, son 
dern eine der Verhaltnismassigkeit im 
Vergleich zum angestrebten Forschungs 
ziel ist, steht die Diskussion vor der drit 
ten Stufe, der Guterabwagung zwischen 
den menschlichen Interessen am Versuch 
und dem Interesse der Tiere an Bela 
stungsfreiheit. 

2 Ethische Grundsatzpositionen 
zur Forschung an Primaten 

2. 1 Wer zahlt moralisch? 
Die ethische Beurteilung der Forschung 
an Primaten ist abhangig von der Frage, 
wer moralisch zahlt, d.h. wen wir in den 
Kreis der moralisch zu Berucksichtigen 
den mit einbeziehen. Die Kommissionen 
haben verschiedene ethische Positionen 
erwogen, welche die Grundhaltungen in 
der Beurteilung der Primatenforschung 
pragen. Die Unterscheidung zwischen 
grossen Menschenaffen und anderen Pri 
maten spielt in der Diskussion des mora 
lischen Status for manche eine entschei 
dende Rolle. Biologisch werden zur 
Familie der grossen Menschenaffen die 
Menschen, die Bonobos, die Schimpan 
sen, die Gorillas und die Orang-Utans 
gezahlt.' 
Im Folgenden werden nur die Aspekte 

von Positionen in ihren Grundzugen um- 

Eidgenossische Kommission fur Tierversuche 
Die Eidgenossische Kommission for Tierversuche (EKTV) 
ist eine vom Bundesrat gewahlte Kommission von Fach 
leuten, die das Bundesamt for Veterinarwesen in allen 
Fragen betreffend Tierversuche berat. Sie steht zudem 
den Kantonen for Grundsatzfragen und umstrittene Falle be 
ratend zur Verfiigung. 
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rissen, die fi.ir die Diskussion der For 
schung an Primaten als besonders relevant 
erachtet wurden. Die kurze Darstellung 
dient insbesondere auch zum Jeichteren 
Verstandnis der Voraussetzungen, auf de 
nen die Diskussion des zweiten Teils ba 
siert, in dem es um die konkretere Frage 
der Beurteilung der Zulassigkeit der Ver 
suche an Marmosetten im Bereich der De 
pressionsforschung geht. 

2.1.1 Anthropozentrische 
Position 
Gemass anthropozentrischer Position 
kommt nur dem Menschen eine unverhan 
delbare Wiirde zu. Man kann zwei Grund 
formen des Anthropozentrismus unter 
scheiden. Die erste raumt der Spezies 
des Menschen eine Sonderstellung ein, 
schliesst aber nicht aus, dass auch andere 
Lebewesen moralische Objekte sind. In 
dieser Position ist der Urnstand, dass je 
mand ein Mensch ist, stets ein moralisch 
relevanter Faktor. Diese Position wird als 
Speziesismus bezeichnet. In der zweiten 
Grundform sind nur und ausschliesslich 
Menschen moralische Objekte. 
Aus einer Position des Speziesismus 

folgt, dass Primaten keine absolute Wiir 
de zukommt, da nur der Mensch Trager 
einer solchen Wiirde sein kann. Um die 
se Position zu begrunden, muss jedoch 
aufgezeigt werden, weshalb der Mensch 
als Mensch Wiirde hat. Ein Argument, 
das hierfi.ir vorgebracht wird, ist seine 
Gottesebenbildlichkeit. Allerdings setzt 
dieses Argument eine spezielle religiose 
Uberzeugung voraus. Ein weiteres Argu 
ment ist der Verweis auf Eigenschaften, 
die den Menschen von alien anderen Le 
bewesen unterscheidet. Ein Problem die 
ses Arguments besteht darin, dass auch 

Eidgenossische Ethikkommission fur die 
Biotechnologie im Ausserhumanbereich 
Die Eidgenossische Ethikkommission for die Biotechnolo 
gie im Ausserhumanbereich (EKAH) berat den Bundesrat 
und die Behorden bei der Gesetzgebung und beim Vollzug 
aus ethischer Sicht. Sie kann auch von sich aus Themen auf 
greifen, dievon ethischer Relevanz sind, und dem Bundesrat 
Vorschlage for kunftige Gesetzgebung unterbreiten. Bei 
themeni.ibergreifenden Fragen arbeitet die EKAH mit 
anderen eidgenossischen Kommissionen zusamrnen. Der 
Bundesrat setzte die EKAH als unabhangige Expertenkom 
mission im April 1998 ein. 
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innerhalb der Spezies Mensch Eigen 
schaften ungleich verteilt sind und es kei 
ne Eigenschaften gibt, die allen Men 
schen gleichermassen zukommen. 
Immanuel Kant gilt als Vertreter einer 

solchen Position. Er kniipft die Wiirde an 
die Vernunft: All jenen Wesen kommt 
Wiirde zu, die verniinftig und moralisch 
handlungsfahig sind. Kant ging davon 
aus, dass auf Erden nur der Mensch tiber 
diese Eigenschaft verfiigt. Wenn sich 
aber nun erwiese, dass auch andere Le 
bewesen dieselben Eigenschaften besit 
zen, karne ihnen dieselbe Wiirde zu. 
Auch wenn strittig ist, ob grosse Men 
schenaffen uber die Fahigkeit der Ver 
nunft und der moralischen Handlungs 
fahigkeit verfiigen, zeigen neuere 
empirische Studien Verhaltensweisen, 
die nur so zu erklaren sind, dass diese 
Tiere uber solche Eigenschaften verfu 
gen. Menschenaffen mussten folglich 
gleich behandelt werden wie nicht ein 
willigungsfahige Menschen. Forschung 
bei nicht einwilligungsfahigen Menschen 
ist nur dann moralisch erlaubt, wenn die 
se selbst von der Forschung profitieren. 
Rein frerndnutzige Forschung ist nicht 
erlaubt. Primaten diirften demnach eben 
falls nicht for nur fremdniitzige experi 
mentelle Forschung eingesetzt werden. 
Ob dies ausserhalb der Familie der gros 
sen Menschenaffen auch for andere Pri 
maten gilt, ist umstritten. 
Die Kritik gegen diese Position richtet 

sich dagegen, dass die Wtirde mit kogni 
tiven Fahigkeiten verknupft wird, es aber 
unklar bleibt, weshalb gerade diese Ei 
genschaften Wiirde begriinden. 

2. 1.2 Pathozentrische Position 
Gernass einer pathozentrischen Position 
sind alle empfindungsfdhigen Lebewesen 
Teil des moralischen Universums. Als 
massgebliches Kriterium gilt die Emp 
findungsfahigkeit, wobei die Leidens 
fahigkeit im Vordergrund steht. Lebewe 
sen mit diesen Eigenschaften wird ein 
moralischer Eigenwert zugesprochen. 
Auf sie ist um ihrer Selbst willen Ruck 
sicht zu nehmen. 
Der Pathozentrismus stellt eine Mog 

lichkeit dar, die moralische Notwendig- 

keit des Tierschutzes zu begriinden, oh 
ne Bezug auf den Nutzen der Tiere for 
den Menschen nehmen zu rnussen. Auch 
das Schweizerische Tierschutzgesetz ba 
siert heute im Wesentlichen auf einem 
pathozentrischen Ansatz. Insbesondere 
Wirbeltiere, aber teilweise auch andere 
empfindungsfahige Tiere (Cephalopo 
den und Decapoden), werden vor 
Schmerzen, Leiden, Angst und Schaden 
geschutzt. Mit der Konkretisierung von 
Art. 120 der Bundesverfassung, der ver 
langt, dass der Wurde der Kreatur Rech 
nung zu tragen ist, wird dieser pathozen 
trische Ansatz erweitert. 
Das Leiden von Primaten zahlt bei pa 

thozentrischen Positionen wie das Lei 
den aller anderen leidensfahigen Lebe 
wesen. Umstritten ist, ob das Zufiigen 
von Leiden durch eine Guterabwagung 
gerechtfertigt werden kann oder nicht. 
Pathozentriker, die eine Giiterabwagung 
ausschliessen, werden alle Tierversuche 
als unzulassig erachten. Die anderen zie 
hen sie in eine Guterabwagung ein. 
Gegen die pathozentrische Position 

werden hauptsachlich zwei Einwande 
vorgebracht. Der erste Einwand betont, 
dass erst die Fahigkeit, moralische Urtei 
le fallen zu konnen, Wesen zu einem mo 
ralischen Objekt machen. Empfindungs 
fahigkeit allein reicht nicht aus. Der 
andere Einwand richtet sich dagegen, 
dass man auch Wesen schadigen kann, 
die nicht empfindungsfahig sind. Der 
Kreis der moralisch zu Berucksichtigen 
den ist deshalb zu eng gezogen. 

2. 1.3 Biozentrische Position 
Der Biozentrismus stellt den Begriff des 
Lebens ins Zentrum der moralischen Be 
trachtung. Er erkennt allen Lebewesen 
moralischen Wert zu. In der am weit 
esten gehenden Form - faktisch aber 
auch daruber hinausgehend - ist der Bio 
zentrismus etwa von Albert Schweitzer 
in der Formel von der ,,Ehrfurcht vor 
dem Leben" als ethisches Prinzip vertre 
ten worden. Danach gilt es, zur Lebens 
erhaltung und Lebensqualitat unter 
schiedslos aller Lebewesen - Menschen, 
Tieren und Pflanzen - in gleicher Weise 
beizutragen. 

1 In Abgrenzung zu den grossen Menschenaffen werden die Gibbon-Affen gelegentlich als 
kleine Menschenaffen bezeichnet. Im Folgenden wird dieser Unterschied jedoch aussen vor 
gelassen; die Gibbons werden zu den ubriqen Primaten qezahlt. 
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Neben religios oder mystisch fundier 
ten Begrundungen konnte for die biozen 
trische Position eine philosophische Be 
grtindung unter anclerem ex negati vo 
entwickelt werden. Wir haben keinen an 
deren Zugang zu anderen Lebewesen, 
deren Fahigkeiten und Befindlichkeiten 
als Uber unsere eigene kognitive Fahig 
keit des Verstehens, die sich methodisch 
auf Analogieschlusse abstutzt, Die Defi 
zite eines solchen Zugangs zu anderen 
Lebewesen und der entsprechenden 
Schlussfolgerungen sind evident. Die 
biozentrische Position fordert deshalb, 
dass anderen Lebewesen mit derselben 
Achtung zu begegnen ist wie dem Men 
schen, solange wir nicht wirklich etwas 
Entscheidencles Uber die Fahigkeiten und 
Situationen dieser anderen Lebewesen 
wissen konnen, das dieser Forderung wi 
derspricht. 
Gegen die biozentrische Ethik und ihr 

Ideal, allen Lebewesen gleichermassen 
verpflichtet zu sein, wire! der Vorwurf er 
hoben, class der Mensch faktisch nicht im 
Stande ist, die Position des Biozentrismus 
wirklich durchzuhalten, bzw. dass er nicht 
umhin kann, gelegentlich Leben zu beein 
trachtigen oder zu zerstoren. In entspre 
chenden Widerspriichlichkeiten zeigt sich 
for den Menschen - so lasst sich diesem 
Vorwurf begegnen - hochstens die eigent 
liche Tragik der Conditio humana; gewis 
se «Notwendigkeiten» der Natur sind for 
den Menschen unaufhebbar. In erster Li 
nie konnte es denn for Vertreterinnen und 
Vertreter des Biozentrismus gelten, den 
unaufhebbaren Widerspruch zwischen der 
eigenen menschlichen Realitat uncl dem 
Ideal auszuhalten sowie letzterem so nahe 
wie rnoglich zu kommen. 

2.2 Wie viel zahlen die 
moralisch zu 
Berucksichtigenden? 
Nach der Frage, wer moralisch zu 
berucksichtigen ist, lautet die zwei te 
wichtige Frage for die Diskussion der 
Grundsatzposition: Wie vie! zahlen die 
moralisch zu Berucksichtigenden, in un 
serem Fall die Primaten? Je nachdem, ob 
alien Zugehorigen des zu berticksichti 
genden Kreises derselbe oder ein anderer 
- tiblicherweise geringerer - moralischer 
Wert als dem Menschen zugeschrieben 
wird, handelt es sich um egalitare oder 
hierarchische Varianten. 
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Die egalitiire Variante geht vom 
Grundsatz aus, bei allen Lebewesen 
Gleiches gleich und Ungleiches ungleich 
zu bewerten und zu behandeln. Da, wo 
andere Lebewesen tatsachlich gleiche In 
teressen wie Menschen haben, sind sie 
gemass dieser Position gleichrangig zu 
beri.icksichtigen. 
Nach der hierarchischen Variante ver 

dienen andere Lebewesen zwar morali 
schen Respekt, aber nicht alle gleich 
rangig. Entweder zahlt die Spezies 
zugehorigkeit: Wenn Mensch und Tier 
gleiche Interessen haben, hat das Interes 
se des Menschen Vorrang. Oder aber es 
zahlt die Komplexitat von Eigenschaften: 
Je ahnlicher die Eigenschaften von Tie 
ren in Bezug auf ihre Kornplexitat jenen 
des Menschen sind, desto hoher wird ih 
re moralische Bedeutung. Bei letzterer 
hierarchischer Variante spielt der Status 
der grossen Menschenaffen eine beson 
dere Rolle. Einige Autoren sind der Auf 
fassung, dass die grossen Menschenaffen 
Menschenrechte zugesprochen erhalten 
sollten. Andere vertreten die Meinung, 
dass Menschenaffen und alien anderen 
Primaten insbesondere aufgrund ihrer 
kognitiven Eigenschaften eine hohe mo 
ralische Bedeutung zukommt. 
An der Ankni.ipfung des moralischen 

Status an kognitive Eigenschaften wird, 
wie bereits erwahnt, kritisiert, dass un 
klar ist, weshalb die Kornplexitat von 
Fahigkeiten moralisch relevant sein soil. 
Zurn einen lasst sich auf diesen Einwand 
antworten, dass den kognitiven Fahigkei 
ten deshalb ein besonderer Wert zu 
geschrieben wird, weil sie die Wahrneh 
mung und das Empfinden von Belastun 
gen massgeblich beeinflussen.2 Zurn an 
dern ist unser Verstehen hermeneutisch 
bedingt: Unsere menschliche Perspektive 
lasst sich nicht umgehen. Dies kann den 
noch damit vereinbart werden, auch 
nichtmenschlichen Lebewesen morali 
schen Status zuzuschreiben. 
Die Hypothese, dass grosse Men 

schenaffen Uber komplexe kognitive Ei 
genschaften verfugen, die mit jenen von 
Menschen wesentlich vergleichbar sind, 
gri.indet auf starken lndizien. Aber auch 
bei anderen Primaten sind komplexe so 
ziale Interaktionen, vergleichbares Stress 
verhalten der J ungtiere bei Entzug der 
Eltern, Zukunftsplanung u.a. zu be 
obachten. Nach egalitarern Verstandnis 
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Egalitare und hierarchische Positionen 

Egalitare Position Mensch = Menschenaffen = ubriqe Primaten 
Hierarchische Positionen 
Mehrheit Mensch > Menschenaffen > ubrlqs Primaten 
1. Minderheit Mensch = Menschenaffen > ubriqe Primaten 
2. Minderheit Mensch > Menschenaffen = ubriqe Primaten 

lassen diese Indizien verrnuten, dass 
Menschenaffen und andere Primaten in 
wesentlicher Hinsicht gleiche Interessen 
haben wie Menschen. Nach dem Gleich 
heitsprinzip sind sie in diesem Aspekt 
deshalb gleich zu bewerten und zu 
behandeln. Das Verbot, Menschen ohne 
ihr Einverstandnis for wissenschaftliche 
Experimente zu instrumentalisieren, gilt 
deshalb for alle Primaten. Nach der 
hierarchischen Variante sind es die kom 
plexen kognitiven Eigenschaften, die 
auch den anderen Primaten eine beson 
dere moralische Stellung einraurnen. Aus 
den starken lndizien hinsichtlich dieser 
komplexen kognitiven Fahigkeiten ergibt 
sich zwar noch keine Gewissheit, dass al 
le Primaten zur moralischen Gemein 
schaft der Menschen zu zahlen sind. Die 
lndizien legen aber zumindest die Forde 
rung nahe, keine Primatenforschung zu 
zulassen, solange diese Ungewissheit be 
steht. Mit dieser Forderung verbindet 
sich eine Umkehr der Beweislast: Wer 
weiter an Primaten forschen will, muss 
nachweisen, dass die ethischen Einwan 
de nicht zutreffen. Der Beweis obliegt je 
nen, die Primaten nicht als Tei! der 
menschlichen und damit moralischen 
Gemeinschaft betrachten wollen. 
Gegen die Forderung, angesichts der 

Ungewissheit derzeit auf Primatenfor 
schung zu verzichten, wird der Einwand 
erhoben, dies verhindere die Gewinnung 
neuer Erkenntnisse. Diese Verhinderung 
wird for sich schon als ethisch unzulassig 
erachtet. Dagegen kann vorgebracht wer 
den, dass ein Verzicht auf Primatenfor 
schung nicht die Legitimitat der Erkennt 
nisgewinnung generell verneint. Es geht 
lediglich darum, bestimmte Forschungs 
wege in Frage zu stellen. Andere Wege 
sind zu prufen, die zu diesem spezifi- 

schen Wissen fi.ihren konnten, Mogli 
cherweise ist aber ganz auf diese speziel 
le Erkenntnis zu verzichten, wenn sie nur 
auf einem ethisch unzulassigen Weg er 
langt werden kann. 

2.3 In den Kommissionen 
vertretene Grundsatzpositionen 
In einem ersten Schritt bezogen die Mit 
glieder der beiden Kommissionen Positi 
on zur Frage, wer moralisch zahlt, d.h. 
wer um seiner Selbst willen zu beruck 
sichtigen ist. Gehort zum Kreis der mo 
ralisch zu Beriicksichtigenden nur die 
Gattung Mensch? Wird der Kreis ausge 
weitet auf Menschenaffen oder auch auf 
alle Primaten? In einem zweiten Schritt 
wurde Stellung genommen zur Frage, 
wie viel diese moralische Beriicksichti 
gung zahlt, Zahlen in relevanter Hinsicht 
vergleichbare Interessen bei alien gleich 
vie] (egalitare Variante) oder zahlen sie 
beim Menschen mehr als bei grossen 
Menschenaffen oder anderen Primaten 
(hierarchische Variante)? 
Alie Mitglieder schliessen einstimmig 

neben dem Menschen sowohl die gros 
sen Menschenaffen als auch die anderen 
Primaten in die moralische Berucksichti 
gung mit ein. Die grosse Mehrheit geht 
dabei von einem hierarchischen Ver 
standnis aus. Die Minderheit vertritt ein 
egalitares Verstandnis, d.h. for sie zahlen 
vergleichbare Interessen bei Menschen, 
Menschenaffen und Primaten gleich vie!. 
Wird von einem hierarchischen Ver 

standnis ausgegangen, wertet die Mehr 
heit vergleichbare Interessen von Men 
schen grundsatzlich hoher als jene von 
Menschenaffen, jene von Menschenaffen 
hoher als jene von anderen Primaten. Ei 
ne erste Minderheit wertet vergleichba 
re Interessen von Menschen und grossen 

2 In gewissen Situationen kbnnen Lebewesen eine vergleichbare Belastung als schlimmer empfinden 
als Lebewesen mit geringerer Kognition, zum Beispiel wenn die Unbeeinflussbarkeit und Aus 
weglosigkeit einer Situation klar erkannt und deshalb intensiv empfunden wird. In anderen Situationen 
vermag jedoch gerade dieses Reflexionsvermbgen die Belastung auch zu verringern, zum Beispiel 
im Wissen darum, dass ein Schmerz vorObergehend isl, die schmerzhafte Handlung unterbrochen 
werden kann oder zu einer langfristigen Verbesserung des aktuellen Zustandes !Ohrt. 
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Menschenaffen gleich, wahrend jene von 
Primaten weniger hoch gewichtet wer 
den. Eine zweite Minderheit spricht ver 
gleichbaren Interessen von Menschen ein 
hoheres Gewicht zu als jenen von Men 
schenaffen und anderen Primaten; ver 
gleichbare Interessen von Menschenaf 
fen und anderen Primaten werden jedoch 
gleich gewichtet. 

2.4 Schlussfolgerungen 
Die klare Mehrheit der Mitglieder beider 
Kommissionen erachtet aufgrund ihrer 
vertretenen Grundsatzpositionen eine Gi.i 
terabwagung for Versuche nut grossen 
Menschenaffen als ethisch nicht zulassig. 
Daraus folgt ein absolutes Verbot von Ver 
suchen nut grossen Menschenaffen. Die 
Minderheit schliesst eine Guterabwa 
gung bei grossen Menschenaffen nicht 
aus. Ob ein konkreter Versuch zulassig ist, 
soil auch bei grossen Menschenaffen von 
einer Guterabwagung abhangig bleiben. 
Bei allen anderen Primaten erachtet 

hingegen die Mehrheit eine Guterabwa 
gung als zulassig. Die Minderheit ver 
tritt die Auffassung, dass aufgrund ihrer 
kognitiven Fahigkeiten auch bei alien an 
deren Primaten Versuche einer Gi.iterab 
wagung nicht zuganglich und demnach 
nicht verhandelbar sind. 

3 Guterabwagung fur 
Primatenversuche im Bereich der 
Depressionsforschung 

3. 1 Vorbemerkung 
Nach heute geltendem Tierschutzgesetz 
ist jeder Tierversuch verhandelbar, wobei 
eine gesetzlich verlangte Guterabwagung 
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im Einzelfall i.iber die Zulassigkeit eines 
Versuchs entscheidet. Aus ethischer Sicht 
verneint jedoch die Mehrheit der Mitglie 
der der beiden Kommissionen die Zulas 
sigkeit von Versuchen an grossen Men 
schenaffen. Nur Versuche an anderen 
Primaten - zu denen auch die zur Diskus 
sion stehenden Marmosetten gehoren - 
werden von der Mehrheit als einer Gi.iter 
abwagung zuganglich erachtet. 

3.2 Kriterien fur eine 
Giiterabwagung 
In einer Gtiterabwagung sind die 
menschlichen Interessen an der Prima 
tenforschung gegen die Belastung der 
Tiere bzw. ihrem Interesse an Bela 
stungsfreiheit abzuwagen. Je schwerer 
die Belastung for die Tiere wiegt, desto 
hoher sind die Anforderungen an die 
Rechtfertigungsgrunde, die die Beein 
trachtigung der Tiere aufwiegen sollen. 
Es ist dabei zu berucksichtigen, dass wir 
eine Belastung auf Seiten des Menschen 
(z.B. einen Verzicht aufVorteile) in Kauf 
nehmen konnen, wahrend den Tieren ei 
ne Belastung vom Menschen zugefi.igt 
wird - und also for die Tiere nicht ver 
meidbar ist. Insofern ist die Guterabwa 
gung von vomherein verzerrt. 

3.2. 1 Belastung fur die Tiere 
Eingriffe und Auswirkungen 
Die Belastung der Marmosetten-Jung 
tiere im Gesuch, das die allgemeine Dis 
kussion um Primatenversuche im Be 
reich der Depressionsforschung ausloste, 
besteht zum einen darin, dass sie in einer 

Lebensphase der absoluten Abhangigkeit 
zwischen dem 2. und 28. Lebenstag wie 
derholt von den Eltern getrennt und sozi 
al isoliert, d.h. depriviert werden. Zurn 
andern dauern diese Deprivationsphasen 
unterschiedlich lang, zwischen 30 und 
120 Minuten. Weder Zeitpunkt noch 
Dauer der Deprivation sind fi.ir die Mar 
mosetten vorhersehbar. Es lasst sich be 
obachten, dass die Jungtiere bei jedem 
Eingriff in einen Zustand extremen Stres 
ses versetzt werden. 
Das Gehirn kann sich innerhalb einer 

gewissen Bandbreite einer erwarteten 
Umwelt art- und alterspezifisch anpassen 
und entwickeln. In den Experimenten mit 
den Marmosetten wird die Anpassungs 
fahigkeit des Gehirns der Jungtiere durch 
das Vorenthalten der elterlichen Fi.irsorge 
jedoch i.iberfordert. Die Gehirnfunktio 
nen eines deprivierten Jungtiers veran 
dern sich langfristig. Es schi.ittet z.B. be 
reits irn Ruhezustand rnehr vorn 
Stresshormon Cortisol aus, als jenes von 
Kontrolltieren. Der Ausgangspunkt der 
Homeostasis hat sich permanent veran 
dert. Dieses Grundi.ibel ist nicht mehr zu 
beheben; es herbeizufi.ihren ist vielmehr 
gerade das Ziel des Versuchs. Die Uber 
forderung der Anpassungsfahigkeit des 
Gehirns bildet die Voraussetzung dafiir, 
die damit verbundenen kurz und langfri 
stigen Auswirkungen bei den Jungtieren 
zu untersuchen. 
Die Deprivation wirkt sich lebenslang 

lich in gravierender Weise auf das Ver 
halten, die Lern- und Reaktionsfahigkeit 
der Tiere aus. Die veranderte Reaktions- 

Deprivation und Privation 
Bei einer Deprivation wachst das Jungtier mit den biologischen Eltern auf, wird 
aber zu bestimmten - und fi.ir das Jungtier nicht vorhersehbaren - Zeitpunkten von 
ihnen getrennt. Der Entzug der elterlichen Ftirsorge fi.ihrt bei den Jungtieren zu ei 
ner akuten Stressreaktion, die jedoch nach einer gewissen Zeit jeweils nachlasst 
und wieder auf das Niveau der Kontrolltiere sinkt. Erst nach mehrmaliger Depriva 
tion verandert sich die Entwicklungskurve der Jungtiere und weicht von da an per 
manent von jener der Kontrolltiere ab. Die Entwicklung verlauft dann vergleichbar 
zu jener, wie sie bei der Privation zu beobachten ist. 
Bei der Privation wird das Jungtier gleich nach seiner Geburt von der biologischen 
Mutter entfernt. Es wachst in einer Umgebung auf, die sein Uberleben garantiert. 
Daneben trifft das Tier aber kaum weitere Stimuli an, die eine biologische Mutter 
normalerweise bieten wtirde. Eine Privation hat dramatische Auswirkungen auf die 
langfristige Entwicklung des Nachwuchses. Die Entwicklungskurve dieser Tiere ist 
zwar vom Verlaufsbild her vergleichbar mit der Entwicklungskurve der Kontroll 
tiere, verlauft aber auf einern anderen Niveau. 
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breite lasst auf eine veranderte Wahrneh 
mung schliessen und schrnalert die Mog 
lichkeiten der Tiere, adaquat auf soziale 
und Umweltreize zu reagieren. Es wer 
den beim Tier Symptome ausgelost, die 
mit jenen von depressiven Menschen 
vergleichbar sind. Unmittelbar lebensbe 
drohliche Auswirkungen des Eingriffs 
und organische Schaden sind bei den 
Tieren hingegen nicht zu beobachten. 

Beurteilung der Belastungen 
Gernass geltender Richtlinie 1.043 des 
Bundesamtes fiir Veterinarwesen werden 
Tierversuche in vier Belastungs-Schwe 
regrade von 0-3 eingeteilt: 
- Der Schweregrad O steht for Eingriffe 
und Handlungen, <lurch die den Tieren 
keine Schrnerzen, Leiden, Schaden 
oder schwere Angst zugefiigt werden 
und die ihr Allgemeinbefinden nicht 
erheblich beeintrachtigen. Beispiele 
aus der tierarztlichen Praxis sind Blut 
entnahme fiir diagnostische Zwecke 
oder subkutane Injektionen eines Arz 
neimittels. 

- Unter den Schweregrad l fallen Ein 
griffe und Handlungen, die eine leich 
te kurzfristige Belastung (Schmerzen 
oder Schaden) bewirken. Dazu 
gehoren zum Beispiel das Injizieren ei 
nes Arzneimittels unter Anwendung 
von Zwangsmassnahmen oder die Ka 
stration mannlicher Tiere in Narkose. 

- Dem Schweregrad 2 werden Eingriffe 
und Handlungen zugeordnet, die eine 
kurzfristig mittelgradige oder mittel 
bis langfristig leichte Belastung 
(Schmerzen, Leiden oder Schaden, 
schwere Angst oder erhebliche Beein 
trachtigung des Allgemeinbefindens) 
bewirken. Beispiele aus der tierarztli 
chen Praxis for diesen Schweregrad 
sind das operative Behandeln eines 
Knochenbruchs am Bein oder die Kast 
ration weiblicher Tiere. Beispiele aus 
der Neurologie, Psychiatrie oder Ver 
haltensbiologie sind verschieden Arten 
von Deprivationen wie Futterentzug, 
Wasserentzug bei Trockenfiitterung 
oder Entzug von Sozialpartnern Uber 
bestimmte Zeitraume oder Stressrno 
delle ohne vorhergehende Gewohnung 
wie z.B. die Tiere einem Dauerlicht 
aussetzen (Reizflut). 

- Zurn Schweregrad 3 werden Eingriffe 
und Handlungen gezahlt, die eine 
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schwere bis sehr schwere oder eine 
mittel- bis langfristig mittelgradige 
Belastung bewirken. Beispiele aus der 
tierarztlichen Praxis sind todlich ver 
laufende Infektions- und Krebskrank 
heiten ohne vorzeitige Euthanasie. Als 
Beispiele aus der Neurologie, Psy 
chiatrie oder Verhaltensbiologie wer 
den dieselben Arten von Deprivatio 
nen genannt wie unter Schweregrad 2, 
jedoch mit langeren Zeitraumen. Als 
Reizflut-Stressmodelle dieses Schwe 
regrades werden Modelle rnit chroni 
schen und haufig wechselnden starken 
Stressoren bezeichnet, dem das Tier in 
fiir es nicht erkennbarem Rhythmus 
ausgesetzt wird. 
Aufgrund dieser heute geltenden Ein 

teilung der Schweregrade ist die Mehrheit 
der kantonalen Tierversuchskommission 
sowie das kantonale Veterinaramt zum 
Schluss gelangt, <lass der vorliegende Ver 
such als Schweregrad 2 einzustufen ist. 
Wahrend die Methode der Privation nach 
dieser Richtlinie als Schweregrad 3 be 
urteilt wird, wird die Deprivation - so 
die Mehrheitsrneinung der kantonalen 
Kornrnission - aufgrund der geringeren 
Auswirkungen auf Eltern und Jungtiere 
als weniger belastend eingestuft. Die 
beiden eidgenossischen Kommissionen 
haben jedoch unabhangig von diesem 
Entscheid den vorliegenden Tierversuch 
als exemplarischen Fall, losgelost von 
geltendem Recht und Praxis und aus 
ethischer Sicht zu beurteilen, um gesti.itzt 
auf diese Uberlegungen Empfehlungen 
for kUnftige Gesetzgebung zu unterbrei 
ten. FUr die ethische Beurteilung spielen 
die folgenden weiteren Uberlegungen 
ebenfalls eine massgebliche Rolle. 

Auf die Methode der Privation wird 
heute generell verzichtet, weil dieser 
Eingriff als zu belastend fiir die Tiere er 
achtet wird. Es konnte zwar argumentiert 
werden, <lass Deprivation eine Verfeine 
rung (Refinement) cler Privation im Sinne 
der 3R (Replacement, Reduction, Refine- 

ment) darstellt. Deprivation konnte sich 
aber auch als noch belastender als Priva 
tion erweisen, da aus dem standigen 
Wechsel von Prasenz und Absenz der El 
terntiere eine grundlegende Verunsiche 
rung entsteht. Im konkreten Gesuch war 
fiir die Wahl der Methode der Privation 
oder der Deprivation aber nicht die Bela 
stung fiir die Tiere massgebend, sondern 
die Relevanz des Tiermodells fiir die 
menschliche Situation der Depression. 
Zwar kennt man auch bei Menschen Fal 
le fruhkindlicher Privation. Als typischer 
fiir das menschliche Verhalten gilt jedoch 
die Vernachlassigung von Kindern, die 
eher mit der Situation der Deprivation 
vergleichbar ist. Beim Versuch mit den 
Marmosetten geht es darum, dieses 
menschliche Verhalten moglichst reali 
stisch zu simulieren. Die Methode der 
Deprivation wird deshalb aus wissen 
schaftlicher Sicht als relevanter erachtet. 
Das Argument, dass Deprivation eine 
Verfeinerung der Privation im tierschutz 
relevanten Sinn darstellt, kann jedoch 
nicht aufrechterhalten werden. 
Weiter fragt sich, ob die Deprivation 

hochgradig von ihren Eltern abhangiger 
Jungtiere zu Forschungszwecken nicht ei 
ne ubermassige Instrumentalisierung und 
damit eine Missachtung der Wurde der 
Kreatur beim Tier4 darstellt. Die Konkreti 
sierung dieser Verfassungsbestimmung ist 
auch in der Revision des Tierschutzgeset 
zes vorgesehen. Die Wiirde der K.reatur 
wird geachtet, wenn eine sorgfaltige GU 
terabwagung die dem Tier zugefiigten Be 
lastungen rechtfertigt. In der gemeinsam 
verfassten und 200 I veroffentlichten Bro 
sch ii re .Wurde des Tieres" bezeichneten 
EKAH und EKTV Eingriffe bei Tieren als 
rechtfertigungsbedurftig, wenn den Tieren 
Leiden, Schmerzen oder Schaden zugefiigt 
und sie in Angst versetzt werden. Auch 
Veranderungen des Erscheinungsbildes 
(und der Fahigkeiten) von Tieren, Ernied 
rigungen und uberrnassige Instrumentali 
sierung stellen solche Eingriffe dar. Unter 

3 Information Tierschutz 1.04 des Bundesamtes fur Veterinarwesen ,,Einteilung von Tierversuchen nach 
Schweregraden vor Versuchsbeginn (Belastungskategorien). Allgemeine l.eitsatze und Beispiele zur 
analogen Klassierung weiterer Versuche", zu linden unter www.bvet.admin.ch, unter den Stichworten 
Tierschutz/Tierversuche. 4 Die Verfassung verpflichtet in Art. 120, der Wi.irde der Kreatur bei Tieren, Pflanzen und anderen 
Organismen Rechnung zu tragen. Nach Auffassung von EKAH und EKTV handelt es sich bei der 
Wi.irde der Kreatur nicht um einen absoluten Schutz. Die Wurde der Kreatur beim Tier wird geachtet, 
wenn die Eingriffe beim Tier im Rahmen einer sorqfaltiqen Guterabwaqunq gerechtfertigt werden 
konnen, Sie wird missachtet, wenn eine Guterabwaqunq ergibt, dass die lnteressen des Tieres jene 
(menschlichen) lnteressen, die ihnen entgegenstehen, i.iberwiegen. 
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dem Aspekt der Instrumentalisierung wird 
auch das lnteresse des einzelnen Tieres an 
einer eigenen Existenz im Sinne einer er 
folgreichen Auseinandersetzung mit der 
Umwelt beurteilt. Als zentral fur eine sol 
che Auseinandersetzung mit der Umwelt 
werden die Aspekte des Selbstautbaus, des 
Selbsterhalts und der Fortpflanzung ge 
nannt. Vor diesem Hintergrund ist zu pru 
fen, ob die Eiuteilung der Schweregrade 
fur Tierversuche insbesondere fur so ge 
nannt nichtinvasi ve Tierversuche ( ohne 
physische Schaden) neu beurteilt werden 
muss. Denn auch wenn im vorliegenden 
Versuch die Marmosetten-Jungtiere kaum 
grossere physische Schaden erleiden, 
scheint ihr Leiden gross. 
Fiir die Beurteilung der Belastung der 

Marmosetten sieht man sich auch mit der 
Frage konfrontiert, ob Primaten ein Selbst 
bewusstsein zuzuschreiben ist. Unter 
Selbstbewusstsein wird die Fahigkeit ver 
standen, im Erleben sich folgender Be 
wusstseinsmomente eine Synthese ( eine 
Art Bild oder Vorstellung) von sich selbst 
zu generieren. Depression beeintrachtigt 
u.a. die - fur Marmosetten ausserordent 
Jich zentrale - soziale Bindungsfahigkeit. 
Soziale Bindungen sind jedoch ohne eine 
Art Selbstbewusstsein schwierig denkbar. 
Selbstbewusstsein steht zudem moglicher 
weise in Zusammenhang mit einer situativ 
spezifischen Wahrnehmung von Leiden. 
Dass eine solche Vorstellung von sich 
selbst bei Primaten existiert, ist umstritten 
und bleibt eine offene Frage. Diese Unge 
wissheit musste jedoch nach Ansicht der 
Kommissionen zu einer vie! grosseren 
Vorsicht im Umgang mit Primaten und zu 
einer Zurtickhaltung bei der Erteilung 
von Bewilligungen fur Primatenversuche 
fi.ihren. Zudem ist zu bedenken, dass Mar 
mosetten in der Depressionsforschung ver 
wendet werden, weil sie als Primaten eine 
grosse Nahe zum Mensch aufweisen, z.B. 
im Hinblick auf die sozialfamiliare Struk 
tur, gewisse Verhaltensmuster und neuro 
physiologische Ahnlichkeiten. Der Ver- 

such bentitzt das Verfahren der Deprivati 
on, um die Marmosetten so zu beeinflus 
sen, dass in ihrem Gehirn Phanomene auf 
treten, die mit depressiven Syrnptomen bei 
Menschen vergleichbar sind. Ziel ist, uber 
neurobiologische Erkenntnisse einen phar 
makologischen Therapieansatz zu ent 
wickeln. Es stellt sich die Frage, ob auf 
epistemischer Ebene solche Forschung 
nicht de facto ein Selbstbewusstsein bei 
den Primaten voraussetzt, ohne dies expli 
zit zu rnachen. Dies wurde jedoch bedeu 
ten, diese Forschung auf naturwissen 
schaftlicher Ebene zu rechtfertigen und 
gleichzeitig ihre ethische Unzulassigkeit 
nicht sichtbar werden zu lassen, 

Schlussfolgerungen 
Aufgrund dieser Uberlegungen komrnen 
die Mitglieder beider Kommissionen 
bei einer Enthaltung einstimmig zum 
Schluss, dass die Deprivation von 
Marmosetten-Jungtieren und die daraus 
resultierenden Fol gen fur die J ungtiere 
ktinftig als Schweregrad 3 eingestuft 
werden sollten. 
Die in 2005 tiberarbeiteten ethischen 

Richtlinien fiir Tierversuche der Akade- 

5 www.samw.ch, www.scnat.ch. 6 Fur den Fall, dass der Qualifizierung als unzumutbaren Versuch nicht gefolgt werden sollte, haben 
sich die Kommissionen auch Gedanken zur Frage nach der Weiterzucht mit diesen Versuchstieren 
gemacht. Die Mitglieder sind sich einig, dass solch irreversibel qeschadiqte Tiere nicht zur 
Weiterzucht verwendet werden sollen - sofern sie uberhaupt noch (auf-)zuchtsfahig waren. Das 
Tierschutzgesetz verlangt in Art. 16 Abs. 5 bei Tieren, die nach einem Eingriff nur unter Leiden 
weiterleben kbnnen, die schmerzlose Tatung, sobald der Versuchszweck dies zulasst, 

7 Es fragt sich, ob an dieser Stelle nicht eher von posttraumatischen Belastungen gesprochen werden 
sollte. 
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rrue fur Medizinische Wissenschaften 
(SAMW) und der Akademie for Natur 
wissenschaften (SNCAT)5 sprechen da 
von, dass bestimmte Versuchsanordnun 
gen fur Tiere voraussichtlich mit derart 
schwerem Leiden verbunden sein kon 
nen, <lass eine Guterabwagung immer zu 
gunsten der Tiere ausfallen wurde, Auf 
solche Versuche sei deshalb zu verzich 
ten, auch wenn damit auf den erhofften 
Erkenntnisgewinn verzichtet werden 
muss. Diese Bestimmung kann man nur 
so verstehen, <lass diese Versuche als un 
zumutbar erachtet werden. Unzumutbar 
keit hiesse, dass eine Guterabwagung 
ausgeschlossen werden muss. 
for die grosse Mehrheit fallt der Mar 

mosetten- Versuch innerhalb des Schwere 
grades 3 zu denen Versuchen, die Tieren 
schwerstes Leid zufiigen und deshalb un 
zumutbar sind. Die Zulassigkeit der Expe 
rimente mit den Marmosetten scheitert 
nach dieser Meinung am Kriterium der 
Zumutbarkeit6. Unabhangig von irgend 
welchen damit verbundenen rnenschli 
chen lnteressen sind sie aus ethischer 
Sicht nicht vertretbar. Auf den Erkenntnis 
gewinn ist deshalb grundsatzlich zu ver 
zichten. Fur die Minderheit bleibt die Fra 
ge der Zulassigkeit auch solch belastender 
Tierversuche eine Frage der verhahnis 
miissigkeit. Ob ein Versuch zulassig ist 
oder nicht, kann nach dieser Minderheits 
meinung wie auch nach dem geltenden 
Recht, das das K.riterium der Unzumut 
barkeit nicht kennt, nur das Resultat einer 
Gtiterabwagung bestimmen. 
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3.2.2 Forschungsziel 
Das konkrete Forschungsprojekt verfolgt 
nach Angaben der Forschergruppe das 
Ziel, Ursachen und Mechanismen der 
Depression besser zu verstehen. In fruhe 
ren Versuchen war beobachtet worden, 
dass der Stress, der bei Marmosetten 
Jungtieren dadurch ausgelost wird, dass 
sie ihren Eltern temporar entzogen wer 
den, bei den Tieren zu bleibenden phy 
siologischen und Verhaltensanderungen 
fi.ihrt. Diese Veranderungen gleichen ge 
wissen Symptomen und physiologischen 
Eigenschaften, die mit der menschlichen 
Depression' in Verbindung gebracht wer 
den. Die Forschungsgruppe begriindet 
das Ziel, ein Marmosetten-Tiermodell zu 
entwickeln, darnit, verschiedene physio 
logische, neurophysiologische und Ver 
haltensparameter, die fur die menschli 
che Depression als relevant erachtet 
werden, erforschen zu konnen, Gelingt 
es, ein solches Primatenmodell zu eta 
blieren, erhofft sich die Forschungsgrup 
pe, daran folgende Probleme untersu 
chen zu konnen: 
- Das Zusammenspiel von Umwelt und 
Genen, das Stress am Anfang des Le 
bens mit anhaltender Depression ver 
bindet; 

- Die Neurobiologie von Depression; 
- Die Neurobiologie der pharmakologi- 

schen Behandlung von Depression; 
- Die ldentifikation eines neuen Rezep 
tor-Targets fur die Behandlung von 
Depression. 

Die Forschergruppe bettet die Begriin 
dung ihres Projektes in einen weiten 
Kontext: Gemass Schatzungen der WHO 
leiden weltweit 340 Mio. Menschen an 
Depression. In Europa sterben heute 
mehr Menschen an Suizid als an Ver 
kehrsunfallen. Auch wenn zu berucksich 
tigen ist, dass es neben einem moglicher 
weise krankheitsbedingten zwanghaften 
Suiziddrang auch Selbstmorde gibt, die 
nicht depressiv bedingt oder deren Ur 
sachen offen sind, ist unbestritten, dass 
Depression eine lebensbedrohliche 
Krankheit darstellt. 
Die Kommissionen erachten das allge 

mei ne Heilungsziel von menschlicher 
Depression - wobei zwischen verschie 
denen Depressionsformen und -ursachen 
zu unterscheiden ist - einstimmig als ge 
wichtig. Sie anerkennen zudern, dass 
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grosse Anstrengungen im Bereich der 
Depressionsforschung unternommen 
werden rnussen, um Heilungsstrategien 
zu entwickeln und zu fordern. 

3.2.3 Mogliche Folgeprobleme 
Es besteht die Befiirchtung, dass in ei 
nem spateren Schritt, d.h. an einem eta 
blierten Marmosetten-Modell, pharma 
kologische Wirkstofftests durchgefiihrt 
werden. Die Uberlegung, dass dadurch 
die Primatenversuche stark anwachsen 
konnten, war denn auch der Ausloser fur 
die Grundsatzdiskussion um die Prima 
tenforschung. Gegen einen Anstieg von 
Primatenversuchen spricht das Argu 
ment, dass Primaten sehr aufwandig zu 
halten sind. Sollte - so die Hoffnung der 
Forschenden - tatsachlich ein Rezeptor 
Target gefunden werden, ist eher zu er 
warten, dass dieses auf gentechnisch ver 
anderte Nagetiere iibertragen wird, um 
Wirkstoffe zu testen. 

3.2.4 Wissenschaftlichkeit des 
Forschungsprojektes 
Depression ist eine multifaktorielle 
Krankheit, bei der eine komplexe Inter 
aktion moglicher Risiko- und Auslose 
faktoren eine Rolle spielt. Als eine der 
Risikofaktoren anerkannt ist die fruh 
kindliche Trennung von den Eltern, die 
zur Anfalligkeit fur Depression, zur wie 
derholten Auslosung sowie zur Chronifi 
zierung dieser Krankheit beitragen kann. 
Die Deprivation von Marmosetten-Jung 
tieren von ihren Eltern und die Beobach 
tung der langfristigen Auswirkungen die 
ser Trennung auf die Jungtiere scheinen 
im Kontext der Depressionsforschung fur 
die menschliche Situation aussagekraftig 
zu sein. 
Das zu beurteilende Forschungsprojekt 

ist zudem Tei! eines europaischen sowie 
eines nationalen Forschungsprojektes. Ei 
ne interdisziplinare Einbettung des Pro 
jektes wird neuerdings angestrebt. Es er 
fiillt weiter die internationalen Standards, 
die durch die 3R (Replace, Reduce, Refi 
ne) definiert werden. Gemessen an den 
diszipliniiren Standards wird die Ver 
suchsanordnung als tauglich erachtet. An 
gesichts der diszipliniibergreifenden For 
schungsfrage und vor dem Hintergrund 
der hohen Belastung for die Tiere beman 
geln die Kommissionen jedoch, dass eine 
intensive interdisziplinare Vernetzung 

fehlt. Eine solche vernetzte Beurteilung 
rnusste deshalb nach Auffassung der 
Kommissionen explizit gesetzlich veran 
kert werden und darauf gestutzt in die Be 
urteilungspraxis einfliessen. 
Aus ethischer Sicht spielt ausserdem ei 

ne zentrale Rolle, ob der gewahlte For 
schungsansatz angesichts der komplexen 
Krankheit adiiquat ist. Dies wird aus fol 
gendem Grund in Zweifel gezogen: Trotz 
der betrachtlichen Menge an Informatio 
nen, iiber die man heute bereits verfugt, 
entzieht sich die Depression weitgehend 
einer messbaren (natur) wissenschaftli 
chen Untersuchung. Depression ist ein 
hochkomplexes Geschehen. Die Ursachen 
der Krankheit sind bis heute zum grossen 
Tei! unbekannt. Depression ist nicht defi 
niert, sondern wird als ein Biindel von 
Symptomen beschrieben. Auch wenn 
Menschen, die an depressiven Storungen 
leiden, vergleichbare Symptome zeigen, 
reagieren sie sehr individuell auf glciche 
oder vergleichbare Lebensereignisse, die 
als auslosende Faktoren fur Depression 
bekannt sind. Seelisches Erleben kann 
nicht allein auf neurophysiologische Pro 
zesse reduziert werden. Auch der kulturel 
le Hintergrund spielt eine gewichtige Rol 
le. Am konkreten Forschungsprojekt wird 
deshalb kritisiert, es sei angesichts der 
Kornplexitat der Krankheit zu reduktioni 
stisch angelegt. 
Dieser Kritik wird entgegengehalten, 

dass das Forschungsprojekt nicht fur 
sich in Anspruch nimrnt, die gesamte 
Komplexitat aller Faktoren, die bei der 
Depression eine Rolle spielen, abzu 
decken. Die bisherigen Forschungsresul 
tate haben gezeigt, dass Depression zwar 
eine multifaktorielle Krankheit ist, die 
nicht nur, aber auch physiologische (neu 
rophysiologische und neurochemische) 
Faktoren umfasst. 
Das zur Debatte stehende Forschungs 

projekt versucht, genau diese Faktoren zu 
erfassen. Es sollen Einzelaspekte unter 
sucht werden, die sich fiir einen pharma 
kologischen Heilungsansatz als relevant 
erweisen konnten, Dieses Argument wird 
dadurch gestutzt, dass sich diese Art der 
Forschung fiir die Pharmazie in der Ver 
gangenheit als recht erfolgreich erwiesen 
hat. Allerdings lasst sich aus diesem gene 
rellen Verweis auf die Vergangenheit keine 
Aussage fur die Erfolgsaussichten des 
konkreten Versuchs ableiten. 
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Auch die klinische Relevanz von Tier 
studien for die Psychiatrie ist zu prufen, 
Wahrend sie Tierversuchen gegeni.iber 
kritisch eingestellte Kreise, zu denen 
teilweise auch Vertreter der Psychiatrie 
gehoren, stark bezweifeln, wird sie von 
anderen Vertretern der Psychiatrie und 
auf Seiten der Forschenden klar bejaht. 
Den Daten, die aus Tierversuchen starn 
men, wird mit Bezug auf die neurophy 
siologischen Faktoren der Depression 
grosse Relevanz eingeraumt, Zwar wird 
eingestanden, <lass der interdisziplinare 
Austausch noch gestarkt werden konnte, 
und es werden deshalb diesbezuglich 
auch Bestrebungen unternommen. 
Die Mitglieder der beiden interdiszi 

plinar besetzten Kommissionen bezwei 
feln jedoch bei vier Enthaltungen ein 
stimmig - gestiitzt auf die eingeholten 
wissenschaftlichen Informationen und 
interne Expertise - die Gewichtigkeit der 
Aussagekraft des Marmosetten-Tierrno 
dells for die Depressionsforschung. 

3.2.5 Erfolgsaussichten des 
Forschungsprojekts 
Da das Forschungsprojekt die Versuchstie 
re sehr schwer belastet, ist for die ethische 
Guterabwagung relevant, welches Gewicht 
den Erfolgschancen des Projektes zufallt. 
Im Bereich der Depressionsforschung ver 
fugt man bereits heute uber eine grosse 
Fiille von Daten. Eine Vielzahl von Hypo 
thesen konnte aufgrund bisheriger For 
schung bereits ausgeschlossen werden. Die 
daraus abgeleitete Hoffnung, nahe am ver 
folgten Ziel zu sein, ist verstandlich, kann 
aber auch vergeblich sein. Die Ursachen 
der Depression sind trotz grosser Da 
tenmengen nach wie vor zu einem guten 
Tei] unbekannt. Es existiert zudem keine 
Definition der Krankheit, sondern nur eine 
Liste von Symptomen. Angesichts <lessen 
lasst sich auch die Auffassung vertreten, 
<lass man von einem baldigen Durchbruch 
weit entfernt ist und jede aktuelle For 
schung weiterhin im Dunkeln tappt. 
Die Erfolgschancen des Forschungs 

projektes sind nicht abschatzbar, Aus 

I 
ethischer Sicht mussten sie aber vorher 
sehbar sein, um die Schwere der Bela 
stungen, die den Primaten auferlegt wer 
den, aufwiegen zu konnen. Ungewissheit 
ist allerdings bis zu einem gewissen Grad 
jeder Forschung eigen. Fiir sich allein ge 
nommen reicht sie als Kriterium nicht 
aus, um die Erheblichkeit eines For 
schungsprojektes zu bewerten. 

3.2.6 Alternative Ansatze in 
der Depressionsforschung 
Tierversuche im Allgemeinen und Prima 
tenversuche im Besonderen werden im 
Bereich der Depressionsforschung vor 
allem damit gerechtfertigt, dass Studien 
am Menschen ausgesprochen langwierig 
und aufwandig oder in vielen Fallen 
ethisch nicht zulassig sind. Angesichts 
der Schwere der Belastungen, denen die 
Versuchsprimaten ausgesetzt werden, 
stellt sich aus ethischer Sicht dennoch 
die Frage nach moglichen altemativen 
Forschungsansatzen. 
Alternativen mi.issten erlauben, identi 

sche oder vergleichbar brauchbare Re 
sultate zu erzielen. Unterschiedliche For 
schungsansatze objektiv zu vergleichen, 
erweist sich allerdings als schwierig. 
Spezialisierte Forschende verftigen in 

8 Das Verfahren des functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), deutsch auch 
Magnetresonanztomografie genannt, erlaubt mittels magnetischer Felder jene Teile des Hirns zu 
bestimmen und darzustellen, die bei spezifischen physischen Stimulationen oder Aktivitaten 
reagieren. Dazu wird ein MRI-Scanner verwendet, der die erhbhte Blutzufuhr in die aktivierten 
Hirnregionen aufzeigt. 

9 Die nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy nutzt die lnteraktion elektromagnetischer 
Strahlen mil Materie, um deren physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften zu 
untersuchen. 
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der Regel in einem bestimmten For 
schungsbereich Uber eine besondere Ex 
pertise. Das kann dazu fiihren, dass sie 
den Arbeiten in ihrem eigenen Bereich 
voreingenommen gegeni.iber stehen. In 
terdisziplinare Begutachtung von For 
schungsprojekten und ein Vergleich rnit 
anderen Forschungsansatzen ist deshalb 
von grosser Bedeutung. 
Als Alternative sind angesichts der 

Kornplexitat der menschlichen Depressi 
on und der grossen interindividuellen 
Unterschiede der Patientinnen und Pati 
enten hinsichtlich Symptomatik, Verlauf, 
Kornorbiditat, Ansprechen auf Therapien 
und Nebenwirkungen auf pharrnakologi 
sche Substanzen insbesondere Studien 
direkt am Menschen zu prufen. Neben 
wenig invasiven Blut- und Urinuntersu 
chungen sind neuropsychologische Stu 
dien in Kombination rnit bildgebenden 
Verfahren wie z.B. functional Magnetic 
Resonance Imaging (fMRI)8 und Nucle 
ar Magnetic Resonance (NMR) Spec 
troscopy' von Bedeutung. Humanstudien 
erhalten zudem auch den sprachlichen 
Zugang zur Erforschung der Depression, 
der bei Tiermodellen verloren geht. 
Sollten allerdings alternative For 

schungsansatze fehlen, die die Depressi 
onsforschung vergleichbar weiterfiihren, . 
kann dies bedeuten, <lass im Falle einer 
unverhaltnismassigen Belastung der Ver 
suchstiere auf eine Erkenntnis zu ver 
zichten ist - auch wenn diese Erkenntnis 
nur auf diesem einzigen Weg zu erzielen 
sein sollte. 
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3.3 Guterabwagung 

3.3. 1 Vorausset:zungen der 
Guterabwagung 
Die Guterabwagung zwischen der Bela 
stung der Tiere bzw. deren Interesse an 
Belastungsfreiheit und den menschlichen 
Interessen am Versuch wurde durchge 
fuhrt unter der Voraussetzung, dass Pri 
matenversuche einer Guterabwagung zu 
ganglich sind. Von dieser Voraussetzung 
geht die Mehrheit der Mitglieder beider 
Kommissionen aus (siehe Ziff. 2.4). Die 
Minderheit schliesst die Verhandelbar 
keit von Versuchen mit Primaten auf 
grund deren kognitiven und emotionalen 
Fahigkeiten hingegen generell aus. 
Der Prozess einer Guterabwagung 

kann bereits nach der Evaluation der Be 
lastung fi.ir die Tiere zu Ende sein, dann 
wenn die Zulassigkeit der Marrnosetten 
Versuche bereits am Kriterium der Unzu 
mutbarkeit der Belastungen scheitert. 
Die Mehrheit stuft die Belastung, die die 
Deprivation den Marrnosetten-J ungtieren 
aufburdet, als unzumutbar ein (siehe Ziff. 
3.2.1). Die Minderheit Jehnt ein solches 
Unzumutbarkeits-Kriterium bei Primaten 
ab. Die Schwere der Belastungen wird 
nach dieser Auffassung immer im Ver 
haltnis zum angestrebten Gut bewertet. 
Erst das Resultat einer Guterabwagung 
kann gemass dieser Auffassung da.rtiber 
Auskunft geben, ob eine Belastung ver 
haltnisrnassig und ein Versuch damit 
zulassig ist. Im Folgenden wurde eine 
Giiterabwagung gemass dieser Minder 
heitsposition durchgeftihrt. 

3.3.2 Resultat der 
Guterabwagung gemass 
Minderheitsposition 
- Die Mehrheit vertritt die Ansicht, dass 
die Arbeit rnit dem Marrnosetten-Mo 
dell und seinen Anwendungen beitragt, 
ein gewichtiges Gut, namlich weitere 
Erkenntnisse tiber die Depression, zu 
gewinnen. Die Minderheit sieht sich 
nicht in der Lage, hierzu eine Ein 
schatzung abzugeben. 4 Mitglieder 
enthalten sich zu dieser Frage der 
Stimme. 

- Die Erfolgsaussichten, dass ein solches 
Tiermodell entwickelt werden kann, 
werden von der Mehrheit als eher 
klein, von einer ersten Minderheit als 
mittelgross eingeschatzt, Eine zweite 
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Minderheit sieht sich ausserstande, 
dies einzuschatzen. 

- Die Mehrheit sieht sich nicht in der La 
ge einzuschatzen, ob es zum Marmoset 
ten-Modell gleichwertige oder ver 
gleichbare Forschungsaltemativen gibt. 
Die Minderheit ist der Meinung, dass 
es solche Forschungsalternativen gibt. 

- Die Belastung der Tiere wird bei einer 
Enthaltung einstimmig als hoch be 
wertet. 

- Ebenfalls einstimmig wird die Auffas 
sung vertreten, dass das verfolgte Gut 
im Verhaltnis zu dieser hohen Bela 
stung nicht ausreicht, den Marmoset 
ten-Versuch zu rechtfertigen. 

Die Mitglieder beider Kommissionen 
kommen deshalb einstimmig zum 
Schluss, dass die Belastung der Primaten 
im zur Diskussion stehenden Experiment 
(Schaffung und Arbeit mit einem Mar 
mosetten-Modell mittels Deprivation) 
unverhaltnismassig ist und auf diesen 
Forschungsweg deshalb verzichtet wer 
den sollte. 

3.3.3 Anforderungen an die 
institutionelle Ausgestaltung der 
Guterabwagung 
Wenn eine Frage nur interdisziplinar sinn 
voll beantwortet werden kann, dann 
ist nicht nur ein monodisziplinarer For 
schungsansatz, sondern auch eine 
monodisziplinare Beurteilung eines For 
schungsgesuchs wissenschaftlich betrach 
tet ungentigend. Damit die Wissenschaft 
lichkeit des Beurteilungsergebnisses 
gewahrleistet wird, ist for die notwendige 
disziplinare Vielfalt bei der Beurteilung 
von Gesuchen zu sorgen. Daraus folgt, 
dass die zustandigen Bewilligungsorgane 
mit den notwendigen Fachkenntnissen 
ausgeri.istet sein miissen. 

4 Empfehlungen 
Aus ihren Uberlegungen leiten die bei 
den Komrnissionen einstimmig die fol 
genden Empfehlungen ab: 

Fur die Geset:zgebung: 
1. Versuche an grossen Menschenaffen 
sollen explizit verboten werden, auch 
wenn heute in der Schweiz keine solchen 
Versuche durchgefiihrt werden. Versuche 
des Schweregrades O sollen von diesern 
Verbot ausgenomrnen werden. 

2. Eine Pri.ifung der Zulassigkeit von Pri 
matenversuchen erfordert zwingend eine 
interdisziplinare Begutachtung. Die For 
derung nach einer solchen interdiszi 
plinaren Begutachtung der Wissenschaft 
lichkeit dieser Versuche und deren 
Forschungszielen soll deshalb ins Gesetz 
aufgenornmen werden. 
3. Es soil untersucht werden, ob die zu 
standigen kantonalen Prufungs- und Be 
willigungsorgane uber die notwendige 
Vielfalt von Fachwissen verftigen und ob 
institutionelle Anpassungen notwendig 
sind. Angesichts der wenigen Gesuche in 
diesem Bereich ware alternativ zu prii 
fen, ob for Primatenexperirnente generell 
die Eidgenossische Kommission fur 
Tierversuche (EKTV) mit deren Begut 
achtung beauftragt werden soil. In die 
sern Fall ware zu prufen, wie die inter 
disziplinare und insbesondere auch 
ethische Expertise innerhalb der EKTV 
gewahrleistet werden kann. 

Fur die Bewilligungspraxis: 
4. Primaten kommt aufgrund ihrer Nahe 
zum Menschen und ihrer kognitiven 
Fahigkeiten eine Sonderstellung zu. Aus 
ethischen Gri.inden sollen Bewilligungs 
behorden Versuche mit Primaten deshalb 
im Rahmen ihres aktuellen Beurteilungs 
spielraums nur mit grosster Zuruckhal 
tung bewilligen. 
5. Deprivation darf nicht als Verfeine 
rung (Refinement) von Privation irn tier 
schutzrelevanten Sinne verstanden wer 
den. 

Fur die Forschungspolitik: 
6. Die Entwicklung von Forschungsalter 
nativen im Bereich der Depressionsfor 
schung soll gefordert werden. 

Fur forschungsfinan:zierende 
Stellen: 
7. Depressionsforschung soil die multi 
faktoriellen Aspekte der Depression 
beri.icksichtigen und nicht monofaktoriell 
betrieben werden. Alie forschungsfinan 
zierenden lnstitutionen sollen deshalb 
von Gesuchstellern explizit gut vernetzte 
Forschungsprojekte verlangen. 
8. Forschungsfinanzierende Institutionen 
sollen keine Primatenversuche bewilli 
gen ohne ethische Begutachtung. 
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