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Absichten und Ziele yon ALTEX sind im
Impressum erlautert. Bitte denken Sie dar-
an, daB Fachartikel auch fur nicht im be-
treffenden Spczialfach ausgebildete Per-
son en verstandlich sein sollen. Tierschutz-
relevanz oder Bezug zum 3R-Prinzip rniis-
sen aus dem Artikel klar hervorgehen.

Manuskripte sollen auf 3,5" -Disketten
(Word flirMac 5.1, Winword 6.017.0 oder
ASCII) mit zwei Ausdrucken an die Re-
daktion in ZUrich oder Konstanz gesandt
werden (FFVFF/ALTEX, Hegarstr. 9,
Postfach 1766, CH-S032 ZUrich oder Re-
daktion ALTEX, Postfach 100125, D-
78401 Konstanz), Nach Absprache ist
auch die Ubermittlung der Dateien tiber
Internet (altex@bluewin.ch) rnoglich.

Bitte alle Texte ohne Formatvorlagen
oder Formatierungsbefehle abspeichern.

Gliederung yon Hauptartikeln:

Titel, wenn irgend moglich nicht
Hinger als 12 Worter
Autorinnen/Autoren (Vornamen bitte
ausschreiben)
Zusammenfassung (maximal 150
Worter) und Summary (mit engli-
schem Titel)
3"tis 5 englische Keywords
Einleitung und Fragestellung
Material und Methoden (bitte Tiere
nicht unter Material aufzahlen,
Herstellerangaben und Bezugsquellen
vollstandig angeben)
Ergebnisse
Diskussion
Literatur (s. Beispiele)
Hinweise auf Fordermittel/Danksagungen
Korrespondenzadresse

Geisteswissenschaftliche Beitrage und
Kurzmitteilungen konnen yon dieser
Gliederung abweichen, MaBeinheiten bit-
te gemaf dem Internationalen Einheiten-
system (SI) verwenden. Zahlenangaben
im Dezimalsystem schreiben (Beispiel:
1.000,25) und Gleichungen im Manu-
skript in einer eigenen Zeile auffiihren.
Handelsnamen'" und eingetragene Wa-
renzeichen" kennzeichnen. Abkiirzungen
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bei der ersten Verwendung erklaren, Bei
der Verwendung yon mehreren Abktirzun-
gen soli ein Abkurzungsverzeichnis an-
gelegt werden (als Endnote).

Literaturangaben:

Literaturangaben sollen im Text mit den
Namen der Autorlinn/en und dem
Veroffentlichungsjahr gekennzeichnet
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ben. Veroffentlichungen derselben Autor/
inn/en in einem Jahr sollen durch a, b, c
unterschieden werden,

Literaturverzeichnis:

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

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

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

Oetliker, M. (1993). Summation und Te-
tanus am Menschen, In H. Schoffl, H.
Spielmann, F. Gruber, B. Koidl und Ch,
Reinhardt (Hrsg.), Alternativen zu
Tierversuchen inAusbildung, Qualitiits-
kontrolle und Herz-Kreislaufforschung
(42-4S). Wien, New York: Springer- Ver-
lag.

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

(1996). Alternativen zu Tierexperimen-
ten - Wissenschaftliche Herausforde-
rung und Perspektiven, Heidelberg,
Berlin, Oxford: Spektrum Akademi-
scher Verlag.
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men der Erstautorin / des Erstautors so-
wie der Tabellen-/ Abbildungsnummer
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einer Uberschrift, Abbildungen mit einer
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Abbildungen verwiesen werden (s. Tab.
1, s. Abb.l). Die Plazierung kann in
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mit Tabulatoren, nicht mit der Leertaste
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Abbildungen werden zusatzlich zur Da-
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weiB- Vorlagen erbeten. Die Beschriftun-
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gen der Dateiformate yon Abbildungen
bitten wir urn Rucksprache mit der Redak-
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und Tabellengrolie.

Sonderzeichen:

SoUten Sie ein Sonderzeiehen mit der Ta-
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und eine Liste aller Sonderzeichen hinzu,
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Wahl der Gutachter:

FUr Hauptartikel (also nicht fur Kurzmit-
teilungen) werden yon der Redaktion zwei
Fachgutachten eingeholt. Widersprechen
sich die Gutachten, entscheidet ein drit-
tes Gutachten. Zusatzlich zu den Fachgut-
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Riickfragen:
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j\I\EG).\~r-Nachrichten
9. Osterreichischer internationaler Kongress fiber Ersatz- und Erganzungsmethoden zu Tierversuchen in der
biomedizinischen Forschung

6. Jahrestagung der MEGAT - Mitteleuropaische
Gesellschaft fur Alternativmethoden zu Tierversuchen
24.-26. September 2000, Untversttat A-Linz, Osterreich

Sonntag, 24.9.2000:

~ 12.30 Begriissung: Horst Spielmann

~ 12.50 Freie Vortrage
(Vorsitz: Horst Spielmann)
Augustinus Bader: Ziichten kiinstli-
cher Organe fur die Transplantation am
Menschen
Uwe Marx: Stand des Verbots der Ge-
winnung monoklonaler Antikorper tiber
dieAscitesmaus in Europa und den USA
Thomas Singer: Moglichkeiten der
Nutzung yon molekularbiologischen
und Zellkulturmethoden bei der Arznei-
mittelentwicklung
Andreas Scheel: Moderne Arznei-
mittelentwicklung mit molekular- und
zellbiologischen Methoden
Irmela Ruhdel: Aktuelle Entwicklun-
gen zum europaischen Tierversuchs-
verbot fur Kosmetika
Klaus CuBler: 100 Jahre Rotlauf-Pro-
phylaxe, Bedeutung und Reduzierung
der Tierversuche

~ 15.00 Pause

~ 15.30 Besichtigung der Poster
(Autoren sind anwesend)

~ 16.30 Ende aller Versuche mit
Primaten (Vorsitz: Franz P. Gruber)
Ursula Sauer: Uber die Notwendigkeit,
aufVersuche an Primaten zu verzichten
Jorg Eichberg und Jan Gonder:
Retirement of Non Human Research
Primates
Wolfgang Scharmann: The Great Ape
Project - Menschenrechte flir die Gros-
sen Menschenaffen

~ 20.00 Empfang
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Montag, 25.9.2000:

~ 8.30 Biologika I
(Vorsitz: Klaus Cufsler)
Karlheinz Buchheit: Forderung von
Ersatzmethoden durch das Biological
Standardisation Programme
N.N., Jiilich: BMBF Forderschwer-
punkt Ersatzmethoden zum Tierver-
such. Ausgewahlte Projektergebnisse
zu biologischen Arzneimitteln
Erika Borrmann et al.: Entwicklung
von in vitro Methoden zur Wirksam-
keitspriifung von Clostridien-Impfstof-
fen
Johann Damoser: Zum Stand der Al-
ternativmethoden in der Tollwutdiagno-
stik und bei der Chargenpriifung von
Tollwutimpfstoffen
Gerhard Beck: Entwicklung eines
SRD-Tests zur Wirksamkeits- Priifung
von Tollwutimpfstoffen
Joachim Hartinger: Klinische End-
punkte bei der TolIwutimpfstoffpriifung

~ 10.30 Pause

~ 11.00 Biologika II
(Vorsitz: Susanne Schober-Bendixen)
Stefan Fennrich und Mathias
Fischer: Neue Ergebnisse und Einsatz-
bereiche des Vollblutpyrogentests zum
Ersatz des Kaninchenversuchs
Karlheinz Diehl: Ablosung des Pyro-
gentests als Chargenkontrollprufung
bei den Biologika Aprotinin und Uro
kinase
Sylvia KOlbl: Priifung von Impfstof-
fen gegen virale Erreger mit in vitro
Methoden
Otfried Kistner: Entwicklung eines
neuen, aus permanenten Zellen gewon-
nenen Grippe-Impfstoffes

Wolfgang Mundt: Einsparung von
Versuchstieren bei der Herstellung von
Arbeitsvirus fiir den neuen FSME
Impfstoff

~ 12.30 Mittagspause

~ 13.30 Besichtigung der Poster
(Autoren sind anwesend)

~ 14.15 Recht und Ethik
(Vorsitz: Franz P. Gruber)
Guntolf Herzberg: Gesprach zwi-
schen der Labormaus X3Y3 und der
Schildkrote Theodora uber Gott, Frei-
heit und die Unsterblichkeit der See1e
Roman Kolar: Die Abwagung der
ethischen Vertretbarkeit von Tierversu-
chen: Theorie und Praxis
Antoine Goetschel: Ein neuer Kom-
menta.rzum deutschen Tierschutzgesetz
Wolf Friihauf: Das novellierte oster-
reichische Tierversuchsgesetz aus Sicht
der zustandigen Behorden
Friedrich Harrer: Ist das neue oster-
reichische Tierversuchsgesetz EU-kon-
form?
Hans Scheefers: Monoklonale contra
polyklonale Antikorper, ein Pro-zessbe-
richt

~ 16.30 Pause

~ 17.00 Diskussion ausgewahlter Poster
(Vorsitz: Walter Pfaller und Thomas
Hartung)

~ IS.00 MEGAT-Hauptversammlung

~ 20.00 Empfang in den Reprasentations-
raumen der Universitat Linz, Verlei-
hung des ALTEX-Preises, Verleihung
der Posterpreise
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Dienstag, 26.9.2000:

•. 8.30 Zcll- und Organkulturen
(Vorsitz: Thomas Hartung)
Walter Pfaller et al.: Kokultur von re-
nalen Endo- und Epithelzellen - ein ein-
faches Organkulturrnodell
Susanne Kaul und Andreas
Hoffmann: Mediator-Freisetzung aus
einer basophilen Leukamie-Zelllinie
der Ratte als Alternative zur passiven
cutanen Anaphylaxie- Testung (PCA)
an Labortieren
Jorg Breder: In vitro Methoden unter
Verwendung von Nervenzellen und
-gewebe in der Schlaganfallforschung
Claus Michael Lehr: In vitro Model-
le von Darm- und Lungen-Gewebekul-
turen in der pharmazeutischen For -
schung
Christiane Gindorf et al.: Marker-
transport iiber biologische Barrieren in
vitro: Vergleich von Zellkulturmodel-
len flir die gastrointestinale Barriere,
die Blut-Him Schranke und das Lun-
genepithel

~ 10.15 Pause

•. 10.45 Standardisierung von Zellkultu-
ren (Vorsitz: Walter Pfaller)
Gerhard Gstraunthaler et al.: Good
Cell Culture Practice (GCCP) - eine
Initiative zur Standardisierung und
Qualiratssicherung von in vitro Arbeiten
Thomas Hartung: Arbeit, Zielsetzung
und bisherige Ergebnisse der ECVAM
Taskforce on GCCP
Gabriele Schmuck: Die Bedeutung
standardisierter Zellkulturverfahren fur
die Routine- Toxikologie der Pharma-
Industrie
Claudia BardouiIle: Training und Un-
terweisung von Zellkultur-Personal
Eleonore Haltner: In vitro Perrneabi-
litatsuntersuchungen als Ersatz fur Hu-
rnanstudien -Welche Voraussetzungen
mussen erfullt sein?

~ 12.30 Mittagspause

~ 13.30 Diskussion ausgewahlter Poster
(Vorsitz: Beat Schmid und Peter Maier)

~ 15.00 Toxikologie
(Vorsitz: Horst Spielmann)
Manfred Liebsch: Die Bedeutung des
3T3 NRU in vitro Phytotoxizitatstests
bei der sicherheitstoxikologischen Be-
wertung
Lutz Muller: In vitro Methoden zur
Prlifung von Arzneimitteln auf phototo-
xische/photokanzerogene Eigenschaften
Gabriele Scholz: Ergebnisse der Vali-
dierung von drei in vitro Embryotoxi-
zitatstests im Rahmen cines ECVAM-
Projektes
Marina Klemm: Etablierung eines in
vitro Tests mit Hilfe von mannlichen
und weiblichen prirnordialen Keirnzell-
Linien der Maus zur Vorhersage ferti-
litatshemmender Eigenschaften
Alfonso Lampen: Die Vorhersage ern-
bryotoxischer Eigenschaften von val-
proinsauren Derivaten mit Hilfe rnole-
kularbiologischer in vitro Testmethoden

~ 16.50 Schlussworte (Harald Schoffl)

~ 17.00 Ende der Tagung

1. 1 ~ h {1' "'

Nachrichten

Kartierung von FSME-Risikogebieten ohne
Tierversuche rnoqlich
Die Fruhsommer-Meningoenzephalitis
(FSME) ist die wichtigste viral bedingte
und durch Zecken libertragene ZNS-Er-
krankung in Europa, Russland und Fern-
ost. Es gibt keinen Ansatz zur Therapie
einer klinischen FSME . Die Prophyla-
xe mittels eines effektiv wirkenden Irnpf-
stoffes ist gegenwartig und auch in na-
her Zukunft die einzige Moglichkeit, Be-
wohner oder Besucher von Risikogebie-
ten vor einer FSME zu schutzen. Urn
eine naturwissenschaftlich begrlindete
Irnpfernpfehlung fur solche Risikogebie-
te geben zu konnen, muss man diese ken-
nen und naher charakterisieren. Dies er-
folgte bisher durch Errnittlung des Ex-
positionsortes bei klinischen Fallen und
Eintrag in Landkarten. Durch den zuneh-
mend hoheren Durchimpfungsgrad in
der Bevolkerung bedingt, werden die Er-
gebnisse dieser epidemiologischen Tech-
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nik imrner weniger valide, obwohl die
Virusaktivitat in den Naturherden unver-
andert hoch ist. Deshalb mussten neue
epidemiologische Modelle entwickelt
werden.
Eine Moglichkeit, das FSME-Risiko

besser einzuschatzen, ist der Virusnach-
weis in den Zecken der angeschuldigten
Gebiete. Dies erfolgte bisher durch Vi-
rusanzuchtversuche aus Zeckenextrakten
in Zellkulturen und durch intrazerebrale
Verimpfung dieser Extrakte in Babymau-
se. Diese beiden Methoden sind ausser-
ordentlich zeit- und kostenaufwendig
und konnen trotzdern nur wenige An-
haltspunkte fur eine Risikobewertung
liefern. Eine urnfassende Kartierung von
Risikogebieten auf dieser Basis ist iiber-
haupt nicht moglich. Urn einen einzigen
Zeckenextrakt zu analysieren, ist folgen-
der Tierversuchsansatz notwendig: Ein

bis zwei Wiirfe Mause (3-4 Tage alt,
rneist je 6-8 Babymause) werden intra-
zerebral mit dem Zeckenextrakt inoku-
liert, nach 5-7 Tagen werden entweder
kranke Tiere oder, wenn keine klinischen
Zeichen auftreten, einige Tiere des Wur-
fes getotet und Himextrakte hergestellt.
Diese werden erneut in 1-2Wtirfen Mau-
se inokuliert und 5-7 Tage beobachtet.
Treten keine kJinischen Zeichen auf, er-
folgen noch 1-2 solcher Viruspassagen
in Babymausen. Fur derartige Virusana-
lysen sind frtiher zehntausende von Mau-
sen eingesetzt worden.
Urn diese aufwendigen Untersuchun-

gen uberflussig zu machen und ausser-
dem cine viel hohere Datendichte zu er-
moglichen, wurde ein biostatistisches
und rnolekularbiologisches Modell zur
Charakterisierung von Naturherden del'
FSME entwickelt. Die Zeckenextrakte

ALTEX 17,2/00
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Zeichen auftreten, einige Tiere des Wur-
fes getotet und Himextrakte hergestellt.
Diese werden erneut in 1-2Wtirfen Mau-
se inokuliert und 5-7 Tage beobachtet.
Treten keine kJinischen Zeichen auf, er-
folgen noch 1-2 solcher Viruspassagen
in Babymausen. Fur derartige Virusana-
lysen sind frtiher zehntausende von Mau-
sen eingesetzt worden.
Urn diese aufwendigen Untersuchun-

gen uberflussig zu machen und ausser-
dem cine viel hohere Datendichte zu er-
moglichen, wurde ein biostatistisches
und rnolekularbiologisches Modell zur
Charakterisierung von Naturherden del'
FSME entwickelt. Die Zeckenextrakte
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Dienstag, 26.9.2000:

•. 8.30 Zcll- und Organkulturen
(Vorsitz: Thomas Hartung)
Walter Pfaller et al.: Kokultur von re-
nalen Endo- und Epithelzellen - ein ein-
faches Organkulturrnodell
Susanne Kaul und Andreas
Hoffmann: Mediator-Freisetzung aus
einer basophilen Leukamie-Zelllinie
der Ratte als Alternative zur passiven
cutanen Anaphylaxie- Testung (PCA)
an Labortieren
Jorg Breder: In vitro Methoden unter
Verwendung von Nervenzellen und
-gewebe in der Schlaganfallforschung
Claus Michael Lehr: In vitro Model-
le von Darm- und Lungen-Gewebekul-
turen in der pharmazeutischen For -
schung
Christiane Gindorf et al.: Marker-
transport iiber biologische Barrieren in
vitro: Vergleich von Zellkulturmodel-
len flir die gastrointestinale Barriere,
die Blut-Him Schranke und das Lun-
genepithel

~ 10.15 Pause

•. 10.45 Standardisierung von Zellkultu-
ren (Vorsitz: Walter Pfaller)
Gerhard Gstraunthaler et al.: Good
Cell Culture Practice (GCCP) - eine
Initiative zur Standardisierung und
Qualiratssicherung von in vitro Arbeiten
Thomas Hartung: Arbeit, Zielsetzung
und bisherige Ergebnisse der ECVAM
Taskforce on GCCP
Gabriele Schmuck: Die Bedeutung
standardisierter Zellkulturverfahren fur
die Routine- Toxikologie der Pharma-
Industrie
Claudia BardouiIle: Training und Un-
terweisung von Zellkultur-Personal
Eleonore Haltner: In vitro Perrneabi-
litatsuntersuchungen als Ersatz fur Hu-
rnanstudien -Welche Voraussetzungen
mussen erfullt sein?

~ 12.30 Mittagspause

~ 13.30 Diskussion ausgewahlter Poster
(Vorsitz: Beat Schmid und Peter Maier)

~ 15.00 Toxikologie
(Vorsitz: Horst Spielmann)
Manfred Liebsch: Die Bedeutung des
3T3 NRU in vitro Phytotoxizitatstests
bei der sicherheitstoxikologischen Be-
wertung
Lutz Muller: In vitro Methoden zur
Prlifung von Arzneimitteln auf phototo-
xische/photokanzerogene Eigenschaften
Gabriele Scholz: Ergebnisse der Vali-
dierung von drei in vitro Embryotoxi-
zitatstests im Rahmen cines ECVAM-
Projektes
Marina Klemm: Etablierung eines in
vitro Tests mit Hilfe von mannlichen
und weiblichen prirnordialen Keirnzell-
Linien der Maus zur Vorhersage ferti-
litatshemmender Eigenschaften
Alfonso Lampen: Die Vorhersage ern-
bryotoxischer Eigenschaften von val-
proinsauren Derivaten mit Hilfe rnole-
kularbiologischer in vitro Testmethoden

~ 16.50 Schlussworte (Harald Schoffl)

~ 17.00 Ende der Tagung

1. 1 ~ h {1' "'

Nachrichten

Kartierung von FSME-Risikogebieten ohne
Tierversuche rnoqlich
Die Fruhsommer-Meningoenzephalitis
(FSME) ist die wichtigste viral bedingte
und durch Zecken libertragene ZNS-Er-
krankung in Europa, Russland und Fern-
ost. Es gibt keinen Ansatz zur Therapie
einer klinischen FSME . Die Prophyla-
xe mittels eines effektiv wirkenden Irnpf-
stoffes ist gegenwartig und auch in na-
her Zukunft die einzige Moglichkeit, Be-
wohner oder Besucher von Risikogebie-
ten vor einer FSME zu schutzen. Urn
eine naturwissenschaftlich begrlindete
Irnpfernpfehlung fur solche Risikogebie-
te geben zu konnen, muss man diese ken-
nen und naher charakterisieren. Dies er-
folgte bisher durch Errnittlung des Ex-
positionsortes bei klinischen Fallen und
Eintrag in Landkarten. Durch den zuneh-
mend hoheren Durchimpfungsgrad in
der Bevolkerung bedingt, werden die Er-
gebnisse dieser epidemiologischen Tech-
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nik imrner weniger valide, obwohl die
Virusaktivitat in den Naturherden unver-
andert hoch ist. Deshalb mussten neue
epidemiologische Modelle entwickelt
werden.
Eine Moglichkeit, das FSME-Risiko

besser einzuschatzen, ist der Virusnach-
weis in den Zecken der angeschuldigten
Gebiete. Dies erfolgte bisher durch Vi-
rusanzuchtversuche aus Zeckenextrakten
in Zellkulturen und durch intrazerebrale
Verimpfung dieser Extrakte in Babymau-
se. Diese beiden Methoden sind ausser-
ordentlich zeit- und kostenaufwendig
und konnen trotzdern nur wenige An-
haltspunkte fur eine Risikobewertung
liefern. Eine urnfassende Kartierung von
Risikogebieten auf dieser Basis ist iiber-
haupt nicht moglich. Urn einen einzigen
Zeckenextrakt zu analysieren, ist folgen-
der Tierversuchsansatz notwendig: Ein

bis zwei Wiirfe Mause (3-4 Tage alt,
rneist je 6-8 Babymause) werden intra-
zerebral mit dem Zeckenextrakt inoku-
liert, nach 5-7 Tagen werden entweder
kranke Tiere oder, wenn keine klinischen
Zeichen auftreten, einige Tiere des Wur-
fes getotet und Himextrakte hergestellt.
Diese werden erneut in 1-2Wtirfen Mau-
se inokuliert und 5-7 Tage beobachtet.
Treten keine kJinischen Zeichen auf, er-
folgen noch 1-2 solcher Viruspassagen
in Babymausen. Fur derartige Virusana-
lysen sind frtiher zehntausende von Mau-
sen eingesetzt worden.
Urn diese aufwendigen Untersuchun-

gen uberflussig zu machen und ausser-
dem cine viel hohere Datendichte zu er-
moglichen, wurde ein biostatistisches
und rnolekularbiologisches Modell zur
Charakterisierung von Naturherden del'
FSME entwickelt. Die Zeckenextrakte
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werden mittels einer nested RT-PCR auf
Virusnukleinsauren (RNA) untcrsucht,
positive Signale werden weiter molcku-
larbiologisch (Sequenzicrung) analysiert.
Die Methode ist schnell und effektiv, vor
allern aber viel exakter, hat zu einer vol-
ligen Ablosung der Tierversuche gefuhrt
und zu einer verlasslichen FSME-Risi-

kobewertung. Dieses umfangreich publi-
zierte Modell wird inzwischen von allen
diesbeziiglichen Arbeitsgruppen in
Deutschland angewendet und ist bei der
Kartierung der finnischen Herde einge-
setzt worden sowie zur Einschatzung der
Viruspravalenz in den wesentlichen let-
tischen Naturherden. Vorbereitungen

NACHRICHTEN

zum Einsatz dieser Untersuchungstech-
nik laufen in den Niederlanden, in Dane-
mark und in Polen.

Dr. Jochen SUss, BgVV
FG 504 .Virale Zoonosen"
Diedersdorfer Weg 1
D-12277 Berlin

Zwei neue Alternativmethoden aus dem Fraunhofer
Institut fur Grenzflachen- und Bioverfahrenstechnik
Pressemitteilung, Stuttgart 17.4.2000

Patientenspezifische
Zytostatikatestung
Fur die Therapie yon Krankheiten gewin-
nen Zellen und Gewebe oder ihre Produkte
zunehmend an Bedeutung. Kunstlich ge-
ziichtete lebende Haut und Organe, Kno-
chen und Knorpel aus der Retorte, kon-
nen die Funktion fehlender oder verletz-
ter Zellen bzw. Gewebe ersetzen. Wissen-
schaftler, Mediziner und auch Ingenieure
arbeiten an immer ausgefeilteren Techni-
ken. Tissue Engineering hat ein hohes
Potential fur die klinische Therapie, aber
auch fur die Grundlagenforschung. Dar-
uber hinaus lassen sich organiihnliche drei-
dimension ale Zellkulturen hervorragend
fur die in vitro Testung und Diagnostik
einsetzen.

Zytostatika beispielsweise werden im
Rahmen der postoperativen Chemothera-
pie bei Krebserkrankungen eingesetzt.
Doch Patienten sprechen auf die verschie-
denen Zytostatikapraparate unterschied-
lich an: Wirkt bei einem Patienten ein Pra-
parat sehr gut, kann ein anderer Patient mit
einem anderen Tumor dagegen resistent
sein. Mit in vitro Sensitivitatstests kann
bereits vor der Therapie nach den fur den
individuel1en Fall wirksamsten Zytostati-
ka gesucht werden. Momentan erhaltliche
Tests sind jedoch zu teuer und brauchen
zu viel Zeit.

Das Fraunhofer 1GB arbeitet daher dar-
an, pratherapeutische Chemosensitivitats-
tests fur den individuellen Fall zu optimie-
ren. Hierzu werden aus dem Tumor eines
Patienten Proben genommen, aus denen
im Labor Zellen zu einer patientenspezi-
fischen in vitro Kultur isoliert werden.
Diese Kulturen werden mit verschiedenen
Zytostarika-Praparaten inkubiert. "Schon

ALTEX l7, 2/00

nach kurzer Zeit kann der Test ausgewer-
tet und die untersuchten Praparate auf ihre
Wirkung hin klassifiziert werden", sagt
Projektleiterin Dr. Marion Mappes. Auch
Praparate der Alternativmedizin, wie Mi-
stelextrakt, konnten erfolgreich getestet
werden. Der Test ist sehr sensitiv und
multifunktional einsetzbar. Geplant ist,
auch die Metabolisierung von Zytostatika
zu testen, urn somit die Aussagekraft wei-
ter zu erhohen. Vorteil fur den Patienten
ist, dass man sich sehr frlih fur eine The-
rapie entscheiden kann und die Lebens-
qualitat des Patienten entscheidend ver-
bessert wird. Auch die Krankenkassen
solIten sich freuen, denn zusatzliche, preis-
intensive Therapiesequenzen konnten ein-
gespart werden. (Anmerkung der ALTEX-
Redaktion: Nicht nur die Krankenkassen
freuen sich, auch Tierschiitzer sehen die-
se Therapiefindung heber als die ubliche
Suche nach der idealen Kombination yon
Chemotherapeutika im Nacktmaus-Mo-
dell)

ZellkuIturen ersetzen Tierversuche
Kosmetika, pharmazeutische Wirkstoffe
und andere medizinische Substanzen mus-
sen auf ihre Unbedenklichkeit, Vertrag-
lichkeit und Wirkung untersucht werden.
Dazu wurden bislang auch Tierversuche
eingesetzt. Eine Erganzung und oft sogar
Alternative zu den Untersuchungen an
Tieren si nd dreidimensionale humane
Zellmodelle, die in ihrer Struktur und
Funktion denjenigen von natlirlichen Ge-
weben moglichst nahe komrnen. FUr die
Testung yon Kosmetika, Cremes und
Emulsionen entwickelten die Fraunhofer-
Forscher im Auftrag der Firma CellSy-
stems beispielsweise ein kunstliches Vol1-

hautmodell. .Das Modell besteht aus der-
malen und epiderrnalen Komponenten und
ist daher mit der natiirlichen Haut physio-
logisch vergleichbar", erlautert Dr. Mi-
chaela Noll. Fur Untersuchungen von au-
genheilkundlichen Praparaten gelang es
dem Forscherteam, eine in vitro Cornea
(Augenhomhaut) zu ziichten. Sie kann den
umstrittenen Draize- Test, bei dem Prapa-
rate am Auge yon lebenden Kaninchen
untersucht werden, ersetzen. Die Forscher
arbeiten ferner an einem kunstlichen
Darmmodell, mit dem sich die Resorpti-
on yon oral verabreichten Medikamenten
und N ahrungsmittelerganzungsstoffen
hervorragend untersuchen liesse.

Der JGB-Spin-oJf,Jn vitro Biotec", der
die Testung und Diagnostik an in vitro
Testsystemen als Dienstleistung anbietet,
wurde erst Ende 1999 mit dem BMBF-
Sonderpreis fur die beste Geschaftsidee
ausgezeichnet. Einen weiteren Erfolg
konnten die Firmengriinder mit dem
1. Preis beim Regionalwettbewerb im
Rahmen yon StartUp 2000, einem Grim-
dungswettbewerb der deutschen Sparkas-
senorganisation, yon "McKinsey" und
dem "Stern", aufweisen. Schliesslich ist
der Startup bei der zweiten, kiirzlich ab-
geschlossenen Runde der BMBF-Forder-
massnahme BioChance unter den 7 Un-
ternehmen, die ein Fachgutachterkreis aus
mehr als 70 Projektvorschlagen auswahl-
te und zur Porderung empfahl.

Ansprechpartner fur weitere
Informationen:
Dr. Thomas Graeve
Telefon 07 11/9 70-41 17
Telefax 07 1119 70-42 00
E-mail: grae@igb.fhg.de
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Schweiz: Zwei Volksinitiativen "Tier keine Sache"
Wir berichteten im letzten ALTRX-Heft
darubcr: Naeh der unvcrstandlichen Ab-
lehnung der parlamentarischen Initiati-
ve "Tiere keine Sache" dureh den Na-
tionalrat planten Tierschutzorganisatio-
nen eilig eine Volksinitiative, damit das
Anliegen nieht in der Sehublade versenkt
werde. Mittlerweile gibt es nicht nur
eine, sondern gleich zwei Initiativen mit
gleiehem Ziel, aber etwas versehiedener
Formulierung der Forderungen. Leider
konnte unter den interessierten Gruppen
kein gemeinsames Vorgehen vereinbart

werden. Im Moment entwiekeln sich aus
dieser Doppelspurigkeit keine Nachtei-
le: Es wird den Tierschutzerinnen und
Tiersehtitzern einfach empfohlen, beide
Unterschriftenbogen auszuftillen. Je
mehr Stimmen zusammenkommen,
umso deutlicher wird den Bundesbehor-
den und dem Parlament kundgetan, dass
die Bevolkerung auf der Forderung be-
steht, die Tiere vom "Sach-Status" zu
befreien.
Andererseits besteht immer noeh die

Moglichkeit, die Angelegenheit direkt auf

parlamcntarischer Ebene zu erledigen,
denn inzwischen hat der Standerat Dick
Marty von der FDP in der zweiten Kam-
mer eine weitere Initiative eingereichl, die
verlangt, dass im Zivilgesetzbuch ein neu-
er Artikel641a "Tiere sind keine Sachen"
aufgenommen wird. Sollte diese Initiati-
ve durehkommen - wofiir gute Chaneen
bestehen - , so konnten die Volksinitiati-
yen zuruckgezogen werden: Sie hatten als
Meinungsmacher und Druekmittel ihren
Zweek erfiillt.

hg

Niederlande: Grundung eines
Zentrums fur lnterdlsziplinare
wissenschafliche Tierkunde
Die ausgepragte Spezialisierung und In-
tensivierung der Tierproduktion sowie
die damit verbundene enorme Steigerung
der Mastleistungen beunruhigen weite
Teile der Offentlichkeit. Hinzu kommt
die Besorgnis uber das Wohlbefinden und
die Verwendung yon Versuehstieren so-
wie die Zucht und Haltung yon Haustie-
ren. In Westeuropa fuhrten die teils hef-
tigen Debatten urn das Tierwohl zu ge-
setzlichen Reglementierungen auf natio-
naler wie auch auf EU-Ebene.
FUr die Weiterentwicklung der Tier-

schutzbestrebungen ist aber auch die
Wissenschaft gefordert. Die Grundlagen-
wie auch die angewandte Forschung
mussen zusammenarbeiten, um die dran-
gendsten Tierschutzprobleme im Interes-
se der Tiere anzugehen. Gesicherte bio-
logische Erkenntnise iiber tierliche Be-
durfnisse sind dazu die unerlassliche Vor-
aussetzung, sie mussen zusammengetra-
gen oder noch erarbeitet werden. Tier-
wohl beinhaltet verschiedene Aspekte
wie die (kulturabhangige) emotionale
Betroffenheit der Bevolkerung, die Tier-
schutz-Gesetzgebung, die Ethik, die Ver-
haltensforschung, d.h. das Wissen um die
Bedtirfnisse und die Erfahrungswelt der
Tiere, die mensehlichen Interessen an
Nutzung in del' medizinischen For-
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schung, der Landwirtschaft und der
Heimtierhaltung.
Im neu errichteten Wissenschaftliehen

Zentrum fiir Tier und Gesellschaft der Ve-
terinarmedizinischen Fakultat der Univer-
sitar Utrecht sollen diese Fragestellungen
koordiniert angegangen werden und zwar
in den verschiedenen Abteilungen fur
Tierschutz, Alternative Nutzungskonzep-
te, Versuchstierkunde, Versuchstierbelan-
ge und Mensch-Tier-Beziehung,
Das Zentrum hat die Aufgabe, die ge-

sellschaftliche Betroffenheit im Zusam-
menhang mit Tiernutzung zu studieren,
daruber zu informieren und nach Lo-
sungsansatzen zu suchen. Grundlage dazu
bildet die Erforsehung und Bewertung
tierschutzerischer Anliegen aus objekti-
ver wissenschaftlieher Sieht und ihre Ab-
wagung gegeniiber den menschlichen
Nutzungsinteressen.
Die Mitarbeiter des neu gegriindeten

Zentrums werden sich daher in die offent-
liche Diskussion um den Tierschutz ein-
schalten, sowie bei politischen Entschei-
den und der Ausarbeitung yon Gesetzen
mitwirken.

FUrweitere Auskunfte:
Scientific Centre for Animal & Society
E-mail: e.i.bos@las.vet.uu.nl

Niederlande:
Erste Professur
fur Alternativ-
methoden
eingerichtet
Seit dem 1. Marz 2000 haben die Nie-
derlande ihren ersten Lehrstuhl fur Al-
ternativen zu Tierversuchen. Der Lehr-
stuhl an der Veterinarmedizinischen Fa-
kultat der Universitat Utrecht wird fi-
nanziert durch das National lnstitut of
Public Health and the Environment
(RIVM) und den Health Research and
Development Council (ZON). Die Pro-
fessur wurde an Coenraad F. M. Hen-
driksen vom RIVM vergeben. Er wird
die Professur mit einer Stellung am Nie-
derlandischen Zentrum fur AIternativen
zu Tierversuchen verbinden und dane-
ben wahrend 3 Tagen pro Woche wei-
terhin am RIVM tatig sein.
ALTEX gratuliert.
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EU: Zwei neue Kosmetik-Richtlinien
Die Europaische Kommission verabschie-
dete am 5. April 2000 zwei Entwiirfe fur
Richtlinien im Bereich Kosmetik.

Entwurf einer Richtlinie der Kommls-
sion zur zweiten Verschiebung des Ter-
mins, ab dem Tierversuche fur Bestand-
teile oder Kombinationen yon Bestand-
teilen kosmetischer Mittel untersagt sind
Mit dieser Richtlinie soli der in der
6. Anderungsrichtlinie 93/35/EG festgeleg-
te Termin 01.01.1998, der bereits 1997 auf
den 30.06.2000 verschoben wurde (97/18/
EG), emeut pauschal urn zwei Jahre ver-
legt werden. Begrundet wird dieser weite-
re Aufschub damit, dass ein Vermarktungs-
verbot zu Konflikten mit der Welthandels-
organisation (WTO) fuhren konnte, Der
Richtlinienentwurf sieht nicht vor, dass in
den Bereichen, in denen tierversuchsfreie
Methoden in der Zwischenzeit in der EU
anerkannt wurden, ein Vermarktungsver-
bot zum 30.06.2000 in Kraft tritt. Die Auf-
schubsdauer yon zwei Jahren wird auch
damit begrundet, dass dieser Zeitraum be-
notigt wird, urn die siebte Anderungsricht-
lillie in der Zwischenzeit zu verabschieden.

Am 05.05.2000 haben die Mitgliedstaa-
ten fast einstimmig (einzig Deutschland
emhielt sich der Stimme) den Entwurf
genehm..igt und sornit einen weiteren Auf-
schub sanktioniert.

Vorschlag fur eine Richtlinie des Euro-
paischen Parlamentes und des Rates zur
siebten Anderung der Richtlinie 76/768/
EWG zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedsstaaten iiber kos-
metische Mittel
1. Urn endgtiltig moglichen Konflikten mit
der Welthandelsorganisation aus dem
Wege zu gehen·, soli als wesentliche An-
derung das Verbot des Inverkehrbringens
von Produkten mit Bestandteilen, die nach
dem 1. Juli 2000 an Tieren getestet wur-
den, in ein generelles Verbot von Tierver-
suchen in der Europaischen Union umge-
wandelt werden.
2. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Richtlinie soil die Durchfuhrung von Tier-
versuchen fur die Prufung yon kosmeti-
schen Fertigerzeugnissen innerhalb der
Europaischen Union ohne Ausnahmemog-
lichkeiten verboten werden.

3. Des Weitcren tritt ein Tierversuchsver-
bot fur kosmetische Inhaltsstoffe zurn Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Direktive ein,
in dem Fall, dass Alternativmethoden ver-
fligbar sind. Ein cndgultiges Verbot 8011
laut Europaischer Kommission spatestens
drei Jahre nach Inkrafttreten der Direktive
fur aile Bereiehe ausgesprochen werden.
Dieser Termin kann jedoch nochmals um
weitere zwei Jahre verschoben werden,
wenn nach Auffassung der Europaischen
Kommission keine zufriedenstellenden AI-
temativmethoden entwickelt wurden. Die-
ses Verbot solI unabhangig vom Stand der
Entwicklungen der Altemativmethoden in
Kraft treten.
4. Bezuglich der Kennzeichnung von Kos-
metika in Bezug aufTierversuche plant die
Europaische Kommission nnr dann Aus-
sagen zuzulassen, wenn weder das Produkt
noch die Inhaltsstoffe jemals von irgend-
wem zu irgendeinem Zeitpunkt im Tier-
versuch getestet wurden.

Dieser Entwurf bedarf der Zustimmung
des Europaischen Parlamentes.
(Siehe auch Kommentar von lrmela Ruh-
del auf Seite 103)

Bundesverfassungsgericht: Tierversuch gehort zum Studium
Am 6. April 2000 entschied das Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG) in Karlsru-
he, dass Studierende nicht unter Hinweis
auf ihre Gewissensfreiheit Praktika ohne
Tierversuche verlangen konnen. Mit die-
ser Kammerentscheidung wurde die Ver-
fassungsbeschwerde einer Karlsruher Stu-
dentin nicht angenommen.

Die Biologiestudentin wollte erreichen,
zoologische Praktika ohne Tierversuche
oder Ubungen an eigens getoteten Tieren
absolvieren zu konnen. Sie hielt es fur ein
nieht zu verantwortendes Unrecht, Tieren
Schmerzen zuzufligen oder sie zu toten. Die
Hochschullehrer lehnten ihren Antrag ab,
weil nach ihrer Uberzeugung das Fach Bio-
logie ohne Experimente und ohne Prapa-
ration eigens fur die Praktika getoteter Tiere
"nicht lehrbar und nicht erlernbar" sei.

Das Bundesverwaltungsgericht (BVer-
wG) hatte 1997 entschieden, die Gewis-
sensfreiheit und die Lehrfreiheit seien aus-
zugleichen. Zum einen hatten die Hoch-
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schullehrer das Recht, den Inhalt der Lehr-
veranstaltungen zu bestimmen. Zum an-
deren mtissten Studierende, die sich auf
die Gewissensfreiheit beriefen, .zunachst
gleichwertige alternative Lehrmethoden
darlegen". Die hatten die Hochschulen
sodann .zu prufen und in Erwagung zu
ziehen". Die Studentin habe aber gleich-
wertige Alternativmethoden nicht aufge-
zeigt. Ungeachtet dessen mtissten die
Hochschullehrer ihre Entscheidungen un-
ter Beriicksichtigung des Tierschutzgeset-
zes immer daran messen lassen, ob sie ein
gleichwertiges Ergebnis im Unterricht
nicht auf schonendere Weise erreichen
konnen.

Nach der nun einstimmig ergangenen
Kammerentscheidung des Ersten Senats
hat das BVerwG rnit seinem Urteil den
Ausgleich zwischen Gewissens- und Lehr-
freiheit "eingehend und erschopfend" er-
ortert und einen schonenden Interessen-
sausgleich vorgenommen. Selbst wenn

man annehme, der Tierschutz habe "eine
wie immer geartete verfassungsrechtliche
Qualitat", sei die Verfassungsbeschwerde
mangels Erfolgsaussicht nicht anzuneh-
men. (Az: IBvR 1834/97)

1m Ubrigen verweisen die drei zustan-
digen Richterinnen und Richter darauf,
dass in Bayern und einigen nordrhein-
westfalischen Universitaten keine eigens
getoteten Tiere in Praktika verwendet
wiirden. Die klagende Studentin harte des-
halb bei einem fruhen Wechsel den groB-
ten Teil ihrer Belastungen vermeiden kon-
nen, so die Entscheidung.
Hinweis: Die Entscheidungen des BVerfG
werden grundsatzlich noch am Tag der Be-
kanntgabe in das Internet eingestellt und
sind unter del' Adresse:
http://www. bundesverfassungs gerichLde
abrufbar.
(Siehe auch Kommentar von Timo Rieg
in diesem Heft auf Seite 105)
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Bundesministerium fOr Gesundheit:
Ausschreibung eines Forschungspreises

Die rechtlichen Anforderungen zum Schutze der Gesundheit des
Verbrauchers erfordem nach dem gegenwartigen Stand der Wis-
senschaft noch immer Tierversuche bei der Entwicklung, PrU-
fung und Kontrolle yon chernischen und pflanzlichen Stoffen,
insbesondere im Bereich der Arzneirnitte1, Lebensmittelzusatz-
stoffe und Bedarfsgegenstande und bei der Prufung und Kon-
trolle kosmetischer Mittel. Urn die Forschung anzuregen, nach
Moglichkeiten zur Einschrankung oder zum Ersatz dieser Tier-
versuche zu suchen, schreibt der Bundesminister fur Gesund-
heit einen Forschungspreis aus. Der Preis ist mit bis zu DM
30.000,- dotiert.

Der Preis wird flir wissenschaftliche Arbeiten ausgeschrie-
ben, die einen Beitrag insbesondere zur Weiterentwieklung phar-
makologisch-toxikologischer U ntersuehungsverfahren 1eisten,
wie z.B. zur Bestimmung der akuten, subchronischen und chro-
nischen Toxizitat, der erbgutverandernden, tumorerzeugenden,
fruchtbarkeits- und fruchtschadigenden Eigenschaften sowie der
nutzbringenden Wirkungen. In den Arbeiten soll auch auf den
biologischen Aussagewert der Ergebnisse fur den Menschen ein-
gegangen werden.

Die Bewerber werden gebeten, nur zur Publikation akzeptier-
te Arbeiten oder veroffentlichte wissenschaftlicheArbeiten oder
wissenschaftliche Publikationen, deren Veroffentlichung nicht
Hinger als zwei Jahre zuruckliegt, bis zum 28. Dezember 2000
an das Bundcsministcrium fur Gesundheit, Referat 423, Am
Probsthof78a, D-53121 Bonn, in achtfacher Ausfertigung (ein-
schliesslich der Anlagen) einzureichen. Sparer eingchende Be-
werbungen werden nicht berticksichtigt. Poster und Zusammen-
fassungen werden nicht akzeptiert. Die Arbeit muss in deutscher
oder englischer Sprache abgefasst sein. Bei umfangreicheren
Unterlagen wird urn eine Zusammenfassung des Tnhaltes gebe-
ten. Eine Begriindung der Relevanz fur den Tierschutz ist bei-
zufugen, Eine Rucksendung der eingereichten Unterlagen er-
folgt nieht.

Die Vergabe des Preises erfolgt aufVorschlag eines unabhan-
gigen Preiskuratoriums. Eine Aufteilung des Preises auf mehre-
re Preistrager bleibt vorbehalten. Ein Anspruch auf Preisverlei-
hung besteht nieht. Bereits mit einem Tierschutzpreis ausgezeich-
nete oder zu diesern Zweck eingereichte Unterlagen sind kennt-
lich zu machen.

Bonn, den 26. Januar 2000, Bundesministerium fur Gesundheit
i.A. Dr. Petry

Doerenkamp-Zbinden Preis 2000 geht an Vera Rogiers
und Horst Spielmann
Vera Rogiers, Professorin an der Fakultat
ftir Medizin und Pharmazie der Freien
Universitat Brussel und Direktor und Pro-
fessor Horst Spielmann, Leiter der ZEBET
im BgVV Berlin, erhielten den diesjahri-
gen Doerenkamp-Zbinden-Preis. Es fol-
gen die beiden Laudationes, die uns yon
der Doerenkamp-Zbinden Stiftung zur
Verfiigung gestellt wurden:

Vera Rogiers wuchs in Lokeren in Belgi-
en auf. Sie studierte an der Universitat
Gent und erhie1t ihren Doktortite11980 an
der Vrije Universitat in Brussel, Seit 1974
arbeitet sie an dieser Universitat, Fakultat
Medizin und Pharmazeutik. 1997 wurde
sie zur Professorin der Abteilung Toxiko-
logie emannt.

1987 erhielt sie den Europaischen Preis
fur den Ersatz yon Versuchstieren und
zwar fur ihre grossartige Studie, die letzt-
endlich dazu beitrug, Tierversuche durch
in vitro Tests zu ersetzen, dies vor allem
bei Toxizitatstests fur Drogen, Kosmetika
und andere chemische Substanzen.
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Mehrere ihrer Studenten erhielten
Auszeichnungen fur ihre Doktorarbei-
ten, die das Thema .Ersatzmethoden''
behandelten.

Seit 1988 ist sie Mitglied der FISEA-
und seit 1989 auch der wissenschaftli-
chen be1gischen Jury fur Alternativen
zum Tierversuch. 1989 wurde sie Direk-
torin der BADECOS (Belgian Associa-
tion of Dermato-Cosmetic Sciences)
und 1997 Mitglied der ERGATT Grup-
pe. Zur Direktorin der be1gischen Platt-
form fur Alternativmethoden wurde sie
1998 ernannt.

1991 veranstaltete sie das Symposi-
um fur Alternativmethoden im pharrna-
kologisch-toxikologischen Bereich in
Briissel und veroffentlichte zu diesem
Thema 1992 einen Artikel iiber deren
Vor- und Nachteile.

Verschiedentlich organisierte sie
Kongresse zum Thema .Reduktion der
Versuchstiere im Labor und Alternativ-
methoden in pharmakologisch-toxiko-
logischen Tests".

Vera Rogiers erhielt den Dceren-
kamp-Zbinden-Preis fur ihre unerrnud-
liche Arbeit und ihre grossartigen Er-
folge im Bereich yon in vitro Modellen
anstelle yon Tierversuehen.
Horst Spielmann wuchs in Bremen auf,
studierte an der Freien Universitat Berlin
und erhielt 1969 seinen Doktortitel an der
Freien Universitat Berlin.

Von 1969 bis 1980 arbeitete er am To-
xikologischen Institut der Medizinisehen
Fakultat der FU Berlin, wo er 1980 habi-
litierte. Zwischendurch war er in Seattle
und San Francisco tatig. Er spezialisierte
sich aufklinische Pharmakologie und war
van 1981 bis 1982 Direktor der Abteilung
Pharmakologie und Toxikologie am Bat-
telle Institute in Frankfurt. Die zwei dar-
auffolgenden Jahre arbeitete er beim
BgVV in Berlin, wo er 1983 Direktor und
Professor wurde.

Seit 19891eitet er ZEBET (Zentralstcl-
le zur Erfassung und Bewertung van Er-
satz- und Erganzungsmethoden zum Tier-
versuch) und seit 1992 vertritt er Deutsch-
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land bei ECVAM (European Centre for
Validation ofAlternative Methods) irnEU
Joint Research Centre in I-Ispra. 19B7
Mitglicdschaft und 1992 Vorsitzender yon
ERGATT (European Research Group for
Alternatives in Toxicological Testing}.Seit
1994 ist Horst Spielmann Prasideut der
MEGAT (Mitteleuropaische Gesell-

schaft Iur Alternativrnethoden zu Tier-
versuchen).

1987 gewann Horst Spielmann. den Rus-
sell & Bureh Preis der "Humane Society
for the USA" und im selben Jahr den FTSEA
Anny-Eck-Hieff-Preis. Dank seines gros-
sen Engagements, Tierversuche zu reduzie-
ren und zu ersetzen, folgten weitere Preise.

EU-Klage gegen Osterreich
Wie in der letzten Ausgabe yon ALTEX
berichtet, wurde yon der Europaischen
Kommission beschlossen, gegen Oster-
reich wegen mangelnder Umsetzung der
Richtlinie 86/609/EWG den Europai-
schen Gerichtshof anzurufen. Urn diese
drohende Klage abwehren zu konnen,
wurden seitens der zustandigen osterrei-
chischen Behorden zwei Verordnungen
ausgearbeitet. 1m Februar dieses Jahres
wurden die Entwlirfe, die eine vollstan-
dige Umsetzung der Richtlinie gewahr-

leisten sollen (u.a. im Bereich der stati-
stischen Erfassung) zur Begutachtung
verschickt.

Aufgrund einiger massiver Widerstan-
de gegen gewisse Teile konnten diese bis
dato nicht in giiltiges Recht umgesetzt
werden.

Wie uns yon der Europaischen Korn-
mission rnitgeteilt wurde, konnen iiber die
offentlich zuganglichen Informationen in
Vertragsverletzungsverfahren hinaus kei-
ne weiteren Informationen zur Verfligung

Osterreich: Neue zet-Leitung
Die diesjahrige Jahreshauptversammlung
yon zet am 8. Mai 2000 brachte umfang-
reiche Anderungen bei der Vereinslei-
tung. Der bisherige Vorstand Prof. Dr.
Helmut Tritthart und die beiden sty. Vor-
stande Prof. Dr. Heinz Juan und Dr. Ur-
sula Eichler stellten auf eigenen Wunsch
ihre Funktionen zur Verfligung und wech-
selten in den Verwaltungsrat. Es sei Ih-
nen auch an dieser Stelle flir die in der
ersten vierjahrigen Funktionsperiode yon
zet geleistete Aufbauarbeit sehr herzlich
gedankt.

Auch die neuen Mitglieder der Vereins-
leitung sind fur die Leser yon ALTEX und
die Teilnehmer der Linzer Kongresse kei-
ne Unbekannten. Es sind dies:

Vorstand
Prof. Dr. Walter Pfaller
Institut fur Physiologie und Balneologie
Universitat Innsbruck
Fritz Pregel StraBe 3
A-6010 Innsbruck
Tel.+43-S12-S07 -3750
Fax.+43-512-507 -287S
E-mail: walter.pfaller@uibk.ac.at
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Stellvertretender Vorstand
Prof. Dr. Friedrich Harrer
Vorstand des Institutes fur
Osterreichisches und Internationales
Handels- und Wirtschaftsrecht
Universitat Salzburg
Churfurststrafie 1
A-S020 Salzburg
Tel.+43-662-8044-35I 0
Fax+43-662-8044-302
E-mail: theresa.pfeifenberger@sbg.ac.at

Geschiiftsfiihrer
Dr. Harald Schoffl
zet
Postfach 210
A-4021 Linz
Tel+43-7217-20600
Fax+43-7217-20606
E-mail: schoeffl@zet.bartl.net

Stellvertretender Geschiiftsfiihrer
Helmut Appl
zet
Postfach 210
A-4021 Linz
Tel+43-1-8151023
Fax+43-1-8179404
E-mail: zet@bartl.net

Horst Spielmann erhielt den Doeren-
kamp-Zbinden-Preis 2000 sowohl fiir sei-
ne wissenschaftliche Tatigkeit, die dazu
beitrug, Tierversuche durch in vitro Me-
thoden zu ersetzen wie auch fiir seine viel-
schichtige politische Tatigkeit irn Bereich
Tierschutz.

kdh

gestellt werden. Es bleibt abzuwarten, ob
die zustandigen osterreichischen Behor-
den die Chance wahrnehmen, ein moder-
nes Tierversuchsgesetz zu schaffen, das
uber die in der Richtlinie festgelegten
Minimalanforderungen hinausgeht.

Wir hoffen, am nachsten Linzer Kon-
gress (24.-26. September) Details der neu-
en osterreichischen Tierversuchsgesetzge-
bung prasentieren zu konnen (s. Programm
in diesern Heft, Sitzung Recht und Ethik).

ha

Auch an der Spitze des Verwaltungsra-
tes yon zet kam es zu einer Anderung.
Der bisherige sty. Vorsitzende des Ver-
waltungsrates Dr. Sonnberger schied
auf eigenen Wunsch aus. Der Verwal-
tungsrat bestellte folgende Person en
zum Vorsitzenden bzw. sty. Vorsitzen-
den:

Vorsitzender des
Verwaltungsrates
Dr. Karl Frais
zet
Postfach 210
A-4021 Linz
Te1+43-7217-20600
Fax+43-7217-20606
E-mail: schoeffl@zet.bartl.net

Stellvertretender Vorsitzender
des VerwaItungsrates
Dr. Wolfgang Stampfl
zet
Postfach 210
A-4021 Linz
Tel+43-7217-20600
Fax+43-7217-20606
E-mail: schoeffl@zet.bartl.net

hsch
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USA: NIEHS setzt voll auf Gen-Chip- Technologie
Kenneth Olden, Direktor des National in-
stitute of Environmental Health Sciences
(NIEHS) erkiartc in seiner Vorstellung des
Budgets 2001, dass eine zweite Generati-
on alternativer Testmethoden verfolgt
wtirde. Zur Erinnerung: Die erste Gene-
ration alternativer Strategien bestand in
der Propagierung transgener Manse in der
Toxikologie und Kanzerogenesefor-
sehung. Die in Amerika tibliehe Auflistung
transgener Mause bei den Alternativme-
thoden konnte in weiten Teilen Europas
nieht so reeht naehvollzogen werden.

Es wurdc vermutet, dass damit hand-
feste wirtschaftliche Interessen gefor-
dert werden sollten. Die nun als zweite
Generation yon Alternativmethoden be-
zeichnete DNA Microarray Technology
erlaubt das Monitoring der Genexpres-
sion yon Zell- und Gewebekulturen di-
rekt auf dem Bildsehirm. Die entstehen-
den Muster der Genexpression bei be-
kannten Toxinen konnten mit unbekann-
ten Substanzen verglichen werden. Dies
wtirde zu einer drastischen Reduzierung
yon Tierversuchen sowohl mit norma-

len als auch mit transgenen Mausen fUh-
ren,

In den NIEHS Labors in North Caroli-
na wurde fur eine halbe Million US $ ein
Microarray Center eingerichtet, urn die
Methode so rasch wie moglich zu validie-
ren. Dabei werden ToxChips verwendet,
die im eigenen Haus entwickelt wurden.

Zu diesem Thema gibt es einen Kom-
mentar in diesem Heft: "Chip chip hur-
ra ...", bitte lesen Sie auf Seite 101.

jpg

Experimentieren japanische Firmen mit geschutzten
Makaken?
Ein Skandal erster Gute zeichnet sieh in
Japan ab. Uber Jahre hinweg wurden aus
dem Oita City s Takasaki Nature Park hun-
derte der einheimischen Makaken gefan-
gen und in Labors fur Experimente ver-
wendet. Hauptsachlich in der Psychologie
und Neurologie fanden die Tiere ihr Ende.

Offenbar war man der Meinung, damit
den Landwirten einen Dienst zu erwei-
sen, da die Makaken immer wieder Ern-
teschaden verursachten.

In Japan gibt es kein Tierschutzgesetz,
das Tierexperimente irgendeiner Regu-

lierung unterwirft. Doch stehen die Tie-
re ganz eindeutig auf der Roten Liste
der IUCN (International Union [or
Conservation oj Nature and Natural Re-
sources), da sie akut vom Aussterben
bedroht sind.

jpg

Erna-Graff-Stiftung
schreibt Forderpreis aus

Die Erna-Graff-Stiftung fur Tierschutz untersttitzt Wissen-
sehaftler bei der Forderung des Tierschutzes und der Entwick-
lung yon Altemativmethoden zu Tierversuchen.

Die Stiftung wendet sieh an Studenten und Doktoranden,
die in ihrer wissenschaftlichen Arbeit folgende Gesichtspunkte
bertieksichtigen:

~ Forderung des Gedankens einer maBvollen Nutzung yon
Haustieren

Grenzen in der Nutzung unserer Haustiere; Argumente und
Untersuchuingen aus der landwirtschaftlichen und veterinar-
medizinischen Forschung
~ Entwicklung des Tiersehutzgesetzes
Juristische Frage der Verbesserung der Rechtsstellung der

Tiere und der Regelung yon Tierversuchen in der internatio-
nalen Gesctzgebung
~ Alternativen zu Tierversuchen
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Moglichkeiten des Ersatzes, der Reduktion yon Tierver-
suchen oder der Minderung des Leidens der Tiere im Expe-
riment

Der "Tierschutz-Forderpreis 2000" der Erna-Graff-Stif-
tung fur Tiersehutz ist mit DM 5.000,- festgelegt.

Interessierte Wissensehaftler werden gebeten, formlose
Antrage bis zum 31.10.2000 bei derErna-Graff-Stiftung fur
Tierschutz in zweifaeher Ausfertigung einzureichen. 1m
Antrag sollen die wissenschaftlichen Ergebnisse der einge-
reichten Arbeit und die tierschutzrechtliche Relevanz dis-
kutiert und dargestellt werden.

Erna-Graff-Stiftung fur Tierschutz
Sieglindenstr. 4, 12159 Berlin
Tel. +49-30-852 49 53
Fax +49-30-852 97 43
E-mail Erna-Graff-Stiftung@t-online.de

ALTEX 17,2/00
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Liste der 1999 abgeschlossenen oder im Jahr 2000 lau-
fenden Forschungsvorhaben fur Alternativmethoden in
Osterreich, Deutschland und der Schweiz
Projekte des Bundesministeriums fiir Bildung, Wissen-
schaft und Kultur, A-Wien
Nach osterreichischem Recht sind die Institute und nicht die wissenschaftli-
chen Leiter die Auftragnehmer der Projekte

Zentrum fur angewandte Genetik, Universitat fur Bodenkultur, A-Wien
(Josef GIOBel)
Stress-Sensoren als toxikologische Parameter
1996-2000

Institut fur Biomedizinische Forschung, Uni versitat A-Wien (Udo Losert)
Tierversuchsrelevante Zell-Linien und Biomaterialien
1997-2000

Institut fur Krebsforschung, Universitat A-Wien in AG mit Institute for
Artificial Intelligence (Rolf Schulte-Hermann)
Carcinogenicity detection by machine learning
1997-2000

zet, A-Linz (Heinz Juan)
Leidenserfassung und Bewertung bei transgenen Tieren
1997-2000

OFZS - Osterreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, A-Seibefsdorf
(Helga Tusch])
Interleukinspektrum und Kontaktallergene
1997-2000

Institut fiir Experimentelle und Klinische Pharmakologie, Universitat A
Graz (Bernhard A. Peskar)
Miiglichkeiten einer Analgetika-Testung in vitro
1998-2000

Institut fur Krebsforschung, Universitat A-Wien (Brigitte Marian)
Kolon ill vitro Modell
1998-2000

OFZS - Osterreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, A-Seibersdorf
(Helga Tuschl)
In vitro Methoden zur akuten Toxizitiit
1999-2000

OFZS - Osterreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, A-Seibersdorf
(Elisabeth Weber)
Entwicklung yon in vitro Allergie- Tests, Phase 3
1999-2000

Institut fur Zoologie, Universitat A-Salzbnrg (Stefan Galler)
Konservierung yon Muskelfasern
1995-1999

Institut fiir Medizinische Physik und Biophysik, Universitat A-Graz
(Bernd Koidl)
Isolierte menschliche Herzmuskelzellen
1996-1999

Institut fur Allgemeine und Experimentelle Pathologie, Universitat A-Wien
(Rudolf Valenta)
Rekornbinante Allergen-speziflsche Antikiirper
1996-1999

bFZS - Osterreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, A-Seibersdorf
(Elisabeth Weber)
Entwicklung yon in vitroAllergie-Tests
1997-1999
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Projekte des Bundesministeriums fur Bilduug, Forschung
und Technologie, D·Bonn
Manfred Liebsch, ZEBETlBgVV, D-Berlin
Prirnordiale Keirnzellen der Maus als ill vitro-Modell zur Erfassung
yon Fertilltatsbeeintrachtlgungen
1997-2001
zebet@bgvv.de

BIke Henrion, BgVV, D-Berlin
Entwicklung von ill vitro-Methoden als Ersatz fiir Letalchallengever-
suche an Fischen zur Beurteilung yon Vakzinen - Phase II - Teilpro-
jekt 1: Standardisierung und Optirnierung des Lymphozytenprolifera-
tionstests
1997-2000

Karl DroBler, Universitat D-Leipzig
Entwicklung yon in vitro-Methoden als Ersatz fiir Letalchallengever-
suche an Fischen zur Beurteilung yon Vakzinen-Phase II-Teilprojekt
2: Optirnierung und Standardisierung eines Elisa Systems fiir
Furunkulose
1997-2000

Stephan Madle, Wilhelm yon der Hude, BgVV, D-Berlin
III vitro-Mikrokerntest in der Routinepriifung auf genotoxische
Eigenschaften: Erarbeitung und UberpriifungIValidierung einer
Standard-Methodenbeschreibung. Teilprojekt 2
1995-1999 - s.madle@bgvv.de

Andreas Schmeel, Universitat D-Marburg
Ersatz des Neurovirulenztests an Siiugetieren zur Sicherheitspriifung
Yon Polioimpfviruschargen. Teilprojekt 2: Molekularbiologische
Verfahren zur Etablierung nicht-radioaktiver Detektionsmethoden
1995-1999

Klaus Affeld, Humboldt-Universitat, D-Berlin
Physiologische Hamoperfusion von isolierten Organen und ihr Einsatz
zum Ersatz Yon Tierversuchen. Teilprojekt 1: Entwicklung yon
Organperfusionskreisliiufen
1996-1999

HeJge Bohnel, Universitat D-Gottingen
Entwicklung eines in vitro-Verfahrens zum Ersatz des Tierversuchs
zurn Botulinum- Toxinnachweis (Relevanz zur DIN-Norm 10102 und
zu den DAB 10 Monographien Botulismus-Antitoxin und -Impfstoff
flir Tiere)
1996-2000

Jurgen Steinmeyer, Universitat D-Bonn
Entwicklung, Standardisierung und Pravalidierung eines ill vitro-
Modells zum Ersatz yon Tierversuchen in der Arthroseforschung TP1:
Biochemische und histologische Charakterisierung des Modells
1996-1999

Ruth X. Raiss, Hoechst Marion Roussel, D-Frankfurt
Entwicklung, Standardisierung und Priivalidierung eines in vitro-
Modells zum Ersatz yon Tierversuchen in der Arthroseforschung TP2:
Irnrnunhistochernische Charakterisierung des Modells
1996-1999

Thomas Montag-Lessing, PEl, D-Langen
Untersuchungen zurn Ersatz von Tierversuchen bei der Stamrnhal-
tung und Verrnehrung yon Toxoplasma gondii (Apikomplexa)
1996-1999
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Heike (lyra und Klaus CuBler, PEl, D-Langen
Validierung scrologischer Methoden zum Ersatz des Mliuseinfektions-
versnches hei der Wirksamkcitsprtifung von Rotlauflmpfstuffeu
1990-1999

Dieter Kabclitz, PEl, D-Langcn
Wirksamkeitspriifuug von Anti-Lymphozyten-Seren: Entwicklung
und Validierung von in vitro-Methoden als Ersatz des Affenhauttrans-
plantationstests
1996-2000

Augustinus Bader, MHH, D-Hannover
Die Nutzung hepatischer Funktionen fiir ill vitro- Verfahren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung von Tierversuchen
- (Phase II) - TeiJprojekt 1
1998-2001

Johannes Dahmer, Technische
Universitat D-Munchen
Die Nutzung hepatischer Funktionen fiir ill vitro- Verfahren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung von Tierversuchen
- (Phase II) - Teilprojekt 4
1998-2001

Gerhard Friedrich, PHARMBIODYN, D-Denzlingen
Die Nutzung hepatischer Funktionen tur ill vitro- Verfahren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung yon Tierversuchen
- (Phase II) - Teilprojekt 5
1998-2001

Rolf Gebhardt, Universitat D-Leipzig
Die Nutzung hepatischer Funktionen fiir ill vitro- Verfahren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung von Tierversuchen
- (Phase II) - TeiJprojekt 6
1998-2001
rgebhardt@medizin.uni-ieipzig

Hans-Rudolf Glatt, Universitat D-Potsdam
Die Nutzung hepatischer Funktionen fiir ill vitro- Verfahren zur
Priifung von Steffen mit dem Ziel der Einsparung von Tierversuchen
- (Phase II) - TeiJprojekt 8
1998-2001

Herbert Miltenburger, RCC, D-RoBdorf
Die Nutzung hepatischer Funktionen fiir ill vitro-Verfahren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung von Tierversuchen
- (Phase II) - Teilprojekt 10
1998-2001
miltenburger@rcc-ccr.de

Dieter Muller, Universitat D-Jena
Die Nutzung hepatischer Funktionen fur ill vitro-Verfahren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung von Tierversuchen
- (Phase II) - TeiJprojekt 11
1998-2001

Christian Schudt, Byk Gulden, D-Konstanz
Die Nutzung hepatischer Funktionen fiir ill vitro- Verfahren zur
Priifung yon Stoffen mit dem Ziel der Einsparung yon Tierversuchen
- (Phase II) - TeiJprojekt 12
1998-2001

Leslie R. Schwarz, GSF, D-Neuherberg
Die Nutzung hepatischer Funktionen fiir ill vitro- Verfahren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung von Tierversuchen
- (Phase II) - Teilprojekt 13
1998-2001

Jan Hengstler, Universitat D-Mainz
Die Nutzung hepatischer Funktionen fiir ill vitro-Verfahren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung von Tierversuchen
- (Phase II) - Teilprojekt 14
1998-2001
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Mattina Ullrich, KNOLLAG, D-Ludwigshafen
Die Nutzung hepatischer Funktionen tur ill vitro- vertahren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung von Tierversuchen
- (Phase TT) - Teilprojekt 15
1998-2001

Dieimar Utesch, MERCK KKaA, D-Darmstadt
Die Nutzung hepatischer Funktionen fiir in vitro-Verfllhren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung von Tierversuchen
- (Phase II) - Teilprojekt 16
1998-2001

Hans 1. Ahr, BAYER AG, D-Wuppertal
Die Nutzung hepatischer Funktionen fiir ill vitro- Verfahren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung Yon Tierversuchen
- (Phase II) - Teilprojekt 18
1998-2001

Jiirgen Kuhlmann, MPI fur molekulare Physiologie, D-Dortmund
Molekulargenetische Marker fiir Kanzerogenitatstests mit primaren
Epithelzellen. - Teilprojekt 1
1996-2000

Wolfram Hillmann, Universitat D-Dortmund
Molekulargenetische Marker fiir Kanzerogenitlitstests mit prlmaren
Epithelzellen. - Teilprojekt 2
1996-1999

Gottfried Schmalz, Universitat D-Regensburg
Erprobung eines ill vitro Pulpakammer-Systems zur Toxizitlitspriifung
zahnarztlicher Fiillungswerkstoffe mit Hilfe yon ZellkuIturen als
Ersatz zu Tierversuchen
1997-2000

Lutz Muller und Peter Kasper, BfArM, D-Berlin
Ersatzmethoden fiir Tierversuche zur Bestimmung des photokanzero-
genen Potentials chemischer Substanzen. Teilprojekt 1: Photo-XPRT-
Test, Photo-Chromosomenmutationstest
1997-2000

Susanne Brendler-Schwaab, Bayer AG, D-Wuppertal
Ersatzmethoden fiir Tierversuche zur Bestimmung des photokanzero-
genen Potentials chemischer Substanzen. Teilprojekt 2: Photo-HPRT-
Test, Photo-Cornet-Assay
1997-2000

Carmen Jungback, PEl, D-Langen
Untersuchungen zur Reduziernng der Tierzahlen bei der Chargenpru-
fung und zum Ersatz des Belastungsversuches von Lebend-Impfstof-
fen bei Gefliigel
1997-2000

Klaus CuJ31er,PEl, D-Langen
Priifung auf spezifische Unschlidlichkeit bei Tierimpfstoffen: Retrospekti-
ve Untersuchung mit dem Ziel der Reduktion von Tierversuchen (DAB 10)
1997-2000

Thomas Hartung, Universitat D-Konstanz
Evaluierung und Pravalidierung eines Vollblutmodells zum Ersatz des
Pyrogentests am Kaninchen (DAB 10). - Teilprojekt 1
1997-2000

Thomas Montag-Lessing, PEl, D-Langen
Evaluierung und Prlivalidierung eines Vollblutmodells zum Ersatz des
Pyrogentests am Kaninchen. TeiJprojekt 2
1997-2000

Helge Bohnel, Universitat D-Gottingen
Entwicklung von AIternativmethoden zur Priifung von Clostridium-
impfstoffen. TeiJprojekt 1: Ersatz des Toxinneutralisationstests in der
Maus zur Wirksamkeitskontrolle von C.Septicum-Immunprliparaten
fiir Tiere (DAB 10)
1997-2000
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Erika Borrmann, BgVV, D-Jena
Entwicklung von Alternativmethoden zur Priifung yon Clostridi-
umimpfstuffen Teilprojekt 2: Ablosung Yon Tierversuchen bel der
Chargenpriifung von Clostridium.Novyi·lmmunpriiparaten (DAB 10)
]997-2000

Michael Eichelbaum, Robert-Bosch Klinik, D-Stuttgart
Entwicklung yon in vitro-Verfahren zum Ersatz Yon Tierversuchen bei
Untersuchungen zum Eirst-pass-Metabolismus yon Arzneimitteln
1998-2001

Otthein Herzog, Universitat D-Bremen
Zellmigration in 3-D Kollagenmatrices: Etablierung eines vollautoma-
tischen Zelltracking-Systerns fiir die in vitro-Wirkstoffsuche und
pharmakologische Substanztestung - Teilprojekt 2
1999-2001

Peter Friedl, Universitat D-Wiirzburg
Zellmigration in 3-D Kollagenmatrices: Etablierung eines vollautoma-
tischen Zelltracking-Systems fiir die in vitro-Wirkstoffsuche und
pharmakologische Substanztestung - Teilprojekt 1
1999-2UUl

Andreas Hoffmann, PEl, D-Langen
Aufbau eines ill vitro-Tests zur Erfassung anaphylaktischer Hautreak-
tionen als Ersatz der entsprechenden Tierversuche
1999-2002

Birgid Neumeister, Universitat D-Ttibingen
In vitro-System als Ersatz fiir einen inhalativen Tierversuch fiir die
Legionella- Pathogeneseforschung
1999-2002

Beate Kramer, PEl, D-Langen
Entwicklung yon in vitro-Methoden zur Priifung yon Qualitiit und
Sicherheit bei Impfstoffen und Diagnostika
1999-2002

~ -----------------------
Projekte des Ministeriums fiir'Wissenschaft und
Forschnng D·Stuttgart

Johannes Schwarz, Universitat D-Ulm
Zellmodell degenerativer Erkrankungen der Basalganglien
1998-2000
johannes.schwarz@medizin.uni-ulm.de

Ulrich Schaffel, Universitat D-Freiburg
In vitro-Peritoneum
1999-2000

Job Harenberg, Universitat D-Heidelberg
Thrombose-Modell zum Screening der Wirksamkeit neuer Antithrom-
botika
1999-2000
J-Rarenberg@t-online.de

Volker UHrich, Universitat D-Konstanz
Herz-Gewebeschnitt
1999-2001
volker. ullnchcouni-konstanz.de

Thomas Braunbeck, Universitat D-Heidelberg
Adaptation und Optimierung des Fischeier- Tests mit dem Zebrabiirling
1999-2001
braunbeck@urz.uni-heidelberg.de

Thomas Hartung, Universitat D-Konstanz
Entwicklung eines in vitro-Modells zur Priifung neuer antibiotischer
und immuntherapeutischer Pharmaka in der bakteriellen Infektion
1999-2001
thomas.hartung@uni-konstanz.de
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Gerhard F. Buell, Universitat D-Ttibingen
Quantitative vergleichende Lernkontrolle
1999-2001

~ ------------------
Projekte der ZEBETlBgVV, Berlin

Monika Schafer-Koning, Freie Universitat D-Berlin
Verbesserung der Barrierefunktion kiinstlicher Hautmodelle, Teil II
1998-1999

Uwe Marx, Universitat D-Leipzig
Ersatz yon Pharmakatests zur Beeinflussung der Leukozytenmigrati-
on im Tierversuch durch ein organahnliches, kapillares Blutgefiiss in
vitro. Teil II
1998-1999

Jurgen Hescheler, Universitat D-KOln
Embryotoxikologische Untersuchungen zur HerzzeHentwicklung: Re-
portergene zur Identifizierung ES-Zell abgeleiteter Kardiomyozyten
1996-1999

Brigitte Rusche, Akademie fiir Tierschutz, D-Neubiberg
Standardisierung der SHE-Zellkultivierung zur Minimierung Yon
Chargen- und Passagenvariabilitiiten fiir den moglichen routinemassi-
gen Einsatz in der Chemikalien- und Arzneimittelzulassung. Teil II
1999-2000

Gerald Finking & Hartmut Hanke, Uni D-Ulm
Arteriosklerose und Sexualhormone - Etablierung eines Organknltur-
Modells als Ersatz- bzw, Ergiinzungsmethode zum Tierversuch
(Weisses Neuseelandkaninchen)
1998-2000

Alfonso Lampen und Heinz Nau, Tierarztliche Hochschule D-Hannover
Ein molekularer in vitro Differenzierungsassay zur Evaluierung der
teratogenen Potenz yon ausgewahlten exogenen Substanzklassen
1998-2001

Hans-Peter Klocking, Universitat D-Jena
Entwicklung eines in vitro-Tests zur Vorhersage des Auftretens Yon
Hautirritationen beim Menschen
1998-1999

Willi Halle, BgVV, D-Berlin
Das Register der Zytotoxizitiit Teill bis 3 (Re 1, 2, 3) - Untersuchun-
gen zu speziellen Fragen der Beziehung zwischen der Toxizitiit in vitro
undin vivo
1998-1999

Klaus Reymann und Jorg Breder, Universitat D-Magdeburg
Organotypische Hippokampuskulturen von juvenilen Ratten als ill
vitro-Modell fiir die Untersuchung protektiver Pharmaka beim
Schlaganfall
1998-2000

Ri.idiger Schade, Charite, D-Berlin
Biologisch aktive Faktoren aus dem Eidotter als Alternative zu
fotalem Kiilberserum als Zusatz fiir in vitro Kulturmedien
1998-2000

Ulrieh Schafer, Universitat D-Saarbriicken
Rekonstruierte Haut als Ersatzmodell zur Ermittlung der Arzneistoff-
ISubstanzpene-tration. Vorhersagernoglichkeit fiir die Invasion dermal
applizierte Substanzen in vivo
1999-2000

Claus-M. Lehr, Universitat D-Saarbriicken
Entwicklung und Validierung eines in vitro Testsystems zur Ermitt-
lung der Permeabilitat yon Arzneistoffen iiber das Alveolarepithel auf
der Basis humaner alveolarer Epithelzellmonolayer
1999-2002
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Johanna Plendl, Fred Sinowatz, Freie Universitat D-Berlin
In vitro-Modell zur Angiogenese und Antiangiogenese
1999-2002

Andreas K. Nusslcr, Humboldt Universitat D-Berlill
Die Evaluicrung dreidimcnsionaler humaner Hepatozytenkulturen
zur Untersuchung des Metabolismus und der Toxizitat yon
Arzneistoffen als Alternative zu Tierversnchen
1999-2001

Claudia Fehrenberg und Christian Grofie-Siestrup, Humboldt Universitat
D-Berlin
Normotherme Hiimoperfusion isolierter Organe Yon
Schlachtschweinen als Tierversuchsersatzmethode
1999-2001

Silke Behnck-Knoblau und Rainer J. Box, BEKNOBO GmbH, D-Berlin
Bewertung Yon 240 Ersatz- und Ergiinzungsmethoden zu
Tierversuchen in der experimentellen Biomedizin
1999-2000

Holger Seltmann und Christos Zouboulis, Freie Universitat D-Berlin
Regulation der immunologischen Antwort humaner Talgdriisenzellen
(SZ95-Zellinie) in vitro
2000-2002

~
Projekte der Stiftung SET, D-Mainz

Dorothea Siegel-Axel, Universitiit D- Tiibingen
ZelIkulturmodelle zur Einschriinkung und zum teilweise
vollstiindigen Ersatz yon Tierversuchen auf dem Gebiet der
Arterioskleroseforschung (Transfilter-Co-Kultursystem)
1998-2000
daaxel@med.uni-tuebingen.de

FFVFF, CH-Ziirich
Unterstiitzung bei der Herausgabe Yon ALTEX
1997-2000 - altex@bluewin.ch

Horst Spielmann, ZEBET, D-Berlin
Der Hund als zweite Spezies fiir die Sicherheitspriifung bei der
Zulassung Yon Pflanzenschutzmitteln
1995-2000
zebet@bgvv.de

Michael Sittinger, Universitatsklinikum Charite, D-Berlin
Etablierung eines in vitro Testsystems fiir die rheumatoide Arthritis
zur Testung therapeutisch relevanter Wirkstoffe
1998-1999
msittinger@hpcom.rz.hu-berlin.de

Jurgen Steinmeyer und Katrin Sauerland, Universitat D-Bonn
Die Ausliisung mechanisch bedingter Degenerationen des
Gelenkknorpels. Entwicklung, Standardisierung und Validierung
eines in vitro-Modells der Arthrose
1997-1999

Herbert de Groot, Universitat D-Essen
Kaltlagerung als Massnahme zur Optimierung von Ersatz- und
Ergiinzungsmethoden zu Tierversuchen
1998-2000

Thomas Hartung, Universitat D-Konstanz
Humaner Cryo-Vollblut-Pyrogentest als Ersatz zum
Kaninchentierversuch: Aufbau einer routinegeeigneten
Cryokonservierung des B1utes zur Qulitiitssicherung
1998-1999
thomas.hartung@uni-konstanz.de
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Henry Matthies, Universitat D-Magdeburg
Molekulare Mechanismen der Wirkung von Mono- und
Oligosacchariden auf hippokampale Neurone im Hinblick auf die
Langzeitbeeinflussung plastisch adaptiver Prozesse (hippokampaler
Langzeitpotenzierung)
1999
Henry.Matthies@Medizin.Uni-magde-burg.de

TOXIMED, Santiago de Cuba, Kuba
Fiirderung alternativer Methoden in Lateinamerika und der Karibik
1999

Dorothea Siegel-Axel, Universitat D-Tiibingen
Fiinf Kurse iiber humane Gefasswand-zellen in Mono- und Co-
Kulturen fiir pharmakologische Prescreening- Verfahren in der
Arteriosklerose-Forschung
1997-2000
daaxe]@med.uni-tuebingen.de

Dorothea Siegel-Axel, Universitat D-Tiibingen
Zellkulturmodelle zur Einschriinkung und vollstiindigen Ersatz yon
Tierversuchen auf dem Gebiet der Arterioskleroseforschung (3.
Projekt)
1999-2000
daaxel@med.uni-tuebingen.de

Acht Travel Awards fiir 3. World Congress on Alternatives and
Animal Use in Life Sciences in Bologna
1999

Eigenantrag der Stiftung SET, D-Mainz
Uberprufung der in den Monographien des Deutschen
ArzneimittelbucheslPharmakopiien festgelegten Tierversuche auf
ihre Sinnfiilligkeit
1999-2000

A1muth Einspanier, Deutsche Primatenzentrum, DvGottingen
Etablierung yon permanenten Zell-Llnien: Primaten-Oranulosa-
und Theka-Zellkulturen Yon Neuweltaffen, Callithrix jacchus, zum
Studium biomedizinischer Grundlagenforschung und
Wirkstoffscreening
2000-2001

Leibniz-Institut fur Neurobio1ogie, D-Magdeburg
Unterstiitzung des Kongresses Neuroprotection and Neurorepair
2000

zet,A-Linz
Unterstiitzung des Kongress Linz 2000
2000

Jiirgen Hescheler und B. Fleischmann, Universitat D-Kiiln
Embryotoxiko1ogische Untersuchungen zur Herzzellentwicklung:
Doppelt markierte Reportergenkonstrukte zur Identifizierung
arterialer und ventrikularer Vorliiuferzellen ES Zell-abgeleiteter
Kardiomyozyten
2000-2002

~~-------~

ALTEX 17,2/00

mailto:daaxel@med.uni-tuebingen.de
mailto:altex@bluewin.ch
mailto:zebet@bgvv.de
mailto:msittinger@hpcom.rz.hu-berlin.de
mailto:thomas.hartung@uni-konstanz.de
mailto:Henry.Matthies@Medizin.Uni-magde-burg.de
mailto:daaxel@med.uni-tuebingen.de


~~ NACHRICHTEN--~~------------------------------
~"<

Projekte der Stiftung Forschung 3R, CH-Miinsingen
(siehe auch www.research3r.ch)

Maria Ponee, Univcrsitat NL-Leiden
Reconstructed human epidermis as model for predicting irritancy
1999-2001
ponec@rullf2.medfae.leidenuniv.nl

Paul Honegger and Beatriz Pardo, Universitat CH-Lausanne
Use of three-dimensional brain cell cultures as a model for ischemia-
related research
1998-2000
paul.honegger@iphysiol.unil.ch

Regine Landmann, Universitatsspital CH-Basel
In vitro study of pathogenesis of sepsis in a conditionally
immortalized Kupffer cell line
1998-2000
landmann@ubaclu.unibas.eh

Renate Gay and Michel Neidhart, WHO Collaborating Center,
Universitatsspital CH-Ziirieh
Development of an in vitro model system for cartilage invasion by
synovial fibroblasts
1998-1999
ruzgar@ruz.unizh.eh

Zhihong Yang and Thomas F. LUscher, Universitatsspital CH-ZUrieh
An in vitro model to study mechanical forces on human venous
coronary bypass graft stenosis Molecular targeting by
pharmacological intervention
1999-2000
zihongy@physiol.unizh.ch

Isabel Roditi, Universitat CH-Bern
Transgenic protozoa (Trypanosoma spp.) as an alternative to
transgenic animals
1999-2001
isabel.roditi@imb.unibe.ch

Claudia Mertens* and Thomas Riilicke, *Ziircher Tierschutz und
Universitat CH-Ziirich
Phenotype characterisation and health monitoring of transgenic
mice
1998-1999
cmertens@access.ch

Barbara Konig, Universitat CH-ZUrich
Development of laboratory housing conditions preventing
stereotypic behaviour in Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus)
1997-2000
bkoenig@zool.unizh.ch

Beda M. Stadler, Inselspital, CH-Bern
Development of a mimotope-based tetanus and diphtheria vaccine
1997-2000
stadler@insel.unibe.ch

Angelo Vedani and D. R. Me Master, Biografik Labor 3R, CH-Basel
Computer-aided identification of ochratoxin antagonists
1997-1999
biograf@dial.eunet.ch

Francoise Roch-Ramel, Universitat CH-Lausanne
Elaboration of an in vitro screening method for testing the effect of
drugs and other compounds on the renal transport of uric acid
1998-1999
francoise.roch-ramel@ipharm.unil.ch

Felix Grimm, Universitat CH-ZUrieh
Axenic cultivation of amastigote forms of Leishmania
1997-1999
felix.grimm@access.unizh.eh
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Thomas Harlung, Universitat D-Konstanz
Development of an interleukin-l (IL-l) assay with rabbit blood as an
alternative to the rabbit pyrogen test
1997-2000
lhomas.hartung@uni-konstanz,de

Klaus CuBier, Marion Krug, PEl, D-Langen, GUnter MUller, Martina
Ecker, BgVV, D-Jena, and Lukas Bruckner, lVI, CH-Mittelhausern
Establishment of endotoxin limits in porcine vaccines: animal
welfare aspects
1996-1999
kcus@pei.de

Ernst Hunziker, Universitat CH-Bern
Morphometric Analysis of human articular cartilage
1996-1999
hunziker@mem.unibe.ch

Karl Fent, EAWAG, CH-DUbendorf
Development of an in vitro system for the detectiou of estrogenic
compounds (xenoestrogens)
1996-2000
fent@eawag.ch

Jerome Pugin, Hopital Cant. Univ. de Cl-l-Gcneve
Development and Validation of an In Vitro Model Simulating
Mechanical Ventilation-Induced Inflammation
1997-2000
jepu@diogenes.hcugh.ch

Mirza Hugin-Flores, Fondation Recherche Medicale, Cl-l-Geneve
Establishment of a micro technique for corticosteroid receptor
binding studies
1998-1999
hugin-mirzarsdiogenes.hcuge.ch

Peter Maier, CH-Schwerzenbach and Arend Bruinink, Universitat und
ETH CH-ZUrich
Short term assay for liver cell activated neurotoxic drugs
1996-1999
research.3r@bluewin.ch

~ ------------------------
Projekte der Stiftung FFVFF, CH-Ziirich

Angelo Vedani, Biografik Labor 3R, CH-Basel
Computergestiitzte Arzneimittelentwicklung
1999-2001
biograf@dial.eunet.ch

EuroNICHE
Video: Alternatives in Education
1999
www.euroniche.internetworking.de/EuronicheHome.htm

zet und MEGAT, A-Linz
Unterstiitzung des Kongresses
Linz 2000
www.zet.bartl.netlkongresslLi nz2000

N.N.
3 Positionspapiere zu den Zukunftsaussichten der 3R-Forschung in
den kommenden 20 Jahren
2000-2001
ALTEX 112000, S. 33; DIE ZEIT 1512000, S. 76;
Forschung & Lehre 512000, S. 277
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, Tagungsberichte ,

Mensch und Tier - ein neues Verhaltnis im Umgang mit
Tieren ist notig?
Evangelische Akademie D-Meissen, 4.-6. Februar 2000.

Akademiedirektor Peter Vogel und Stu-
dienleiter Hans Heiner Daut schreiben
in ihrer Einftihrung zur Tagung: "Men-
schen und Tiere sind Teile der gesamten
Schopfung - sie brauchen einander und
sind aufeinander angewiesen. Ob als
Haustier, als unentbehrlicher Helfer oder
als ,Versuchskaninchen ' - sie sind fur den
Menschen unverzichtbar .... Im Verhalt-
nis yon Mensch und Tier gewinnen ethi-
sche Massstabe eine zunehmende Bedeu-
tung - die neuen juristischen Fixierungen
zum Tierschutz sind ein erstesAnzeichen
dieses veranderten Denkens."
Uber 50 Philosophen, Theologinnen

und Theologen, Psychologen, Landwirte,
Tierpflegepersonal, Mediziner, Tierarztin-
nen und Tierarzte, Naturwissenschaftlerl
innen und Tierschtitzerlinnen aus
Deutschland, Tschechien und der Schweiz
diskutierten zwei Tage lang intensiv und
teils recht leidenschaftlich iibcr die rich-
tige Einstellung, die der Mensch wieder
zu seinen Mitgeschopfen finden miisse.
Wolfgang Scharmann (Direktor und

Professor der Tierversuchsanlage des
BgVV in D-Berlin) eroffnet die Tagung
mit dem Referat "Die Menschwerdung
des Affen - wo verlauft die Grenze zwi-
schen Tier und Mensch? - Neue Ergeb-
nisse der Verhaltensforschung". Lange
Zeiten seien die Fragen nach Bewusstsein
und Gefuhlen bei Tieren wissenschaftlich
unzulassig gewesen. Vor allem mit dem
"Great Ape Project" -Menschenrechte fur
Menschenaffen - wurde nun die Arten-
schranke erstmals uberwunden. In der
Diskussion wurde darauf hingewiesen,
dass damit selbstverstandlich nicht ein
neuer Speziesismus entstehen durfe, der
eben die Menschenaffen mit einbezoge,
die anderen Tiere aber moglicherweise
umsomehr ausgrenze.
Erhard Olbrich (Professor fur Psycho-

logie an der Universitat D-Erlangen) be-
klagt in seinem sehr personlich aufgebau-
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ten Referat .Mitgeschopf Tier - psycho-
logisch/soziologische Reflexionen ilber
das Verhaltnis Mensch/Tier" die "sorgsam
konstruierte Unwahrheit", die unser Ver-
haltnis zu Tieren prage. Doch erst Tiere
als pradestinierte "Selbsterganzung" des
Menschen wurden uns zum "Ganzen"
machen.
Christian Grosse-Siestrup (Tierarzt

und Tierschutzbeauftragter am Universi-
tatsklinikum Virchow, D-Berlin) sieht in
seinem Referat .Tiere als Forschungsin-
strument - ein unverzichtbares Hilfsmit-
tel?" keinen Weg, vollig auf Tierversu-
che verzichten zu konnen, Dies sei be-
dingt durch die grosse Komplexitat vie-
ler physiologischer Reaktionen des
menschlichen Korpers, Er weist zwar auf
die vielen und aussagekraftigen Alterna-
tivmethoden hin, an deren Entwicklung
er zum Teil selbst mitarbeitete, zeigt je-
doch auch jeweils die Grenzen ihrer Ein-
satzmoglichkeiten. Zur arztlichen Pflicht
gehore es aber, unter weitgehender Ver-
meidung yon Schmerzen und Leiden auch
den Weg des Tierversuchs zu gehen, urn
Schaden yon den Patienten abzuwenden.
In der Diskussion wird gefordert, die
Unerlasslichkeit yon Tierversuchen nicht
nur "instrumentell" zu begrtinden. Die
Gesellschaft miisse das Recht haben, auch
die Forschungsziele selbst, also die "fi-
nale" Unerlasslichkeit kritisch zu hinter-
fragen.
Unter dem Motto .Tiere im Dienst des

Menschen - Erfahrungsberichte" schildert
Brigitte Seifert (Tierarztin, Leben mit
Tieren eV, D-Berlin) die positiven Aus-
wirkungen, die der regelmassige Besuch
yon Hundehaltern bei Alten und Behin-
derten habe. Amerikanische Studien an
uber 1200 Patienten hatten gezeigt, dass
der Kontakt mit Tieren eine eindeutig le-
bensverlangernde Auswirkung haben
konne, Selbstbewusstsein, Erinnerungs-
vermogen, Komrnunikationsfahigkeit und

Mobilitat wurden ausserst gunstig beein-
flusst. Wahrend jedoch in den angelsach-
sischen Landern diese Form der Patien-
ten- und Altenbetreuung Hingst einen fe-
sten Platz im Pflegewesen eingenommen
habe, sei man in Deutschland imrner noch
bei bescheidenen Anfangen, Mona Rieg
(Theologin, AKUT- Aktion Kirche und
Tier) hebt ab auf die wirtschaftlichen Be-
gleiterscheinungen, die unser Verhaltnis
mit Haustieren nach sich zieht. Ein regel-
rechter .Zubehormarkt" hatte sich da ent-
wickelt, der Mensch mit seiner "Verbrau-
chermentalitat" beniitze "Gebrauchspfer-
de", erhebe sich zum Schopfer neuer, fur
das Tier zum Teil sehr schadlicher Ras-
senmerkmale und missachte permanent
den Eigenwert der Mitgeschopfe. Einzel-
ne Kirchgemeinden sahen aber oft keinen
Handlungsbedarf, den Auswiichsen die-
ser .Liebhaberei" zu begegnen.
Engelhard Boehncke (Tierarzt und

Agraringenieur, Professor fur okologi-
schen Landbau in D-Witzenhausen) de-
monstriert, was eine konsequente Umset-
zung des Passus im Tierschutzgesetz, dass
Tiere artgemass zu halten sind, in der
landwirtschaftlichen Nutztierhaltug prak-
tisch bedeutet. Die neuesten Erkenntnis-
se der Ethologie besagen, dass bei der Do-
mestikation der haufigsten Nutztierrassen
keine prinzipiell neuen Verhaltensweisen
entstanden sind. Es wurde praktisch nur
auf bestimmte Erbmerkmale selektiert.
Dies bedeutet, dass die Tiere in Erwar-
tung einer artgemassen Umwelt leben und
zwangslaufig mit Verhaltensstorungen
reagieren, wenn diese nicht angeboten
wird. Dagegen konne bei artgerechter
Haltung mit 50% weniger Krankheitsfal-
len gerechnet werden. Diese sei allerdings
nicht zum Nulltarif zu erhalten. Boehn-
eke rat den Verbrauchern, z.B. das 40
Pfennig-Ei zu akzeptieren und dafiir nur
halb soviel Eier zu essen. Bei der Rinder-
zucht berichtet Boehncke vom durch das
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BMBF geforderte Vorhaben einer Oko-
Kuh. Diese solle eine durchschnitthche
Nutzungszeit yon 8 Jahren haben (heute
2,5 Jahre), nur etwa 50.000 kg Milch im
Jahr geben und sich zu 80% aus Grund-
futter ernahren konnen. Zitiert wird auch
eine amerikanische Studie, nach der mit
dem weltweit an Nutztiere verflitterten
Kraftfutter 4 Milliarden Menschen er-
nahrt werden konnten.

Brigitte Jenner (Tierversuchsgegner
D-Berlin) erklart die Definitionen des
Tierschutzgesetzes im Hinblick auf Tier-
versuche. Sie macht kein Hehl daraus,
dass sie Tierversuche fur wissenschaftlich
falsch halt und als unethisch betrachtet.
Zwei Beispiele aus der Him- und der
Suchtforschung runden ihren Beitrag ab.

Erich Grasser (Professor fur Evange-
lische Theologie an der Universitat D-
Bonn) erinnert die Tagungsteilnehmer mit
sehr eindriicklichen Worten daran, dass
nach der Bibel Gott dem Adam die Tiere
noch vor Eva gegeben hat ("es ist nicht
gut, dass der Mensch allein sei") und
Adam die Tiere "benennen" sollte. Der
Mensch wartet in einer wahren Existenz-
gemeinschaft (Buber) mit den Tieren zu-
sammen auf die Erlosung. Die Behand-
lung der Tiere in unserer Zeit zeuge zu-
dem yon grosser Armut an Kultur, yon ei-
ner kollektiven Seelenverodung (Woll-
schlager). Auch Albert Schweitzer billi-
ge nur denjenigen Menschen Ethik zu, de-
nen alles heilig ist.

In drei Arbeitsgruppen wurden die The-
menkreise (Tiere als Helfer, Tiere als Le-
bensmittel, Versuchstiere) vertieft. Die
Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden im
Plenum vorgetragen und diskutiert.

Arbeitsgruppe 1, Tiere als Helfer,
moderiert yon Susanne Stein (D-Berlin,
Verein "Leben mit Tieren e.V,"), vorge-
tragen yon Jens Uwe Buschmann (D-EIft-
stadt):

Es wurden folgende Themen diskutiert:
~ Tiere helfen Menschen
~ in der Medizin (physiologisch)
~ in der Therapie: motorisch, sozial, bio-
graphisch, psychologisch
• zur Lebensbewaltigung
~ Erziehung zur Verantwortung
~ Diensthunde & Pferde
~ Disziplinierung & personliche Weiter-
entwicklung
~ zum Zusammenhalt der Familie
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~ Tierverhalten als Vorbild
~ Riickkopplung zwischen Mensch und
Tier
~ Nutzen, den Tiere als Helfer fur den
Menschen haben - Revanche.

Arbeitsgruppe 2, Tiere als Lebens-
mittel, moderiert yon Hans Heiner Daut
(Studienleiter, EvangelischeAkadernie D-
Meissen), vorgetragen yon Manuela
Schott (Agraringenieurin, D-Pappritz):
~ Die stetig wachsende Weltbevolkerung
verzehrt zunehmend mehr Fleisch. Auch
in den Schwellenlandern, in denen sich
die Bevolkerung lange Zeit traditioneller-
weise vegetarisch ernahrt hat.
~ 1st die Ernahrung der Weltbevolkerung
auch in Zukunft rnoglich? Sind Tiere als
Lebensmittel wirklich notwendig?
~ Tiere sind Mitgeschopfe und Teil un-
serer Mitwelt. Vegetarier zeigen auf fried-
fertige Weise, dass auf das Toten yon Tie-
ren verzichtet werden kann. Tiere sind als
Lebensmittel nicht lebensnotwendig.
~ Viele Menschen reduzieren ihren
Fleischkonsum aus gesundheitlichen
Gri.inden. Krankheiten durch falsche Er-
nahrung verursachen allein in Deutsch-
land 100 Milliarden DM Schaden. Hinter
der Zunahme des Fleischkonsums stehen
handfeste politische und wirtschaftliche
Interessen. Das Vieh der Reichen frisst
das Brot der Armen. Unterentwickelte
Lander versuchen durch Futterexporte
ihre Schuldenlast zu mindem, dadurch
kann die eigene Bevolkerung immer we-
niger mit ausreichend pflanzlichen Le-
bensmitteln versorgt werden.
~ 1m Zuge der industriellen Tierproduk-
tion hat ein beispielloses Artensterben
eingesetzt. Fliisse werden mit Stickstof-
fen, Antibiotika und Hormonen belastet,
die Luft ist mit Methan aus den Tierfa-
briken geschwangert, welches das Ozon-
loch weiter wachsen lasst. Zunehmende
Bodenerosion und eine masslose Ver-
schwendung yon Energie und natiirlichen
Ressourcen gehen mit der Entwicklung
der industriellen Fleischproduktion ein-
her.
~ Ein Ausweg aus dem Dilemma konnte
der okologische Landbau sein.
~ Der okologische Landbau schliesst die
Tierhaltung in seinen nachhaltigen Stoff-
kreislauf ein, beriicksichtigt die arteige-
nen Bediirfnisse der Tiere und gewahrlei-
stet eine gesunde, tiergerechte Ernahrung.
Da die Tierhaltung flachengebunden er-

folgt, wird vermieden, dass die Umwelt,
wie Boden, Luft und Wasser zusatzlich
be1astet werden. Der okologische Land-
bau bindet ausserdem mehr Arbeitskraf-
te, als es in der konventionellen Landwirt-
schaft moglich ist. Die Produkte des oko-
logischen Landbaus sind zwar urn eini-
ges teurer, spiegeln jedoch den realen
Wert von Lebensrnitteln wider, die ge-
sund, ethisch sauber und okologisch her-
gestellt werden.
~ Eine Anderung unseres Verhaltens ist
dringend geboten, wenn die Ernahrung
der Weltbevolkerung fur die Zukunft ge-
sichert werden soll.
~ Die Menschen sollen ermutigt werden,
den Fleischkonsum zu reduzieren und den
Markt aktiv zu verandern, indem sie mehr
Bioprodukte aus dem okologischen Land-
bau kaufen als anonyme Billigware aus
der Fleischindustrie. Politik, Verwaltung
und Entscheidungstrager der Wirtschaft
sollen verstarkt Impulse erhalten, urn
Massnahmen zu ergreifen, die der mass-
losen Verschwendung yon natiirlichen
Ressourcen und der Ausbeutung unserer
Mitwelt einschliesslich unserer Mitge-
schopfe, der Tiere, wirksam entgegenwir-
ken.

Arbeitsgruppe 3, Tierversuche, mo-
deriert yon Franz P. Gruber (Redaktion
ALTEX, FFVFF CH-Ziirich), vorgetragen
yon Ingeborg Grasser (D-Witten). Auf fol-
gende Positionen einigte man sich mit
grosser Mehrheit in der Arbeitsgruppe:
~ Fernziel muss sein: Abschaffung aller
(Schmerzen und Leiden verursachenden)
Tierexperimente.
~ Der Tierschutz muss im Grundgesetz
verankert werden (Staatszielbestim-
mung).
~ Das yon Michael Balls (ECVAM) pro-
pagierte Ende aller Primatenversuche in
Europa bis zum Jahr 2005 muss voll un-
terstiitzt werden.
~ Die Erforschung yon Alternativmetho-
den (3R-Forschung) muss einen hoheren
Stellenwert in der GeselIschaft erhalten.
~ Versuchsvorhaben und Forschungszie-
Ie miissen transparent und verstandlich
dargestellt werden.
~ In der GeselIschaft muss eine Diskus-
sion iiber die ZuHi.ssigkeit yon For-
schungszielen (finale U nerlasslichkeit)
moglich sein.
~ In der Grundlagenforschung sind schwe-
re Be1astungen prinzipiell abzulehnen.
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•. In der angcwandten Forschung (Toxi-
kologie) miissen humane Abbruchkrite-
rien eingefiihrt werden.
•. Das Toten von uberzahligen Versuchs-
tieren darf nicht a priori aJs verniinftiger
Grund im Sinne des Tierschutzgesetzes
gelten.

Wahrend des letzten Podiumsgesprachs
unter der Moderation von Wolfgang
Scharmann fassen Engelhard Boehn-
eke, Erich Grasser, Christian Grosse-
Siestrup und Erhard Olbrich nochmals
die wichtigsten Aspekte der Vortrage und
Diskussionen zusammen. Bei der ab-
schliessenden Debatte wurde deutlich -
•. Tiere sind Geschopfe Gottes ebenso
wie Menschen, Tiere haben als Mitge-
schopfe eine "nattirliche Wurde", der die
gleiche Bedeutung zukommt wie der
Wtirde des Menschen (Aufnahme in das
Grundgesetz), dies muss fur den Umgang
des Menschen mit den Tieren lebensbe-
stimrnend sein und sich auf die Durch-

ftihrung van Tierversuchen ebenso wie
auf die Haltung und die Zucht von Tieren
auswirken,
•. dabei sind Gleichheiten zwischen
Mensch und Tier gleich und Ungleichhei-
ten ungleich zu behandeln,
•. Nachstenliebe ist nicht auf Mit-
Menschlichkeit beschrankt und muss an-
dere Lebewesen einschliessen,
•. schopfungsgemasses Zusammenleben
fordert die Wahrnehmung der Verantwor-
tung des Starkeren (Menschen) fur die
Schwacheren (Tiere),
- maximale Reduzierung del' Leiden und
Schmerzen bei Tierversuchen bzw. deren
Ersatz,
- Tiere als Lebensmittel ohne Schadens-
zufiigung (Massentierhaltung) durch Tier-
haltung im okologischen bzw. biologisch/
dynamischen Landbau,
- aber: Leben ist nur auf Kosten anderen
Lebens moglichl
•. Tiere konnen zu einer Kopplung von
bewusst Rationalem und unbewusst

Triebgesteuertem imMenschen verhelfen
(Uberbriickung von Kommunikations-
schwellen) und damit zu einer ganzheit-
lichen Personlichkeitsentfaltung beitra-
gen,
- aber: Tiere konnen auch Angste verur-
sachen und als Wehrlose zum Opfer
menschlicher Gewalt werden.

Die Tagung hat die Notwendigkeit des
"interdisziplinaren Dialogs" unterstri-
chen, urn die Sensibilitat das Menschen
beim Umgang mit Tieren zu erhohen,
urn das eigene Verhalten beim Nutzen
von Tieren in Frage stellen zu lassen und
das "Opfer" der Mitgeschopfe Tiere fur
den Menschen zu begreifen. Dabei kann
nur verstehendes Miteinander zwischen
den unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Positionen weiterhelfen; ideologi-
sches Verurteilen oder (geistliches) ethi-
sches Herablassen verhartet die Fron-
ten.

fpglhhd

42. PAKT-Sitzung: Zehn Jahre politische Tierschutzarbeit
Dtisseldorf-Bilk, 1.April 2000

Die 42. PAKT-Sitzung stellte als Mitglie-
derversammlung fur die zukiinftigeArbeit
des eingetragenen Vereins einen Wende-
punkt dar. Entscheidend war der Rucktritt
des bisherigen ersten Vorsitzenden und
Begriinders von PAKT, Wilfrid M. Jor-
es, der sich einer schriftstellerischen Auf-
gabe widmen wird. Als Nachfolger wahl-
te die Mitgliederversammlung Hans-Joa-
chim Becker, der als ehemaliger engagier-
ter 1.Vorsitzender des Vereins gegen tier-
qualerische Massentierhaltung (VgtM)
allen Teilnehmern bekannt war. Somit bil-
den nun 7 Personen den Vorstand von
PAKT, der neben dem Aufbau einer Mit-
gliederstruktur auch einige Neuentwick-
lungen vorantreiben wird, die eine Sat-
zungskomrnission Ende 1999 konzipiert
hat. So ist z.B. der langfristigeAufbau ei-
ner semiprofessionellen Tierlobby geplant,
die auf dem Prinzip beruht, dass qualifi-
zierte und erfahrene Tierschtitzer langfri-
stig ein personliches Verhaltnis zu Ent-
scheidungstragern auf verschiedenen Ebe-
nen aufbauen. Auf diese Weise kann eine
intensive Kommunikation, Rtickkoppe-
lung und Information sowohl der Tier-
schutzebene iiber neue Entwicklungen im
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Politik-, Wissenschafts- oder Justizbereich
als auch der Regierungs-, Parlaments-,
Verwaltungs- und Rechtsprechungsebene
uber neue Strebungen im Tierschutzbe-
reich entstehen.
Zunachst wird das Hauptaugenmerk auf

die Rekrutierung und Aus- und Fortbil-
dung von geeigneten Tierschiitzern fur
diese langerfristige Tatigkeit gerichtet
sein. Der neue Vorstand von PAKT halt
an den wesentlichen Elementen der vor-
angegangen Arbeit fest. Dies sind vor al-
lem Dialog, transparente Auseinanderset-
zung auf rationaler Basis und die Aufli-
stung von politischem Handlungsbedarf in
allen Bereichen der Mensch- Tier-Bezie-
hung. So werden auch in Zukunft die er-
folgreichen PAKT-Kolloquien ein wesent-
licher Bestandteil der Vereinsarbeit blei-
ben.
Wilfrid M. Jores gab einen Rtickblick

auf die zuriickliegenden 10 Jahre politi-
scher Tierschutztatigkeit des PAKT. Er
hob die Fachgesprache und Kolloquien
hervor, deren wesentliches Kennzeichen
die "Gedankenarbeit" sei, das heisst die
Produktion von Ideen und die Aut1istung
van Handlungsspielraumen. Zudem die-

ne dieser konstruktive Austausch der An-
naherung und der Wahrnehmung van ge-
meinsamen aber auch unterschiedlichen
Positionen, die unreflektierte Vorurteile
beider Seiten verhindern oder abbauen
helfe.
Neben der Weiterfuhrung dieser tradi-

tionell erfolgreichen politischen Tier-
schutzarbeit gelang anfangs dieses Jahres
ein Einstieg in internationale Aktivitaten.
Die Teilnahme an der Aktionskonferenz
der Europaischen Koalition fur die Land-
wirtschaftlichen Nutztiere (European Co-
alition for Farm Animals - ECFA) in Pe-
tersfield, Siid-England - veranstaltet von
Compassion in World Farming (CIWF) -
hat einen regelmassigen Informationsaus-
tausch sowie einen konstanten Kontakt zu
Tierschutzorganisationen in vielen euro-
paischen Staaten moglich gemacht. Wich-
tige gegenwartige Aktions-Themen sind in
diesem Zusammenhang die Plane zur
Modifikation der Schweinehaltungsver-
ordnung der EU-Kommission fur Septem-
ber. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit
der Kontaktaufnahme zu den jeweiligen
Abgeordneten der nationalen und des Eu-
ropaischen Parlaments. Ebenso steht der
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Aufbau der Lobby-Gruppen, "Spiegel-
Gruppen" genannt, auf dern Plan fiir die
zukunftige Arbeit.
Weiterhin sollen Kontakte zu befreun-

deten Vereinen und Verbanden gepflegt
werden, urn eine zunehmende Vernetzung
und Zusammenarbeit im gesamten Be-
reich des Tierschutzes voranzutreiben.
Wie Hans-joachim Becker betonte, liegt
es uberhaupt nieht im Interesse yon

PAKT, mit anderen Vereinen zu konkur-
rieren, sondem allen falls Leistungen an-
zubieten, die andere nicht oder anders
anbieten. PAKT versteht sich als eine
Bereieherung im politis chen Tierschutz-
geschehen, wovon interessierte Vercine
und Verbande profitieren konnen, um gc-
meinsam den Tierschutzgedanken zu star-
ken. Auch sei ein zunehrnendcr Austausch
zwischen Tier- und Naturschutzverban-

BUCHBESPRECHUNGEN

den wunschenswert. Es besteht bereits
Kontakt zur Aktionsgemeinschaft Arten-
schutz (AGA), Stuttgart, und zu Pro Wild-
life,Miinchen.

Silke SiBmeier
PAKTe.V.
Merowingerstr. 88
D-40225 Dusseldorf
E-mail: Paktev@t-online.de
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36th Scientific Meeting (GV-SOLAS) Society for Laboratory Animal Science:

Proceedings of a Workshop on Isolated Perfused
Organs (Hamburg, 1998)
Wolfgang Pittermann, Manfred Kietzmann, Christian Grosse-Siestrup
Gesellschaft fur Versuchstierkunde (Society for Laboratory Animal Science), 2000. ISBN 0-901334-12-X

Dieser Workshop-Bericht enthalt auf 172
Seiten die Kurzfassungen bzw. Abstracts
von 23Arbeiten. Die in vitroMethodik des
isoliert perfundierten Organs ist bereits so
weit entwickelt und liefert Ergebnisse von
solcher Prazision und Validitat, dass sie
- so die Herausgeber im Vorwort - an
die "true-to-life" Situation herankornmt.
Isoliert perfundierte Organe eignen sich,
urn spezifische Organfunktionen unter
physiologisehen und pathophysiologi-
schen Bedingungen zu untersuchen.
Grundsatzlich konnen sie in den grossen
Fachbereichen Biochernie, Pharmakologie
und Toxikologie eingesetzt werden und
eroffnen somit ein grosses Potential fur
tierschutzrelevanten Fortschritt im Sinne
der 3R. Die Technik lasst sich mit jedem
Organ anwenden (Haut und Schleimhaut,
Auge, Ohr, Extremitaten bzw. "Haut- plus
Muskel- plus Knochen-Praparat", Lunge,
Herz, Leber, Niere, Dick- und Dunndarrn,
Uterus, Euter bzw. Brustdriise), und eine
ganze Serie yon Tierarten kommt dafur in
Frage.
"Spitzenreiter" unter den Organlieferan-

ten bzw. Organen sind das Rindereuter und
dessen Haut (5 Arbeiten, v.a. im Bereich
Kosmetik-Forschung und Dermatologie)
und die Schweineniere (6 Arbeiten mit
unterschiedlichen Sehwerpunkten, u.a. das
pharmakologisehe Modell pe r se). Vonder
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menschenahnlichen Grosse und Physiolo-
gie her bieten Schweineorgane eine gute
Handhabbarkeit und Ubertragbarkeit del'
Ergebnisse; beim Sehwein hat denn auch
jedes Organ eine experimentelle Anwen-
dung. Abel' nicht nur das: Das Schwein als
erhoffter Lieferant yon Organen fiir die
Xenotransplantation eignet sich auch un-
tel' diesem Aspekt, auch wenn nur einer
aus 23 Titeln die Xenotransplantation ex-
plizit zum Thema hat. Ein grundsatzlicher
Vorteil des isoliert perfundierten Organs
gegeniiber dem Ganztiermodell ist -
nebst der Tierschutzrelevanz - das Aus-
bleiben systemischer Effekte, welche die
Interpretation yon Ergebnissen z.T. er-
schweren oder verunmoglichen. Ein wei-
terer Vorteil von Rinder- und Schweine-
organen ist ihre unlimitierte Erhaltlichkeit
im Schlachthof. Ein Nachteil ist die zeit-
lich z.T, sehr limitierte .Lebensfahigkeit"
bzw. natiirliche Funktion des Organs.
Die Gewinnung del'Organe, die Verhin-

derung yon Organschaden wahrend der
Ischamiephase, die Praservations- und
Perfusionsmethoden, die Qualitatskontrol-
le und schliesslich die Lebens- und Funk-
tionserhaltung eines Organs wahrend der
Datengewinnung gehoren zu den metho-
diseh-technischen ProbJemen, die zu iiber-
winden sind, bevor Ergebnisse und neue
Erkenntnisse erwartet werden konnen.

Etliche der Arbeiten befassen sieh mit die-
sen Herausforderungen und ihren Losun-
gen, in der deklarierten Absicht, in vivo
Tierversuche zu ersetzen. Einen wesentli-
chen und lob lichen Beitrag liefert die
Humboldt Universitat Berlin (Universi-
tatsklinikum Charite, Campus Virchow-
Kl inikurn), die zusammen mit dem
Schlachthof und den dort zustandigen
Behorden Methoden zur Gewinnung yon
versuchstauglichen Schlachttierorganen
entwickelt hat.
Ein zweiter Teil der Arbeiten steht im

Zeichen der Validierung yon in vitro Mo-
dellen. Haut- und Schleimhautmodelle
haben das Potential, nicht nur entsprechen-
de in vivo Versuche abzulosen, sondern
diese im Aussagewert zu Ubertreffen. Das
isoliert perfundierte Rindereuter als Mo-
dell zur Priifung der transdermalen Haut-
penetration und -absorption topisch appli-
zierter Produkte ist anwendungsreif (bo-
vine udder system, abgeklirzt BUS); mass-
geblich beigetragen haben hier die Uni-
versitat Hannover in Zusammenarbeit mit
der SIMRED GmbH (D-Grossburgwedel)
und der Henkel KgaA (D-DUsseldorf).
Etliche weitere Nutzungsmoglichkeiten
des Rindereutermodells werden noch er-
probt, aber bereits als zukunftstrachtig
beurteilt (z.B. Hautirritationspriifung, Ef-
fekte systemischer Produkteapplikation,
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Grundsatzlich konnen sie in den grossen
Fachbereichen Biochernie, Pharmakologie
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eroffnen somit ein grosses Potential fur
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der 3R. Die Technik lasst sich mit jedem
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pharmakologisehe Modell pe r se). Vonder

ALTEX 17, 2/00

menschenahnlichen Grosse und Physiolo-
gie her bieten Schweineorgane eine gute
Handhabbarkeit und Ubertragbarkeit del'
Ergebnisse; beim Sehwein hat denn auch
jedes Organ eine experimentelle Anwen-
dung. Abel' nicht nur das: Das Schwein als
erhoffter Lieferant yon Organen fiir die
Xenotransplantation eignet sich auch un-
tel' diesem Aspekt, auch wenn nur einer
aus 23 Titeln die Xenotransplantation ex-
plizit zum Thema hat. Ein grundsatzlicher
Vorteil des isoliert perfundierten Organs
gegeniiber dem Ganztiermodell ist -
nebst der Tierschutzrelevanz - das Aus-
bleiben systemischer Effekte, welche die
Interpretation yon Ergebnissen z.T. er-
schweren oder verunmoglichen. Ein wei-
terer Vorteil von Rinder- und Schweine-
organen ist ihre unlimitierte Erhaltlichkeit
im Schlachthof. Ein Nachteil ist die zeit-
lich z.T, sehr limitierte .Lebensfahigkeit"
bzw. natiirliche Funktion des Organs.
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le und schliesslich die Lebens- und Funk-
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Datengewinnung gehoren zu den metho-
diseh-technischen ProbJemen, die zu iiber-
winden sind, bevor Ergebnisse und neue
Erkenntnisse erwartet werden konnen.

Etliche der Arbeiten befassen sieh mit die-
sen Herausforderungen und ihren Losun-
gen, in der deklarierten Absicht, in vivo
Tierversuche zu ersetzen. Einen wesentli-
chen und lob lichen Beitrag liefert die
Humboldt Universitat Berlin (Universi-
tatsklinikum Charite, Campus Virchow-
Kl inikurn), die zusammen mit dem
Schlachthof und den dort zustandigen
Behorden Methoden zur Gewinnung yon
versuchstauglichen Schlachttierorganen
entwickelt hat.
Ein zweiter Teil der Arbeiten steht im

Zeichen der Validierung yon in vitro Mo-
dellen. Haut- und Schleimhautmodelle
haben das Potential, nicht nur entsprechen-
de in vivo Versuche abzulosen, sondern
diese im Aussagewert zu Ubertreffen. Das
isoliert perfundierte Rindereuter als Mo-
dell zur Priifung der transdermalen Haut-
penetration und -absorption topisch appli-
zierter Produkte ist anwendungsreif (bo-
vine udder system, abgeklirzt BUS); mass-
geblich beigetragen haben hier die Uni-
versitat Hannover in Zusammenarbeit mit
der SIMRED GmbH (D-Grossburgwedel)
und der Henkel KgaA (D-DUsseldorf).
Etliche weitere Nutzungsmoglichkeiten
des Rindereutermodells werden noch er-
probt, aber bereits als zukunftstrachtig
beurteilt (z.B. Hautirritationspriifung, Ef-
fekte systemischer Produkteapplikation,
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Entziindungsforschung). Ein dritter Teil
der S tudien schliesslich dient der mehr
odcr weniger rcincn Grundlagenforschung
und bedient sich aller moglichen Organe
(z.B. Netzhautphysiologie, Lungenfunk-
lion, Ischarnie-Reperfusionsschaden nach
Organtransplantation).

Der Refinement-Aspekt des Ansatzes
liegt auf der Hand. Dem Tier werden ent-
weder in tiefer Narkose oder postmortem
Organe entnornmen; das Tier stirbt zwar,
samtliche experimentellen Eingriffe fin-
den aber danach statt. Der Aspekt des Re-
placement kommt nur dort zum Tragen,
wo Tiere nicht ausschliesslich fur den Tier-
versuch getotet werden, wo also z.B.
Schlachthofmaterial eingesetzt wird. Die-

se Organbeschaffungsmethode bietet aber
ganz eigene Probleme, da sie mit anderen
Arbeitsprozessen interferiert (Schlachtbe-
trieb, Anforderungen an die Fleischhygie-
ne im Rahmen der Nahrungsherstellung;
raumliche Distanz zwischen Organentnah-
me und -gebrauch). Im Interesse der Tier-
zahlreduktion (und der Effizienz) ist es
geboten, von jedern Tier moglichst viele
Organe zu brauchen, insbesondere dann,
wenn keine Schlachttiere genutzt werden.
Diesem Gebot stehen aber technische
Grenzen entgegen.

Die einzelnen Artikel dieses Tagungs-
bandes sind zu kurz, urn ein vertieftes
Verstandnis zu verschaffen, sie geben le-
diglich einen Eindruck von der Technik

und den praktizierten Anwendungen. Da-
gegen liefert der Band eine Ubersicht uber
die Breite moglicher Anwendungsgebie-
te, sowie uber die (mit einer Ausnahme
deutschen) Institutionen, die das Know-
how und die apparativen Einrichtungen
haben. Es sind dies offenbar in allererster
Linie die Stadte Berlin und Hannover (13
bzw. 4 der insgesamt 23 Titel), wobei an
beiden Orten Zusarnmenarbeiten zwischen
der Hochschule und privatrechtlichen In-
stitutionen bestehen.

Claudia Mertens
Zurcher Tierschutz
Zurichbergstr, 263
CH-8044 Zurich

Zur Problematik von Tierversuchen (Philosophie und
Geschichte der Wissenschaften; Bd. 42)
Naturverstandnisse, Moral und Recht in der Wissenschaft

Hans Jorg Sandkuhler (Hrsg.)
Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Europaischer Verlag der Wissenschaften, 2000. ISBN 3-631-36064-9

1m Rahmen der Auseinandersetzungen
urn die Primatenversuche an der Univer-
sitar Bremen, fuhrte das .Zentrum Phi-
losophische Grundlagen der Wissen-
schaften" der Universitat Bremen im
Sommer 1998 eine interdisziplinare
Ringvorlesung zur Problematik der Tier-
versuche durch (s. Berichte in ALTEX 3/
97 und 4/99). Der dazugehorige Tagungs-
band mit den teils kontroversen Beitra-
gen liegt nun vor.

Einleitend befasst sich der Herausge-
ber, der Philosoph Hans Jtirg Sandkiih-
ler (Universitat Bremen) mit der Proble-
matik jeglicher Urteilsbildung. Es genii-
ge nicht, schreibt er, eine Uberzeugung
zu haben, sondern es sei zu prufen, ob
das eigene Wissen ausreiche, um Denken,
Handeln und Verhalten (beispielsweise
die Durchflihrung yon Tierversuchen) zu
rechtfertigen. Wortlich: .Das blosse Ha-
ben einer Uberzeugung fuhrt nicht zu ih-
rer Rechtfertigung, sondern zur Selbst-
immunisierung mehr oder weniger yager
Meinungen." Van dieser Neigung zur
"Selbstimmunisierung" nimmt Sandkuh-
ler auch die Wissenschaftler nicht aus, im
Gegenteil, er diagnostiziert sie gerade an
Universitaten und zwar als Krise: "Auf-
grund von Arbeitsteilung, Spezialisie-
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rung, Desintegration der Disziplinen der
Wissenschaften sowie der Trennung der
Wissenschaften yon der Alltagskultur
gibt es eine Krise sowohl des Wissens aJs
auch der moralischen Urteilsbildung."

Weder das personliche Gewissen des
einzelnen Forschers und schon gar nicht
das insgesamt mechanistische Weltbild
der Naturwissenschaften boten eine ver-
lassliche Handhabe fur ethische Entschei-
dungen. In dieser Situation, so Sandkuh-
ler, mussten andere Wertmassstabe ge-
funden werden, urn die Legitimitat yon
Handlungen (bspw. Tierversuche) - und
nicht allein deren Legalitat zu iiberpru-
fen. Ein solcher Massstab sei das Sitten-
gesetz, das aber unterliege der Wandlung,
wie die Erfahrung zeigt. Diese Wandlung
ist ernstzunehrnen, meint Sandkuhler,
denn: "Wenn in Bremen etwa 40.000
Burger/innen gegenuber dem Parlament
geltend machen, dass sie das Sittengesetz
anders verstehen als die Befurworter yon
Primatenversuchen und sich und Tiere in
ihren Rechten verletzt sehen, dann sollte
zumindest ein Nachdenken daruber ein-
setzen, wie die Idee der Wissenschafts-
freiheit in Ubereinstimrnung gebracht
werden kann mit veranderten Sittlich-
keitsauffassungen. "

Mit dem erwahnten Versagen einer me-
chanistischen Weltauffassung zur Begrim-
dung von moralischen und rechtlichen
Normen, setzt sich der Philosoph und Phy-
siker Peter Janich (Universitat Marburg)
in seinem erkenntnistheoretischen Beitrag
"Natur und Kultur: Kritik des Szientis-
mus" auseinander. Mit Bezug auf das hier
interessierende Thema der Hirnforschung
stellt er fest, "dass die szientistische oder
naturalistische Form der Hirnforschung
gerade dort zu kurz greift, wo sie die gei-
stigen Leistungen des Menschen vollstan-
dig erklaren will. Da im Bereich von Ko-
gnitionen der Mensch darauf angewiesen
bleibt, wahr und falsch, gelungen oder
misslungen zu unterscheiden, musste eine
naturwissenschafltiche Funktionserkla-
rung dieses Unterscheidungsverrnogen
seinerseits erklaren konnen, und dies wie-
derum mit dem Anspruch eine wahre und
nicht eine falsche Erklarung vorzutragen.
Das ist unmoglich." Das heisse aber nicht,
so Janich, dass naturwissenschaftliche
Hirnforschung nicht moglich und sinnvoll
sei. Im Bereich medizinischer Fragestel-
lungen konne sie durchaus verniinftige
Aufgaben losen und zwar bei der Erfor-
schung yon diagnostisch zuganglichen
Defekten. Das rechtfertige auch den in-
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strumentellen Zugang, also die invasive
Forsehung: "Ein Storungsbeseitigungs-
oder Storungsvermeidungswissen im Be-
reich von Leistungen des zentralen Ner-
vensysterns sind nur auf dem Weg inva-
siver Forschung in eine hinreichend ver-
lassliche, auf reproduzierbaren Grundla-
gen basierende Form zu bringen. Damit
ist zwar noch nicht die Frage nach der Le-
gitimation yon Tierversuchen (im Ver-
gleich etwa zu Menschenversuchen) be-
antwortet." - Mit andern Worten: Die Ver-
bindung yon Moral und Wissenschaft
kann laut Janich auf erkenntnistheoreti-
schern Wege nicht gefunden werden, sie
muss in anderen Zusamrnmenhangen ge-
sueht werden.
Die Philosophin Ursula Wolf (Univer-

sitat Mannheim) versucht das in ihrem
Beitrag iiber .Moralische Grundlagen wis-
senschaftliehen Handelns". Dabei geht sie
vorn Begriff der Mensehenwiirde als ei-
nem Minimalkonsens yon allgemeiner
Giiltigkeit aus; dies obwohl sie diagnosti-
ziert, der Gehalt dieser Idee sei nicht ganz
klar, Urspriinglich stamme der Begriff aus
der christlichen Moral. Das Christentum
verleiht dem Menschen als dem Ebenbild
Gottes eine besondere Wiirde. Es gibt aber
aueh sakulare Definitionen derMenschen-
wiirde, sie verweisen auf Fahigkeiten wie
Vernunft, Selbstachtung, autonome Le-
bensgestaltung usw. Doch damit, soWolf,
lasse sich diese Wiirde eigentlich nicht
begrimden, denn abgelost yon religiosen
Vorstellungen seien dies ganz normale
ernpirische Fahigkeiten, die in vergleich-
barer Weise, wenn auch in unterschiedli-
chen Graden auch andern Lebewesen zu-
kommen. Ohne Religion oder Metaphy-
sik entfallt fiir Ursula Wolf somit jeder
Grund, Wurde und Moral auf Mensehen
allein zu begrenzen. Vielmehr gehe es dar-
urn, Riicksicht zu nehmen auf aIleWesen,
die leiden konnen; somit auch auf die Tie-
re, weil sie die Leidensfahigkeit, eine ge-
wohnliche empirische Eigensehaft, mit
uns teilen.
Moralische Normen beinhalten Pflich-

ten und Rechte, stellt Wolf weiterhin fest.
Sie operiert dabei mit Kants Unterschei-
dung yon positiven (verdienstlichen) und
negativen (strengen) Pflichten. Konkret
heisst dies beispielsweise: Eine positive
Pflicht ist es, andern in Not zu helfen, an-
derseits hat niemand die Pflieht, sein Le-
ben fur die Hilfe anderer aufzuopfern.
Demzufolge hat aber aueh niemand ein

ALTEX l7, 2/00

Recht darauf, dass andere fur die Verbes-
serung seiner Lehenssituation aufgeopfert
werden (negative Pflicht). Die Medizin
hat, so gesehen, die positive Pflieht,
Krankheiten zu bekarnpfen, sie ist aber
nicht bereehtigt, deswegen die Rechte yon
Individuen ausser Kraft setzen. Wenn wir
Tiere im Sinne yon Wolf in die morali-
sche Rechtsgemeinschaft einbeziehen
(rnussen), so gilt dies unter diesem Aspekt
aueh fur sie.
Fiir den Philosophen Dieter Birnbaeher

(Universitat DUsseldorf) ist der Spezie-
sismus (oder Artegoismus) auf Grund
neuer Erkenntnisse der Verhaltensfor-
sehung ebenfalls nicht mehr haltbar. Auch
er verweist die metaphysischen Konzep-
tionen, die dem Menschen eine Sonder-
stellung verleihen wollen, ins Reich der
Spekulationen. Fur ihn ist es aber ethiseh
durehaus zulassig, eine uberindividuelle
Guterabwagung im Sinne einer Kosten-
Nutzen-Anlayse durchzufuhren, also bei-
spielsweise das Leiden einzelner (Ver-
suchstiere) abzuwagen gegen den Nutzen,
den dieses Leiden anderen Lebewesen
(Mensehen und Tieren) bringen kann. Er
setzt allerdings den Massstab dafur sehr
hoch an und gibt im voraus zu bedenken,
dass: .Leiden bei Tieren in der Regel nicht
geringer, sondern sehwerer wiegt, als bei
(erwachsenen) Menschen, ..(weil) ..sie
zwar leiden, aber sieh nieht wie (erwach-
sene) Mensehen yon ihrem Leiden distan-
zieren konnen, Sie konnen es nieht ver-
stehen, ihm keinen Sinn geben, es nicht
als zeitlieh begrenzt fur spateres Wohl-
befinden akzeptieren."
Birnbacher mochte daher die Durchfiih-

rung von Tierversuehen an weit strengere
Bedingungen knupfen, als sie das Tier-
schutzgesetz vorgibt. Er stellt dazu folgen-
de Grundsatze auf: .Leidensfahigen Tie-
ren soliten niemals dauerhafte und erheb-
liehe Leiden zugefugt werden. Es sollte
sichergestellt werden, dass die Zufiigung
von Leiden mit einiger Wahrscheinlichkeit
therapeutischen Nutzen bringt. Leidens-
zufiigung in der Grundlagenforsehung ist
unzulassig, Tieren, yon denen angenom-
men werden muss, dass sie wie Mensehen
uber Selbst- und Zukunftsbewusstsein
verfugen, durfen keine Leiden oder Scha-
den zugefugt werden."
Fur Birnbaeher ist die Leidenszufugung

zudem weit problematischer als die
schmerzlose Totung eines Tieres, sofern
angenommen werden kann, dass es nicht

uber ein Todesbewusstsein und iiber Zu-
kunftserwartungen verfugt.
Der Soziologe Jorg Klein (Universitat

Gottingen) reflektiert in seinem Beitrag
"Die ethische Problematik des Tierver-
suchs" die bereits dargelcgtcn Positionen.
Sie werden mit unterschiedlichen Diffe-
renzierungen auch yon anderen Tierethi-
kern vertreten. Ftir ihn stellen sich ethi-
sehe Fragen nur bei Tierversuchen, wel-
che uberhaupt zu therapeutiseh niitzlichen
Ergebnissen fiihren konnen. Alle andem
Tierversuehe sind ethiseh unakzeptabel
und gehoren abgesehafft. Fur Klein ist
klar, dass ein Teil der Tierversuehe nieht
nur nutzlich, sondern im gegenwartigen
Zeitpunkt auch unersetzbar ist. Er sieht
sich somit vor ein Abwagungsproblem
gestellt, das in ahnlicher Weise auch das
Tierschutzgesetz vorsehreibt. Massgeblieh
fur eine ethische Beurteilung sind fur ihn
der Belastungsgrad sowie die betroffene
Tierart. Es miisse in Betracht gezogen
werden, "liber welche Fahigkeiten des
Fiihlens und Erlebens die jeweils heran-
gezogenen Tierarten verfugen, ob also ein
Versueh an Drosophila-Fliegen, Mausen
oder Schimpansen durchgefuhrt wird".
Nahere Beurteilungskriterien fuhrt er nieht
an, er sagt auch nicht, ob er mit der ge-
genwartigen Anwendung des Tierschutz-
gesetzes einverstanden ist oder nicht. Zur
Einstufung des Themas in einen gesamt-
gesellschaftlichen Kontext zieht er Zah-
lenvergleiche heran. Er vergleicht bei-
spielsweise den jahrlichen Verbrauch von
Versuchstieren mit der Anzahl getoteter
Nutztiere fur den Fleisehkonsum, die Ver-
nichtung yon Saugetieren und Vogeln
durch Schadlingsbekampfungsmittel und
die Dezirnierung yon Ratten in den Stad-
ten. So gesehen, meint er, werde dem Pro-
blem Tierversuche mehr Bedeutung zuge-
messen als ihm im Rahmen der zivilisato-
rischen Tierverniehtung zukomme.
Zuletzt greift er eine Frage auf, die Tier-

schutzern ans Gewissen ruhren muss,
namlich ob Tierversuchsgegner die Errun-
genschaften der modernen Medizin fur
sich inAnspruch nehmen diirfen? Das Pro-
blem ist vielschichtig und Klein findet
denn nach Abwagung einiger Faktoren
aueh nieht zu einer klaren Antwort. Er
sagt, "falls der Tierversuehsgegner medi-
zinische Hilfe in Ansprueh nimmt, sehul-
det er auch den Tieren Dank und Bedau-
ern. Ohne eine solche Einstellung setzt er
sieh dem Verdaeht der Doppelmoral aus",
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Allerdings meint er, wcnn Tierversuchs-
gegner iihcrzcugt scien, "class der biomc-
dizinische Fortschritt im vollen Umfang
auch ohne Tierversuche gesichert ist, sind
xie naturlich jeder Sorge urn mogliche
schadliche Konsequenzen enthoben". Da-
mit wird das Thema zu einer Glaubens-
frage, denn niemand vermag zu sagen, wie
leistungsfahig eine Medizin ware, die sieh
nie auf Tierversuche abgestutzt hatte. Man
kann nur feststellen, dass es einen Aus-
weg aus dem Dilemma nicht gibt, denn es
existieren gegenwartig kaum medizinische
Hilfen ohne Verkntipfung mit Tierversu-
chen. Davon machen - zum Leidwesen
vieler Tierversuchsgegner - auch homoo-
pathische Mittel und Phytotherapeutika
keine Ausnahme. Auch sogenannt alterna-
tive Medikamente und Therapien werden
des ofteren im Tierversuch getestet oder
.zur wissenschaftlichen Abklarung" nach-
getestet.

Wolf, Birnbacher und Klein treten in
mehreren kleineren Beitragen miteinander
in Diskussion, was die Lekture ausserst
spannend maeht.

Verschiedene Kapitel des vorliegenden
Bandes wurden in ALTEX schon publi-

ziert, so die AusfUhrungen von Andreas
Flury .•Sind operative Eingriffe in Gehir-
ne lebender Primaten zum Zwecke der
Grundlagenforschung fur die Humanme-
dizin moralisch vertretbar?" (ALTEX 4/99)
und eine Besprechung des Diskussionsfo-
rums vom 18. November 1998 zu Fragen
der Legitimation von experimenteller For-
sehung an hoheren Tieren (ALTEX 1/99).
Die Ausfuhrungen des Ethikers und Phi-
losophen Kurt Bayerz (Universitat Ulm):
.Drei Argumente fur die Freiheit der Wis-
senschaft" finden Sie auf Seite ... dieser
Ausgabe.

Am Schluss des Buches folgt imAnhang
das Memorandum der l04 Professorinnen
und Professoren der Universitat Bremen
zu den Primatenversuchen samt Vorge-
schichte. Die Unterzeichnenden bekennen
sich in ihrer Denkschrift .zum Prinzip ei-
ner minimal invasiven Naturwissenschaft,
nach dem der Mensch der Natur nicht mehr
als Beherrscher und Vergewaltiger Er-
kenntnisse abringt, sondern als ihr Teil eine
zunehmend sensibler beobachtende Rolle
einnimmt. Eine Kognitionsforsehung, die
auf Experimente am Gehirn lebender Pri-
maten angewiesen ist, widerspricht diesem

Prinzip." Dariiber hinaus lehnen die Un-
terzeichnenden diese Versuche aus ethi-
schen Grunden ab.

In einem weiteren Anhang wird die Ge-
schichte der Berufung des Primatenfor-
sehers und Neurobiologen Andreas Krei-
ter an die Universitat Bremen aufgerollt
(s. auch ALTEX 3/97). Daraus geht hervor,
dass die Frage der Tierversuche wahrend
des Berufungsverfahrens keine Rolle spiel-
te. Die Problematik tauchte erst sparer auf,
als weitere Kreise van der Berufung Krei-
ters Kenntnis erhielten. Weder vom Rek-
torat, dem Dezernat fiir Lehre, Forschung
und Hochschulentwicklung noch aus dem
Akademischen Senat wurden dazu fruh-
zeitig Fragen gestellt. "Dies lasst darauf
schliessen", so der Autor des Beitrags, der
Philosophiestudent Harald Schmidt, "dass
die Beteiligten die moglichen Tierversu-
che entweder nicht als problematiseh emp-
fanden oder dass der Berufungsbericht nur
oberflachlich gelesen wurde".

Susi Goll
FFVFF
Hegarstrasse 9
CH-8032 ZUrich

Tierreehte aus mensehenreehtlieher Sieht
Der moralische Status der Tiere in Vergangenheit und Gegenwart unter besonderer Beriicksichtigung des Praferenz-Utilitarismus
von Peter Singer
Claudia Leven
Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 1999. (Zugl.: Univ. Dusseldorf, Diss., 1999) 354 Seiten. ISSN 1435-6597. ISBN 3-86064-994-9

Gegenstand dieser Arbeit ist sowohl die
geistesgeschichtliche Entwicklung der
Mensch-Tier-Beziehung als auch die Aus-
einandersetzung mit den aktuellen Fragen
der Tiersehutzdiskussion. Die religios-kul-
turellen UrsprUnge werden ebenso beruck-
sichtigt wie die Stellung des Tieres im
Denken der Antike. Claudia Leven sieht
eine wesentliche Ursache fur die gegen-
wartigen Missstande im Umgang des
Menschen mit dem Tier im fUr das abend-
landische Denken charakteristischen An-
thropozentrismus.

Aus der Gegenuberstellung von Kants
Vernunftethik und der Mitleidsmoral
Schopenhauers ergeben sich wesentliche
ethisehe Aspekte, und Albert Schweitzers
.Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben" hat
nach Ansicht der Autorin keineswegs an
Aktualitat verloren, im Gegenteil, sie er-
fuhr eine Konkretisierung und Vertiefung
durch die Auseinandersetzung mit der
.Wurde der Kreatur".

Zwei grosse Kapitel sind Peter Singer
gewidmet, der die gegenwartigen Ge-
pflogenheiten des Umgangs mit Tieren als
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unhaltbaren Speziesismus entlarvt. Seines
Erachtens sind menschliche und nicht-
menschliche Tiere aufgrund ihrer Empfin-
dungsfahigkeit gleiehberechtigt zu behan-
deln. Singers Praferenz-Utilitarismus ist
jedoch hinsichtlich der Totungsproblema-
tik vor allem im Rahmen medizinethischer
Erwagungen ausserst umstritten.

Das Buch von Claudia Leven wird im
Literaturbericht in Nr. 412000 eine aus-
fuhrliche Besprechung und Wi.irdigung
erfahren.
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Wolfgang Apel:

Leserbrief zum Literaturbericht 1998/99
Mensch und Mitgeschopf unter ethischem Aspekt
Liebe ALTEX-Redaktion,
wie in jedem Jahr habe ich auch diesmal
den Literaturbericht mit Interesse gelesen
und mochte die Gelegenheit nutzen, Ih-
nen fur die Veroffentlichung und Herm
Prof. Teutsch fur die hervorragende Zu-
sammenstellung des Literaturberichtes zu
danken.
Sicher bin ich nicht der Einzige, der in

dieser schnelllebigen Zeit bei der Fiille der
taglichen Aufgaben und Pflichten kaum
noch die MuBe findet, ein neues Buch oder
einen neuen Aufsatz uber ethische Uber-
legungen im Umgang mit dem Mitge-
schopf Tier zu lesen. Urn so wertvoller ist
es, dass der Literaturbericht kompetent
und konzentriert einen Uberblick uber
Neuerscheinungen, Diskussionsschwer-
punkte und Entwicklungen zu diesem The-
ma bietet. Selbst unhandliche philosophi-
sche Traktate werden hier in leicht ver-
standlicher Sprache zusammengefaBt und
immer wieder mit Artikeln aus Tageszei-
tungen und Zeitschriften konfrontiert, die
aktuelle Daten und Fakten zur Tierschutz-
situation liefern. Die ethischen Ansatze
werden so gleichsam auf ihre Praxistaug-
lichkeit hin uberpruft.
Ganz konkret sollte Ethik unter ande-

rem dann werden, wenn es urn die Ver-
mittlung ethischer Kompetenzen im tier-
experimentellen Bereich oder in der land-
wirtschaftlichen Tierhaltung geht. Wie

sich bei der Durchsicht des Literaturbe-
richtes zeigt, klafft zwischen Theorie und
Praxis jedoch nach wie vor eine erhebli-
che Lucke. Fur den Bereich der tierexpc-
rimentellen Forschung liegen zwar eine
Reihe ethischer Konzeptsammlungen vor.
Uber die in der Experimentatoren-Ausbil-
dung anzubietenden Ethikthemen ist - zu-
mindest im deutschsprachigen Raum - bis-
her aber .moch nieht offentlich diskutiert
worden" (ALTEX 16, S. 23S).
Auch die 1996 gebildete Ethikkommis-

sion der Deutschen Landwirtschaft, ist
"bisher kaum in Erscheinung getreten" (S.
241). Dies war allerdings kaum anders zu
erwarten, denn wie Prof. Teutsch schon in
der 20. Folge des Literaturberichtes vor-
hersah, durfte man sich hinsichtlich der
Bereitschaft der Komrnission, grundlegen-
de Anderungen im Umgang mit Tieren
durchzusetzen, yon vornherein keinen Il-
lusionen hingeben. Akzeptanz in der Bau-
ernschaft wird es nur geben, "je grofizu-
giger die Nutzungsfreiheit erhalten bleibt".
Zu Recht verweist Prof. Teutsch deshalb

auf die Notwendigkeit einer gesetzlich
zustandigen Kommission fur ethische Fra-
gen der Nutztierhaltung, die als Analogon
zur Tierversuchskommission nach § IS
des deutschen Tierschutzgesetzes gedacht
werden kann (S. 241). Dass eine solehe
Regelung bislang fehlt - und die § IS-
Kommission ist sicherlich auch nicht der

Weisheit letzter SchluB - kann ftir Tierex-
perimentatoren allerdings keinAnlaB sein,
sich zurtickzulehnen und mit dem Finger
auf andere zu zeigen (vgl. Ausftihrungen
des Frankfurter Hirnforschers Wolf Sin-
ger, S. 23S). Jeder ist zuerst dort gefor-
dert, wo er selbst im Leben steht. Und fiir
Tierexperimentatoren heifit dies eben, dass
sie yon ihrer Verantwortung fur die Tiere,
die in ihren Versuchen leiden und sterben
miissen, nicht durch mogliche Missstan-
de in anderen Bereichen entbunden wer-
den konnen.
In Deutschland hat es der Gesetzgeber

jetzt in der Hand, den Tierschutz in das
Grundgesetz aufzunehmen (S. 230) und
dadurch die Voraussetzungen zu schaffen,
um die Verantwortlichkeiten in allen tier-
schutzrelevanten Bereichen neu zu ordnen.
Erst mit einem Staatsziel Tierschutz konn-
ten im Bereich der Tierversuche, in der
Landwirtschaft oder im Heimtiersektor fai-
re und vor allem tiergerechte Regelungen
entstehen.Wie wiehtig eine solehe Neuord-
nung ware, zeigt der 22. Literaturberichtmit
jeder Zeile. Dafur nochmals vielen Dank!

Mit freundlichen Gruben
Wolfgang Apel
Prasident des Deutschen
Tierschutzbundes e.Y.
Baumschulallee IS
D-S311S Bonn

Thomas Hartung:

Chip, Chip, Hurra!
Die Amerikaner feiern den Gen-Chip - feiern wir mit?
Wenn man ein Jahresbudget yon 469 Mil-
lionen Dollar zu rechtfertigen hat, muss
man immer wieder etwas Neues bieten. Dr.
Kenneth Olden, Direktor des US Natio-
nallnstitute of Environmental Health Sci-
ences (NIEHS) bot etwas Neues, als er fur

ALTEX J 7, 2/00

das neue Budget 2001 warb: Noch vor drei
Jahren waren transgene Tiere der allein-
seligmachende Weg in eine schonere, si-
cherere Zukunft. Jetzt sollen es die Gen-
Chips sein (lesen Sic die Nachricht dazu
in diesem Heft).

Das Konzept ist bestechend: Viele Che-
mikalien konnen heute nicht eindeutig
bezuglich ihres Risikos bewertet werden.
Die Ursachen sind vielfaltig: Die Kosten
von bis zu 2.5 Millionen Dollar pro Che-
mikalie erlauben nur wenige ausgewahlte
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abschliessende Untersuchungen; die oft
niedrigcn Konzentrationen in der Umwelt
oder am Arbeitsp1atz lassen sich mit klas-
sischen toxikologischen Ansatzen ("friss
und stirb") nicht erfassen. Dank der Mo-
lekularbiologie soll das jetzt anders wer-
den. Gen-Chips ermoglichen die schnelle
und relativ preiswerte Messung (immer
noch mehrere Tausend Dollar pro Mes-
sung) von Anderungen der Genexpressi-
on, also des Repertoires der jeweils akti-
yen Gene einer Zelle. Das Konzept ist ein-
fach: Wird eine Zelle geschadigt, so wird
sie mit geanderter Genexpression antwor-
ten; also nehmen wir dies als Anhaltspunkt
fur eine Schadigung, Das klingt logisch,
aber welche Probleme mussen dabei uber-
wunden werden?

1. Zuviel Information, zuwenig
Interpretation

Moderne Gen-Chips erfassen bis zu
50.000 Gene bei einer Messung. Der be-
reits entwickelte Chip des NIEHS beruck-
sichtigtimmerhin 12.000 Gene. Was aber
bedeutet es, wenn auf dem Chip ein paar
Flecken dicker werden, also Gene star-
ker exprimiert werden? Auch wenn sich
eine Zelle "sauwohl" fuhlt, wird sie das
mit geanderter Genexpression beantwor-
ten. Es bleibt erst noch zu zeigen, welche
Gene spezifisch reagieren, wenn es denn
so etwas tiberhaupt gibt. Was jetzt ansteht,
ist der Vergleich yon bekannten Giften
und der Antwort, die sie auf Genebene
hervorrufen, Wer sagt uns aber, was es
heisst, wenn Gen A angeschaltet, aber B
nicht und C sogar herunterreguliert ist?

2. Gefahr des Overlabeling

Overlabeling - also zuviel Chemikalien
als schadlich einzuordnen, ist ein wichti-
ges Problem. Nicht nur die verlorenen
Entwicklungskosten sind dabei zu bed en-
ken, auch der Verlust an Potential der
Chemikalie fur den Menschen z.B. als
Werkstoff oder Wirkstoff, wenn unge-
rechtfertigt eine Einstufung als schadlich
erfolgt. Warum kann es zu so1chem
Overlabeling kommen? Zunachst einmal
wird man sich die Frage stellen, was ist
eine signifikante Anderung der Genex-
pression? Nehmen wir einmal die wissen-
schaftlich ubli che 50/0-Irrtumswahr-
scheinlichkeit; dies bedeutet aber auch,
dass 5% der gemessenen Veranderungen
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falsch sind (beim Tox-Chip also immer-
hin 600 Gene pro Messung). Jede gerin-
gere Irrtumswahrscheinlichkeit bedeutet
leider einen Verlust yon Sensitivitat, Es
stellt sich ausserdem die Frage, wieviel
Uberprufungsexperimente initiiert wer-
den, wenn Substanzen in diesem Such-
test auffallig werden. Kaum vorstellbar,
dass ein Fleckenteppich auf einem Chip
bereits das Ende einer Substanzentwick-
lung sein sollte.

3. Fraglicher Quantensprung yon
Information

Es ist bisher nicht gezeigt worden, dass
irgendeine Genexpression in vitro aussa-
gekraftiger ist als biochemische oder Vi-
talitats-Parameter, Das Gegenteil ist ge-
nauso wahrscheinlich: Wenn Gene ange-
schaltet werden, fiihrt das zu mehr
mRNA, aber nicht unbedingt zu mehr
Protein; eine ganze Reihe yon Kontroll-
mechanismen liegt noch auf dieser Strek-
ke. Die Erfassung der Genexpression auf
Proteinebene ("Proteomics") steckt aber
vergleichsweise noch in den Kinderschu-
hen - ein Chip zumindest ist nicht ab-
sehbar.

4. Gen-Chip heisst nicht in vitro

Nattirlich kann man Genexpression nicht
nur in isolierten Zellen, sondern auch in
Geweben messen. Die rnussen zwar nicht
aus einem Tierversuch stammen, es sind
z.B. auch Gewebeproben yon Menschen,
die einem Gift exponiert waren denkbar,
aber es bleibt letztlich bei der selben Ab-
wagung: Menschen, d.h. grosse Variabi-
litat und geringe Wahrscheinlichkeit ei-
ner definitiven Aussage, und Zellen, d.h.
die Gefahr yon in vitro Artefakten, weil
man den falschen Zelltyp gewahlt hat, die
Kulturbedingungen nicht adaquat sind,
oder weil die Zelle leider dedifferenziert
ist. Spricht also doch wieder einiges fur
den Tierversuch?

S. Genexpression ist deskriptiv und
nicht mechanistisch

Die Interpretation yon Fleckenmustern
auf einem Genchip kann leicht zum Kaf-
feesatzlesen werden - gute Tests basie-
ren auf Mechanismen, die im Organismus
als wesentlich identifiziert und dann in
vitro abgebildet wurden. Das tut der Gen-

Chip nur sehr indirekt. Natiirlich wurden
einige Gene vorher als wesentlich identi-
fiziert, aber gerade weil sie nur noch zum
Teil vom Teil, zu einem Muster, degra-
diert werden, verlieren sie an Wertigkeit.

Probleme gibt es offenbar reichlich.
Andererseits war es noch nie so leicht,
soviel Informationen zu gewinnen. Selbst
wenn der Gen-Chip nicht einfach jedes
Tierexperiment uberflussig macht, so be-
wirkt er doch vielleicht, dass aus einem
Versuch wenigstens maximal viel Infor-
mation gewonnen wird. Immerhin besser
als tote Tiere zahlen,

Sicher werden wir noch sehr viel uber
die Interpretation der erzielten Ergebnis-
se lernen mussen - die Bioinformatik
hinkt der technischen Entwicklung der
Chips leider noch hinterher. Da es urn Ri-
siko-Beurteilung geht, wird man in Kauf
nehmen, dass ein gewisses Overlabeling
stattfindet.

Es wird an der Grundlagenforschung
liegen, den messbaren Genexpressionen
eine Bedeutung zu geben, sie bewertbar
zu machen. Der Aufbruch des NIEHS mit
der Griindung eines Microarray Center
in North Carolina beschleunigt eine Ent-
wicklung, die die Toxikologie mit der Mo-
lekularbiologie eine neue Liaison einge-
hen lasst. 1m Augenblick sieht es nach
einer Liebesheirat aus, denn die neuen
technischen Moglichkeiten faszinieren,
der Aufwand beeindruckt (welcher Toxi-
kologe mochte nicht Gerate fur derzeit
500.000$ sein eigen nennen?), und im
Bereich der chronischen Toxizitat gibt es
ehrlich gesagt auch kaum andere Ansat-
ze. Umgekehrt drangt es die Molekular-
biologie zur Anwendung; irgendwie rniis-
sen doch die Kosten des Human Genome
Project gerechtfertigt werden ... Vermut-
lich hat diese Liaison sogar das Potential
zu einer dauerhaften Beziehung. Ob dar-
aus ein wesentlicher Tierschutz-Aspekt
resultiert, bleibt abzuwarten. Hoffentlich
in dem Sinne, dass eine Aufwertung yon
nicht in vivo Methoden erfolgt - dann fei-
ern die Tierschtitzer gerne mit: Chip,
Chip, HUlTa!

PD Dr. Dr. med. Thomas Hartung
Universitat Konstanz
Biochemische Pharmakologie
D-78457 Konstanz
Tel.: 49-7531-884116
E-mail:
Thomas.Hartung@uni-konstanz.de
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Irmela Ruhdel:

Kosmetik: EU-Kommission unterwirft sich der WTO und
der Kosmetikindustrie
Am 5. Mai 2000 stimmten alle Mitglied-
staaten mit Ausnahme yon Deutschland,
das sich der Stimme enthielt, dcm erneu-
ten Aufschub des Vermarktungsverbots
yon in Tierversuchen getesteten Kosme-
tika urn weitere zwei Jahre zu. Nicht ein-
mal in den Bereichen, in denen mittler-
weile tierversuchsfreie Methoden yon der
Kommission und den Mitgliedstaaten an-
erkannt wurden, soll das 1993 versproche-
ne Vermarktungsverbot in Kraft treten. In
der Praambel des entsprechenden Richtli-
nientexts wird lediglich darauf verwiesen,
dass Altemativmethoden, die im offiziel-
len Amtsblatt der Europaischen Gemein-
schaft veroffentlicht wurden, innerhalb der
ED eingesetzt werden mussen.

Nach wie vor wird als Hauptargument
angefuhrt, dass ein Vermarktungsverbot
mit den WTO-Regeln nicht kompatibel
sein konnte, Sieben Jahre hatte die Kom-
mission Zeit, die Kompatibilitat zu pru-
fen oder zu untersuchen, welche Moglich-
keiten zum Beispiel durch bilaterale Ver-
handlungen bestehen, urn das Verbot trotz-
dem zu realisieren. Hierzu hatte sich der
Deutsche Tierschutzbund mehrfach kri-
tisch geaubert,

Im Weiteren gibt die Kommission an,
sie werde sich urn Verhandlungen mit
Drittlandern bemuhen, urn fur die gegen-
seitige Anerkennung der Testdaten aus in
vitro/in vivo Studien zu sorgen. Auch wenn
dem Deutschen Tierschutzbund durchaus
bewuBt ist, dass entsprechende Verhand-
lungen sehr langwierig sind, muss man
sich fragen, was diesbezuglich in den ver-
gangenen sieben Jahren untemommen
wurde.

Zudem kann man bei den Entwieklun-
gen in den letzten Jahren nieht mehr er-
kennen, dass sieh die Kommission der
Absehaffung yon Tierversuehen verpflieh-
tet fuhlt. So wird der Einsatz yon wissen-
sehaftlieh anerkannten, tierversuchsfreien
Methoden dureh burokratische Hurden urn
Jahre verzogert. Zum Beispiel miissen die
1998 anerkannten Methoden zur Prufung
der Phototoxizitat und Hautkorrosivitat
erst verpflichtend angewendet werden,
wenn diese im offiziellen Amtsblatt der
Europaischen Gerneinschaft veroffentlicht
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wurden. Dies erfolgt aller Voraussieht
naeh diesen Sommer, und auch dann wer-
den noeh Ubergangsfristen gegeben.
Auch vermisst man deutliche tierschutz-
relevante Signale, wie etwa die schwer-
punktmassige Forderung yon Alternativ-
methoden im Rahmenforsehungspro-
gramm der Kommission, oder aueh Initia-
tiven, die Position und Arbeitskraft yon
ECVAM zu fordem. Im Gegenteil sind
hier iiberall Tendenzen seitens der Kom-
mission zu erkennen, das Thema Tier-
schutz in der Versenkung verschwinden
zu lassen.

Der Deutsche Tiersehutzbund stellt ein-
mal mehr fest, dass gravierende Versaum-
nisse der Kommission fur den erneuten
Aufschub des Vermarktungsverbotes mit-
verantwortlich sind.

Der Entwurf der 7. Anderung der
KosmetikrichtIinie
Die skandalose Nachrieht war gut ver-
packt. Stolz verkiindete die El.I-Kommis-
sion in ihrer Pressemeldung: Kommissi-
on schlagt Tierversuchsverbot fur Kosme-
tika in der ED vor. Doch der vorgelegte
Entwurf der 7. Anderung der Kosmetik-
richtlinie belegt das Gegenteil: Die ED-
Kommission hat an ihrer Sitzung am 5.
April 2000 dem Tierschutz eine glatte
Absage erteilt.

Der erneute Aufschub wurde keines-
wegs veranlasst, urn nochmals Zeit zur
Verfugung zu stellen, damit im Jahr 2002
ein endgtiltiges Verbot ausgesproehen
werden kann, sondern es soll lediglich eine
Uberbruckungszeit geschaffen werden,
um das in der Richtlinie 93/35/EG veran-
kerte Vermarktungsverbot vollstandig fal-
len zu lassen.

So soll nieht wie bisher der Verkauf al-
ler in Tierversuchen getesteten Kosmeti-
ka in der ED verboten werden. Lediglich
jene Kosmetika, die mit Tierversuchen
innerhalb der ED fur Kosmetika gepriift
werden, durften nieht mehr in den Verkauf
gelangen. Somit konnen die in Drittlan-
dem an Tierversuchen entwickelten und
getesteten kosmetischen Produkte und In-
haltsstoffe in der ED uneingeschrankt ver-
kauft bzw. eingesetzt werden - geradezu

ein Freibrief filr europaische Kosmetik-
hersteller, Tierversuche ins Ausland zu
verlagern!

Diese Art YOnTierversuchsverbot geht
vollstandig an der Intension der 6. Ande-
rungsrichtlinie sowie den Erwartungen der
El.l-Bevclkerung vorbei. Sollte diese
Richtlinie in Kraft treten, wird sieh de fac-
to fur den Verbraueher nichts verbessern,
sondern vielmehr versehlechtern. Da die
Kommission offensichtlich nieht beab-
siehtigt, eine verpflichtende Kennzeieh-
nung fur in Tierversuchen entwickelte und
geprlifte Produkte oder lnhaltsstoffe ein-
zufuhren und dariiber hinaus sogar vorhat,
aIle Werbeaussagen zu Tierversuchen zu
verhindern, wird dem Verbraucher jegli-
che Moglichkeit genommen, ethisch ver-
tretbare Produkte zu erkennen.

Der politische Hintergrund fur die Um-
wand lung des Vermarktungsverbotes in
ein EU-Tierversuchsverbot liegt im Be-
streben der Kommission, moglichen Kon-
flikten mit den Welthandelsbestimmungen
der WTO aus dem Weg zu gehen, wie die
Beschrankung der Einfuhr yon Produkten,
die sich nur in Bezug auf die Testmethode
zur Sieherheitspriifung unterscheiden (sie-
he hierzu auch Kommentar im ALTEX 4/
99).

Tierversuchsverbot fur die Prufung
fertiger kosmetischer Mittel
Das einzige Zugestandnis der Kommissi-
on an die Forderungen der Tierschtitzer
stellt das Tierversuehsverbot fur die Prii-
fung fertiger kosmetischer Mittel dar, das
mit der 7. Anderungsrichtlinie in Kraft tre-
ten solI. Bedauerlich ist, dass dieses mini-
male Zugestandnis dadureh zunichte ge-
maeht wird, dass europaische Kosmetik-
hersteller uneingeschrankt ihre Produkte
auBerhalb der ED testen konnen. Auch
konnen in Drittlandern hergestellte Pro-
dukte weiterhin unbehelligt in der ED ver-
kauft werden. Dieses Verbot wird der Kos-

- metikindustrie nicht weh tun!

Tierversuchsverbot ftir kosmetische
Inhaltsstoffe
Grundsatzlich ist zu begrulsen, dass die
Kommission, wie im ersten Entwurf der
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7. Anderungsrichtlinie vorgesehen, wis-
senschaftlich geprufte Alternati vmethoden
innerhalb der EU verpflichtend zum Ein-
satz bringen will, unabhangig davon, ob
diese bereits in die OECD-Leitlinien auf-
genommcn wurden.

Nicht akzeptabel bleibt jedoch der Um-
stand, dass, obwohl der Richtlinientext der
6. Anderungsrichtlinie .mur" verlangt,
dass Altemativmethoden wissensehaftlieh
gepruft sein miissen, diese erst eingesetzt
werden durfen, wenn sie im offiziellen
Amtsblatt veroffentlicht sind.

Als positiv ist aus der Sieht des Deut-
schen Tierschutzbundes zu vermerken,
dass die Kommission im Begrundungstext
des Entwurfs ein endgultiges Tierver-
suchsverbot spates tens sieben Jahre nach
Umsetzung der Richtlinie fordert. Dies
soll unabhangig yom Stand der Entwick-
lung yon Altcrnativmethoden eintreten.
Dieses endgtiltige Tierversuehsverbot

wird jedoch nicht eindeutig im eigentli-
chen Richtlinientext formuliert. Hier ist
ein Wortlaut wie in der 6. Anderungsricht-
linie zu finden, der, wie die Praxis zeigt,
die Kommission zu immer weiteren Ver-
schiebungen berechtigt.

Die Kommission weist in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, dass dannzumal
bereits bekannte Chemikalien oder neue
Inhaltsstoffe, die aufgrund anderer gesetz-
lieher Regelungen auBerhalb der Kosme-
tikrichtlinie getestet wurden, verwendet
werden soli en. Bereits seit Jahren fordert
der Deutsche Tierschutzbund, es solIe auf
bereits toxikologisch charakterisierte In-
haltsstoffe zuruckgegriffen werden. Dass
fiir die Realisierung dieser Forderung eine
soleh lange Zeitspanne vorgeschlagen
wird, ist nicht akzeptabel.

Die Kommission hat mit ihren Richtli-
nienentwurfen erneut gezeigt, dass sie lie-
ber den Tod und das Leiden yon Tausen-

den yon Tieren hinnimmt, als einen mog-
lichen Kont1ikt mit der WTO zu riskie-
fen. Auch die Forderungen der Kosmetik:-
industrie, die ohne Einschrankungcn und
jeglichen Druck immer neue Kosmetika
auf den Markt bringen will, fielen bei der
Kommission auf fruchtbaren Boden.

Der Entwurf zur 7. Anderung del' Kos-
metikrichtlinie wird nun den Mitgliedstaa-
ten und dem Europaischen Parlament zur
Diskussion gestellt. Dies ist die letzte
Moglichkeit, urn den Tierversuchen, die
imrner noch jahrlich in der EU im Bereich
Kosmetik durchgefuhrt werden, ein Ende
zu setzen.

Dr. Irmela Ruhdel
Akademie fur Tierschutz
Deutscher Tierschutzbund
Spechtstr. 1
D-85579 Neubiberg
E-mail: akademie@tierschutzbund.de

Franz P. Gruber:

Darf die Wurde der Sache Tier kein Staatsziel sein?
Sie haben richtig gelesen, die aus zwei
nationalen Gesetzgebungen hybridisierte
Uberschrift solI auf einen schon fast ma-
kabren Scherbenhaufen hinweisen, den
Politiker in Deutschland und der Schweiz
dieser Tage angerichtet haben. In der
Schweiz ist, im Gegensatz zu Deutsch-
land, seit dem 17. Mai 1992 die Wtirde
der Kreatur verfassungsrechtlich ge-
schtitzt. Dies erfolgte ohne grossere Wi-
derstande der Wissenschaftsgesellschaften
und der Industrie. In der schweizerischen
Rechtssystematik bindet dieser Satz nicht
nur den Gesetzgeber, sondern er gilt auch
in sogenannten Rechtsanwendungsverfah-
ren. Nur eines mochten die Schweizer Na-
tionalrate im Dezember 1999 gar nicht:
den Sachstatus des Tieres aufheben und
in einen besonderen Status uberfuhren, so
wie es wiederum in bsterreich und
Deutschland seit uber 10 Jahren Gesetz ist.
ALTEX hat daniber berichtet (ALTEX 1/
2000, S. 32). Nationalrat Caspar Baader
yon der SVP paukte mit vollig niveaulo-
sen Plattitiiden einen Antrag auf Nichtbe-
fassung durch und machte damit sieben
Jahre Gesetzgebungsarbeit zunichte. Als
Gipfel der Heuchelei setzt sich nun seit
April 2000 die Junge SVP fur eine besse-
re Rechtstellung der Tiere ein und unter-
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stutzt ein durch ihre eigene Partei notig
gewordenes Volksbegehren. Ein allzu
durchschaubarer Versuch, die verlorenen
Tierschutz-Stimmen zuruck zu gewinnen.

Andersherurn konnten sich deutsche
Parlamentarier nicht dazu aufraffen, dem
besonderen Status des Mitgeschopfes Tier
konsequenterweise einen Platz in der Ver-
fassung einzuraumen, in der Schweiz seit
acht Jahren eine Selbstverstandlichkeit. 20
Stimmen fehlten im deutschen Bundestag
am 13. April 2000 (DTB: "schwarzer Don-
nerstag") zur notigen Zweidrittelmehrheit.
Stimmen, die sich leicht batten finden las-
sen, wenn der neue Fraktionsfuhrer der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht hat-
te Muskeln zeigen wollen. Friedrich Merz
gab die Abstimmung nicht frei, in einer
so stark auch emotional belasteten Frage
durften die Abgeordneten seiner Fraktion
nicht nach ihrem Gewissen entscheiden.

Gerade vier Mitglieder der Fraktion ge-
trauten sich, in der namentlichen Abstim-
mung ihr Gewissen tiber den Fraktions-
zwang zu stellen: Dr. Karl A. Lamers (Hei-
delberg), Elmar Muller (Kirchheim),
Hans-Otto Wilhelm (Mainz) und Dagmar
Wohrl, Danke. Etwa 95% der Bevolke-
rung, die sich an einer Umfrage des ZDF
zu dieser Frage geaussert hatten, stimm-

ten fur eine Anderung des Grundgesetzes
zugunsten des Tierschutzes. Der tapfere
Herr Merz stellte sich gegen diese iiber-
waltigende Mehrheit. Aber vielleicht ha-
ben diese 95% bei der nachsten Wahl ja
schon wieder vergessen, was sie eigent-
lich wollen, auf diese Art und Weise hat
die CDU/CSU noch immer gentigend
Stimmen auch der Tierschutzerinnen und
Tierschutzer eingefahren.

Nun wird im Zweifelsfall weiterhin die
Lehr- und Forschungsfreiheit vor tier-
schutzerischen Belangen rangieren. Eine
Guterabwagung, wie sie auch vom Euro-
paischen Recht verlangt wird, findet nicht
statt. Juristisch ordentlich ausgedruckt hat
dies vor Jahren der Verwaltungsgerichts-
hof (VGH) Kassel: "Die Postulate eines
ethischen Tierschutzes haben keinen Ver-
fassungsrang und bilden daher keine im-
manente Schranke fur die Lehrfreiheit."
Und weiter: .Das Tierschutzgesetz ist ver-
fassungskonform dahin auszulegen, dass
fur die Entscheidung daruber, ob eine al-
ternative Lehrmethode den Zweck der
Lehrveranstaltung erfullen kann, aus-
schliesslich die Einschatzung des Hoch-
schullehrers, der die Veranstaltung durch-
fuhrt, zugrunde zu legen ist." Ein damals
eigens yon einem Fachtierarzt fur Ver-
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suchstierkunde angefcrtigtes Gutachten zu
einer vorhandenen Alternative fand kein
juristisches Gehor. Sinngemass meinte der
VGH Kassel "auf eine Abwagung der
widerstreitenden Intercssen komme es gar
nieht an, da diese (die Abwagungl) reehts-
widrig sei und deshalb auch kein offentli-
ches Interesse bestehe." Man muss sich
das wirklich vorstelJen: Die yon der EU
bindend vorgcschriebene Guterabwagung
wird yon einem deutschen Gericht als
rcchtswidrig eingestuft. Und das war nicht
dcr einzige Prozess, der wegen der man-
gelnden Verankerung des Tiersehutzes in
der Verfassung zu ungunsten des Tier-
schutzes ausging.

Eine derartige Ohnrnacht in Tierschutz-
Angelegenheiten mochte nicht einmal die
sicherlich nicht rot-grim dominierte deut-
sche Tierarzteschaft hinnehmen. Der Tier-
schutz solie als Staatsziel ins Grundgesetz

aufgcnommen werden, beschloss der 22.
Deutsche Tierarztetag noch am 23. Marz
2000 illWiirzburg, drei Wochen vor der Ab-
stimmung in Berlin (124 Ja-, 85 Neinstim-
men, 6 Enthaltungen). Begrundung: "Die
Durchsetzung des Tierschutzes ist ein wich-
tiges Anliegen der Deutschen Tierarzteschaft
und das Ziel eines ethischen Tierschutzes
kann nicht alIeine durch das Ticrschutzge-
setz erreicht werden." Vergebliche MUh_

Nun sollte man naturlich beim Tier-
schutz nicht so blauaugig sein und alles
Heil in dieser Frage yon der SPD erwar-
ten. Zu frisch ist in Erinnerung, wie sich
Minister Frankes Ministerium im Prozess
um die Legehennenhaltung verhalten hat.
Und sicher hatte auch der Abgeordnete
Norbert Rottgen van derCDU/CSU-Frak-
tion nicht ganz unrecht, wenn er der Bun-
desregierung vorwarf, sich mit dem Staats-
ziel Tierschutz nur ein tierschutzpoliti-

Timo Rieg:

Die Frage ist nicht justiziabel
Zur Ablehnung einer Verfassungsbeschwerde zu Tierversuehen im Studium

Fast mochte man sagen: Gott sei Dank hat
das Bundesverfassungsgerieht mal nicht
entschieden, genauer: beschieden, nicht
zu entscheiden. Es macht keinen Sinn,
sich in allen Lebenslagen vorn Karlsru-
her Verfassungsgericht eine klare Direk-
tive zu erwarten, wo schlicht die Politik
- oder auch der gesellsehaftliche Dialog
- klaglich versagt hat. Denn das gilt es
eigentlich festzustellen: Tierverbrauch im
Studium interessiert die Politik nicht -
und damit kann es aueh keine dauerhaf-
ten Veranderungen geben. Ein aufge-
schlossener Professor hier, eine fort-
schrittliehe Dozentin dort und die vielen
kleinen, unauffalligen Kompromisse und
Zugestandnisse in diesem oder jenem
Pflichtpraktikum mogen Einzelnen ein
Studium ohne Tierverbrauch ermogli-
chen, die Position des Tierschutzes hat es
in all den Jahren nieht vorangebracht. Da
gab es Petitionen, Briefe an und Gespra-
che mit Politikern, Anhorungen, Diskus-
sionen, Aufsatze, ganze Bucher und eine
elend lange Reihe yon Geriehtsverfahren
im Kern nur zu dieser einen Kernfrage:
Darf jemand Biologe (oder Biologieleh-
rer), Human- oder Veterinarmediziner
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werden, wenn er entgegen der Ansicht
eines seiner Dozenten meint, die hohe
Komplexitat einer EinfUhrungsveranstal-
tung in Anatomie, Morphologie oder Phy-
siologie auch ohne Invasiv-Didaktik be-
greifen zu konnen? Statt Gericht und
Rechtswissenschaftler mit dieser Frage zu
betrauen, hatte sieh die Politik des The-
mas annehmen konnen, urn mit simplen
Regelungen wenigstens (Rechts-) Frieden
zu sehaffen.

Das nun vergeblieh vor dem Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG) angefochte-
ne Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
CBVerwG) vom 18. Juni 1997 hatte ja
schon seine erfreuliehen Tendenzen.
Hochschullehrer, so heilst es da, konnten
nicht pauschal Alternativen ablehnen, sie
mussten es immerhin begrundet tun - und
den Gerichten stehe sogar die Uberpru-
fung der Plausibilitat mittels Gutachter zu.
Und auf den konkreten Fall bezogen wa-
ren die Bundesrichter - je nach Lesart -
reeht deutlich dazu aufgefordert, kiinftig
Klagen praziser zu formulieren und vor
allem genauer zu untermauern. Die mei-
sten Begrundungen des Geriehts bezogen
sich auf reine Formalia.

sehes Alibi verschaffen zu wollen. Natur-
lich wollen auch wir noch weitere Leistun-
gen aus dem Hause Franke sehen.

Zunachst gilt es nun, in der Schweiz wie
in Deutschland, den durch reaktionare
Krafte entstandenen Scherbenhaufen auf-
zuraumen. In der Schweiz konnte dies der
Standerat besorgen, der es in der Hand hat,
die "Tier keine Sache Debatte" nochmals
anzugehen. In beiden Landern sind aber die
Wahler ganz grundsatzlich aufgefordert,
den Parteien durch ihre Stimmen Moral
beizubringen. Wer in der Schweiz noch
SVP und in Deutschland noch CDU/CSU
wahlt, sollte genau wissen, dass dies eine
fur den Tierschutz verlorene Stimme ist.

PD Dr. Franz P. Gruber
Stiftung FFVFF, Redaktion ALTEX
Hegarstr. 9, Postfach 1766
CH-8032 Zurich

Doch gerade wegen der gerichtlichen
Vorliebe fur Formalien stollen die vielen
Ungereimtheiten auf, die sich durch all
die Jahre der Auseinandersetzung ziehen.
Da ist als erstes die Grundsatzfrage nach
der Lehrfreiheit. Aile Antrage der junge-
ren Zeit zielten daranf ab, eine Universi-
tat zu verpflichten, tierverbrauchsfreie
Ubungen als Prufungsvoraussetzungen
zuzulassen - und sei es nur in der Form,
dass Studenten sich selbst das notige Wis-
sen auf irgendeine Weise aneignen. Ab-
gebugelt wurde dieses Begehren mit der
didaktischen Freiheit der Hochschulleh-
rer. Bis heute hat sich kein Gericht dazu
geaubert, warum es dem Staat unzumut-
bar sein soll, Dozenten zu beschaftigen,
die aus freien Stiicken, aus wissenschaft-
licher Uberzeugung tierverbrauchsfreie
Ubungen favorisieren oder wenigstens
akzeptieren.

Als zweites ist da die Frage nach der
Bedeutung der Gewissensfreiheit. Denn
gerade die Interpretation des BVerwG
macht die Durchsetzbarkeit der Gewis-
sensfreiheit van der Gegenwart profes-
soral akzeptierter Alternativen abhangig.
Natiirlich ist unbestritten, dass nicht je-
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der mit seinem Gewissen den Staat zu
dieser oder jener Hand lung verpflichtcn
kann. Doch die beruhrnte Abwagung der
Rechtsglirer hatte auf einem andcren Le-
vel erfolgen miissen: Welchcn Schaden
nahme die Lehrfreiheit, nahme die Ge-
sellsehaft, wenn Studierenden unabhan-
gig vom Stand der Alternativenentwiek-
lung - und, mit Verlaub: unabhangig vorn
Stand der Lehrplane - der Vollzug ihres
Studiums ohne Teilnahme an tierverbrau-
ehenden Ubungen errnoglicht wurde?
Denn die Ernsthaftigkeit der Gewissens-
entscheidung fur eine Teilnahmeverwei-
gerung war in allen Fallen und allen In-
stanzen unbestritten. Doeh regelmafiig -
von den beiden Verfahren hessischer Me-
dizinstudenten abgesehen, die ihr Gewis-
sen erfolgreieh gegen die Universitat
Frankfurt durchsetzen konnten - kom-
men die Geriehte lapidar zu def Erkennt-
nis, die Gewissensfreiheit musse hinter
der Lehrfreiheit zurtickstehen. Wieso?
Wir haben auf der einen Seite den ein-
zelnen Studenten / die einzelne Studen-
tin, fur den oder die es um die gesamte
(berufliche) Zukunft geht, und auf der
anderen Seite eine Universitat mit Justi-
tiaren und Verwaltung, fur die es um eine
unter hunderten yon Priifungsstreitigkei-
ten geht.
Und es steht als dritte groBe Frage die

naeh dem Stellenwert des Tierschutzes
im Raum. Das BVerwG hatte entsehie-
den: .Der Verwaltungsgeriehtshof (also
die Vorinstanz) konnte sieh auf die faeh-
kundigen Aussagen der betroffenen
Hoehsehullehrer stutzen, die eine aus-
schlielsliche Verwendung yon Lehrfilmen
und Computersimulationen als ungeeig-
net abgelehnt hatten." Es sollte sieh yon
selbst verstehen, dass man seine eigene
Didaktik fur riehtig halt - dass diese
Selbsteinschatzung jedoeh zugleieh Be-
weis wurde, war iiberrasehend. Der gro-
Bere Dreher ist allerdings die Feststel-
lung, die .Darlegungslast" geeigneter Al-
ternativmethoden treffe die klagende Stu-
dentin. An dieser Stelle geht es langst
nieht mehr um Gewissensfreiheit, es geht
um die Frage, ob und wenn ja wie eine
Bestimmung des deutsehen Tierschutz-
gesetzes anzuwenden ist, die .Eingriffe
und Behandlungen an Tieren, die mit
Schmerzen, Leiden oder Schaden" ver-
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bun den sind, nur erlaubt, "soweit ihr
Zweck nieht auf andere Weise" erreieht
werden kann (§ 10 TierSehG). Von der
gesamten Reehtssystematik her geht es
hierbei urn den behordlichen Umgang mit
tierverbrauehenden Ubungen, die der
Praktikurnsleiter vorab melden muss. Das
Gerieht selbst ist der Auffassung, es gebe
Moglichkeiten, an anderen Universitaten
tierverbrauchsfrei zu studieren. Was be-
deutet das fur Versuehe nach § 10? Wie
kann Studenten, die doch zur Teilnahme
an Versuehen verpfliehtet werden, urn et-
was zu lernen, die Aufgabe zukornmen,
"fur jeden einzelnen Versueh darzulegen,
dass es tatsachlich konkrete Lehrmetho-
den gibt, die tiersehutzfreundlieher als
die in den zoologisehen Praktika der Be-
klagten vorgesehenen Methoden sind"?
Doch zur Frage, warum eine solche Al-
ternativen-Prufung nieht Aufgabe der
bezahlten Behordenmitarbeirer sei,
schweigt das Gericht.
Das BVerfG hat nun in alle dem keine

"grundsatzlieh unrichtige Annahme yon
der Bedeutung und Tragweite des Grund-
rechts" del' Berufs- oder Gewissensfrei-
heit erkannt. Das erseheint konsequent,
denn die Instanzgeriehte haben siehja mit
den verschiedenen Grundrechten ausein-
andergesetzt - was letztlieh immer eine
nur begrenzt nachvollziehbare Abwa-
gung zur Folge haben muss. Doeh an
anderer Stelle geht das Verfassungsge-
richt ein paar Schritte weiter, ohne dies
inhaltlich zu begriinden. So heifit es in
der Begriindung zur Ablehnung der Ver-
fassungsbesehwerde: .Es kommt hinzu,
dass ein deutlieh iiber den Einzelfall hin-
ausgehendes praktisehes Klarungsinter-
esse naeh den vom Bundesverfassungs-
gericht eingeholten Stellungnahmen der-
zeit nicht besteht." Dabei fiihrt das
BVerfG selbst an anderer Stelle den Bun-
desverband studentiseher Arbeitsgruppen
gegen Tiermissbraueh im Studium (SA-
TIS) an - einen Verband, den es nur gibt,
weil eben eine Vielzahl yon (potenziel-
len) Studierenden groBeProbleme mit der
Teilnahme an Tier- und Organversuehen
bzw. Praparationen eigens dafur getote-
ter Tiere hat.
Aueh die Feststellung, die klagende

Studentin hatte problemlos die Univer-
sitar weehseln konnen, ist etwas lapidar.

Zum einen hatte sie ausgefiihrt, welche
Auswirkungen dies auf ihre Anstellungs-
fahigkeit in Baden- Wurttemberg haben
wurde, zum anderen war zum Zeitpunkr,
als sie sich gegen die Teilnahme an Ver-
suchen wendete (1991), noch wenig uber
die Situation an anderen Hochsehulen
bekannt. Mit viel Muhe veroffentlichte
erst 1996 der Bundesverband SATlS die
erste und einzige Studie hierzu.
Und dann aulsern sieh die Verfassungs-

riehter auch noch zu den Auswirkungen
des (noeh) gar nieht bestehenden Staats-
zie1s Tiersehutz. Das BVerwG hatte sei-
nerzeit noeh auf einige Prufungen ver-
ziehtet, weil es in der damaligen Rechts-
lage keinen Verfassungsrang des Tier-
schutzes erkennen konnte. Dennoeh er-
klart das BVerfG jetzt: .Dass sich das
Bundesverfassungsgericht bei einer Ent-
scheidung iiber die Verfassungsbe-
sehwerde mit der Frage befassen musste,
welcher Rang dem Tiersehutz zukommt,
ist nieht zu erkennen. Denn auch aus ei-
ner etwaigen verfassungsreehtliehen Ver-
ankerung dieses Sehutzgutes wiirden sich
weiterreiehende Konsequenzen ( ... )
schwerlieh ergeben konnen." Soviel zur
Fureht der Wissenschaftsverbande vor
dem Staatsziel Tiersehutz.
Die juristisehe Klarung der genannten

Kernfrage ist in der Summe unbefriedi-
gend und war in einzelnen Verfahren fru-
strierend. Erfreulieh ist, dass einige sehr
engagierte Tierverbrauchs- Kritiker mitt-
lerweile auf diesem oder jenem Weg ih-
ren Platz in der Wissenschaft gefunden
haben. Vielleieht konnen sie mit zur no-
tigen Offenheit beitragen, die den mei-
sten Hochschullehrern wie den Politikem
fehlt. Denn im vertrauten Kreis sagen
schon heute nieht wenige Dozenten, sie
wurden auf die altmodischen Froschver-
suche und Rattenpraparationen lieber
heute als morgen verziehten. Doeh noeh
herrseht Fraktionszwang, bei den freien
Abgeordneten (Art. 38 Abs. 1 GG) wie
bei den freien Hoehsehullehrem (Art. 5
Abs. 3 GG).

Timo Rieg
Wissensehaftsjournalist
Journalistenbiiro Siidring 16
D- 44787 Bochum
timorieg@aol.eom
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Werner Hartinger:

Zur Problematik der Tierexperiment-Forschung
Die Ticrversuchsgegnerschaft ist der Teil-
bereich des Tierschutzes, der sich neben
dem notwendigen Schutz der Mitgeschop-
fe durch ihre Vorbehalte gegeniiber der
Tierversuchsforschung auch fur die be-
rechtigten Belange der Mitmenschen ein-
setzt. Als Folge der engen Verflechtungen
yon Forschung, Wissenschaft, Industrie
und Wirtschaft ist es unverrneidlich, da-
mit die Aspekte des Medizindenkens in
Bezug auf die Tierexperirnent-Ergebnis-
se zu erortern, die Beurteilungsgrundla-
gen der Medizin-Wissenscnaft zu durch-
leuchten und so die Interessen der Tier-
versuchs-Befiirworter zu tangieren. Ihr
Widerspruch ist deshalb nicht unerwartet
und ihre vorgebrachten Argumente mus-
sen auf ihre Stichhaltigkeit hinterfragt
werden. Dadurch bekommt der Einsatz fur
die Abschaffung der Tierexperimente und
fur eine .responsible medicine and ethi-
cal treatment" einen massiven Gegen-
strom zu spuren, denn das alte Sprichwort
hat immer noch Gultigkeit: Wer zur Quel-
Iewill, muBgegen den Strom schwimmen!
In der Geologie ist diese Feststellung

nachvollziehbar, daBsie in unseren gegen-
wartigen Wissens-Disziplinen auch zu-
trifft, ebenso bedauerlich wie hinderlich
fur wirkliche Erkenntnis-Fortschritte. So
ist und war es yon jeher eine unerfreuli-
che, wirtschaftlich uninteressante und Dis-
kreditierungen einbringende Betatigung,
sich fur etwas oder fiir jemanden einzu-
setzen, der sich selbst nicht artikulieren
kann. Damit werden narnlich die Kreise
gestort, die am Bestehen des alten, iiber-
holungsbedurftigen Zustandes Interesse
haben.
Doch die kirchlichen Institutionen recht-

fertigen eine solche anthropozentrische
Mitwelt-Ausbeutung, selbstemannte Bio-
Ethiker legitimieren diese Mentalitat als
ethisch vertretbar, die Forschung propa-
giert sie mit der Behauptung .zum Wohle
des Menschen", zahlreiche Schreiber hof-
fen mit einer Zustimmung ihre Schafchen
ins Trockene zu bringen, yon der etablier-
ten Wissenschaft werden andere Ansich-
ten und erforderlichen Korrckturen als
"unwissenschaftlich" bezeichnet und ihre
Aussage yon den Medien unreflektiert
iibernommen und verbreitet. Sacheinwan-
de und fachlich begrundete Widerspruche
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erreichen nicht die Offentlichkeit, Gegen-
artikel werden nicht eingerUckt und Le-
serbriefe so "gekilrzt", dass ihre Jnhalts-
aussage entstellt wird. Mit diesen MaBnah-
men wird einer notwendigen Grundsatz-
diskussion uber die Erforschung der bio-
logischen Funktionalitat eines Organismus
nach naturwissenschaftlichen Kriterien
ausgewichen. Schon langer ist es zu einer
Zweck-Koalition zwischen Wissenschaft
und Medien gekommen, die beide den
marktschreierischen Wert fur Sub- und
Investitionen erkannt haben.
So befindet sich der Tierversuchsgeg-

ner in ahnlicher Situation wie der Rufer
in der Wuste oder wie ehedem David und
Goliath, falls der wirtschaftliche Potenz-
vergleich erwunscht ist.
Wer sich unter solchen Bedingungen

trotzdem fur den Schutz yon Mensch, Tier
und Medizin einsetzt, kann auf Grund
reichlicher Erfahrungenjede argumentie-
rende Aussage richtig einschatzen, Lei-
der stellen sich dabei auch Zweifel ein,
ob der Tierversuchsgegner in seinern mit-
geschopflichen Anliegen yon den Tier-
schutz-Organisationen immer verstanden
und in geeigneter Weise unterstiitzt wird.
DaB Wissenschaft, Wirtschaft und For-
schung keine Bedenken haben, die Tiere
und die Mitwelt in jeder gewinnbringen-
den Form auszubeuten, durfte wohljedem
objektiven Beobachter klar geworden
sein. DaB jedoch auch yon vielen "Tier-
schutzem" bei oft ungenugendem Fach-
wissen die tierexperimentelle Medizinfor-
schung fur notwendig, effizient und des-
halb berechtigt und vertretbar bezeichnet
und aus ihrem Tierschutz-Anliegen ein-
fach ausgeklammert wird, ist schlichtweg
unverstandlich, Falls der Schutz der Tie-
re erst dann einsetzt, wenn wirtschaftli-
ches Interesse und personliches Vorteils-
denken zulasten yon Leid und Tod der
Mitgeschopfe unter Dach gebracht wur-
den, dann unterscheidet sich diese Form
des "Tierschutzes" nicht yon dem
"Schutz", den der Experimentator den
Tieren angedeihen liiBt.Ihr Schutz ist je-
doch gerade dort am notwendigsten, wo
ihr Leben und ihre Unversehrtheit vorn
Gewinnstreben und vorn Egoismus des
Menschen bedroht wird, und sei es auch
unter scheinbar legitimierenden ethi-

scherr, wissenschaftlichcn, moralischen
oder religiosen Konstrukten.
Deshalb kann man nur die grundsatzli-

che Aussage vieler Tierschutzer/innen an-
erkennen und respektieren: Es ist fur rnich
unwesentlich, ob die Tierversuche fur die
Medizinforschung vorteilhaft sind oder
nicht. Ich will meine Gesundheit nicht ei-
ner verwerflichen Grausamkeit und dem
gewaltsamen Tod yon Millionen unschul-
diger Tiere verdanken!
Dabei ist aus medizinischer Sicht diese

theoretische Alternative nicht einmal ganz
richtig, denn die Marktzulassung der Arz-
neien und Medizinverfahren beruht gar
nicht auf den Tierversuchs- Werten, son-
dem auf der am Menschen nachgewiese-
nen Vertraglichkeit, Wirksamkeit und
Unschadlichkeit, wie es das Gesetz for-
dert. Das Gesundheitsamt und die Zulas-
sungsbehorde erfahren nicht einmal die
Ergebnisse der durchgeflihrten Tierversu-
che, sondem erteilen die Genehmigung zur
Anwendung alleine auf den geforderten
und angegebenen Menschen-Versuchs-
Werten!
Wird auf diesen Umstand verwiesen,

schafft man sich auf keiner Seite Zustim-
mung oder Freunde, darum steht man vor
der Wahl, die ganze Wahrheit uneinge-
schrankt zu sagen oder sich einer besser
ankommenden Rhetorik zu bedienen, die
wesentliche Aspekte ausklammert.
Nach wie vor kommt es in der Medizin

einem Sakrileg gleich, die naturwissen-
schaftliche Aussagefahigkeit uber die
Kausalitat physiologischer und pathologi-
scher Lebensprozesse eines Organismus
anzuzweifeln. Mit chemisch-physikali-
schen Analyse-Methoden konnen namlich
die eigentlichen Storungsursachen des bio-
logischen Funktionsgleichgewichtes gar
nicht diagnostiziert werden, die sich in
einer Krankheitssymptomatik manifestie-
ren, wenn sie nicht beherrscht werden kon-
nen. Es konnen lediglich die bereits ein-
getretenen morphologischen oder funktio-
nalen Abweichungen yon festgelegten
Normwerten festgestellt, also deren Fol-
gezustande im Organismus diagnostiziert
und qualifiziert werden. Die eigentlichen
Erkrankungsursachen bleiben dabei im
Dunkel, und bei der entsprechenden The-
rapie werden nur die Krankheitssympto-
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me beseitigt, nicht aber ihre auslosenden
Faktoren.
Solche Feststellungcn sind naturlich fur

den tierexperimentierenden Wissen-
sehaftler quasi cine Haresie und der arzt-
he he Vertrcter dieser Denkweise wird
zweckmalsigerweise aus den yon ihnen
ernstzunehmenden Medizinern ausge-
schlossen. So einfach ist das, wenn man
die Legislative hinter sich, die Tndustrie
neben sich und die Medien auf seiner
Seite hat, nattirlich unter dem Mythos der
wissenschaftlichen Unantastbarkeit!
Auch bei Alternativ-Forschern und

selbst bei einschlagig erfahrenen Tier-
schutzern stoBen solche Erorterungen auf
ein Nicht-wissen-wollen. So1cheFeststel-
lungen seien der "Wissenschaftlichkeit"
der Forsehung .Jm Interesse des Tier-
schutzes" abtraglich. So ignoriert man
sowohl hier als auch dort diese Einwan-
de, obwohl in anderen Wissenschafts- Dis-
zipJinen die naturwissenschaftlich nicht
analysierbaren noeso-psychosomatischen
Einwirkungen in das Funktions- und Re-
aktionsgeschehen eines Lebewesen eben-
so wie die artspezifischen iibergeordne-
ten Organisations-Prinzipe hinlanglich
anerkannt und zu quaJifizieren versucht
werden. In der Neuro-Psycho- Immunolo-
gie zum Beispiel ist ihr EinfluB in die
Immunlage und die Funktionalitat der
Abwehrmechanismen des Organismus
seit Jahren Untersuchungsobjekt. Beson-
ders ihre ursachlichen Verbindungen zu
vielen Krankheiten und zu den immer
haufiger werdenden allergoiden Erkran-
kungen sind Gegenstand eingehender
Untersuchungen und Analysen, 1st das
eine Wissenschafts-Logik!?
1mHinblick auf die fachlichen Begriin-

dung en zur Abschaffung der Tierver-
suchs-Ideologie in der Medizin ist auch
keine vertretbare Moglichkeit einer zeit-
lichen oder sachlichen Kompromililosung
zu sehen, wie sie aus Unkenntnis oder
Zweckrnabigkeit oft vorgeschlagen wird.
Hiermit werden ebenso wie jetzt seit Jah-
ren propagandistisch ausgeschlachteten,
angektindigten und de facto immer noch
nieht erfolgten Verbot der Tierexperimen-
te in der Kosmetik, wird mit solcher
.Empfehlung" sowohl die Offentlichkeit
desinformiert als aueh der gutglaubige
Tierschiitzer uber den Tisch gezogen, na-
turlich auf Kosten der Tiere und zu Gun-
sten des Gewinnes. Hier kann man nur
die Blauaugigkeit einiger bewundem, mit
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der sie die Zielsetzungen der wirklichen
Tierversuchsgegnerschaft unterwandern.
Auch wird yon der einen wie yon der

anderen Seite davor gewamt, die streng
gehiiteten .realisuschen" Denkgrenzen
der Naturwi sscnschaften zu tibersehen
oder die Effizienz dieser Tierversuchs-
Medizin anhand der Entwicklung des all-
gemeinen Gesundheitsstandards zu be-
werten. Nicht zuletzt ignorieren diese
.Fachleute" auch auf diesem Gebiet ei-
nen Unterschied psychosomatischer
Funktionseinfltisse zwischen dem tieri-
schen Lebewesen und dem mensch lichen
Organismus, Miissen sich die Tierexpe-
rimentatoren, die angesproehenen Tier-
schutzer und die Mediziner auf ihrem ei-
genen Wirkungsfeld von den Physikern
belehren lassen? Diese haben schon lan-
ge die naturwissenschaftlichen Aussage-
grenzen iiber biologische Lebensprozes-
se erkannt, obwohl es sich hier sozusa-
gen nur urn einen .Neben-Job" yon ih-
nen handelt. Der renommierte Physiker
Prof. H. Pietschmann yon der Universi-
tat Wien schrieb kiirzlich: .Bs ware fatal,
wenn in der Medizin nur das anerkannt
wiirde, was naturwissenschaftlich beweis-
bar ist. Der Erfolg der Naturwissenschaf-
ten (in der Technik) beruht doch auf ihrer
Beschrankung der Phanomene nach
Raum und Zeit. Alles, was nieht nach die-
sen Kriterien beurteilbar ist, kann yon ihr
iiberhaupt nieht erfaBtwerden. Die fur alle
Lebensprozesse eine wesentliche Rolle
spielenden seelisch-geistigen Organisati-
onsprinzipen der Lebewesen sind natur-
wissenschaftlich iiberhaupt nicht erklar-
bar!"
Verehrter Herr Pietschmann, leider muB

Ihnen da der Mediziner teilweise wider-
spreehen: Es ware nicht fatal, es ist fatal,
weil es so ist!

Seit Jahren wird vielfach ein Riickgang
der Tierversuchs-Zahlen behauptet, je-
doch sind hier grundsatzliche Zweifel an-
gebracht. Erst seit 1989/90 gibt es bei uns
eine statistisehe Erfassung der in Industrie
und Forschung "verbrauchten" Tiere und
es wurde der Begriff .Tierversuch" juri-
stiseh neu definiert. Vorher fand keine ein-
heitliche Erfassung statt. Demnach wur-
denjetzt die Tierexperimente wahrend der
Ausbildung der Mediziner, der Pharma-
kologen, der Naturwissenschaftler, der
Chemiker, der Biologen, der Botaniker,
der Tierarzte und Studierenden angrcn-

zender Fachrichtungen vor dem Examen
und auch danach als "Fort- und Weiter-
bildung", nieht als .Tierversuch" gezahlt,
Weiterhin auch nicht die Totung der Tie-
re nach dem Versuch noch in Narkose, die
Unzahl der Tiertotungen zur Gewinnung
yon Versuchs-Material, Organen, Gewe-
ben, Seren und sonstige Tierprodukte -
wie sie auch in der Alternativforschung
gebraucht werden. Nicht zuletzt wurde bei
der "Novellierung" des Tierschutzgeset-
zes und seiner Durchfuhrungsverordnun-
gen sowohl eine Anderung des Versuchs-
Vorhabens als auch die genehmigten Tier-
versuchszahlen ohne Nachmeldung in das
Ermessen des Experimentators gestellt.
Dadureh wurde eine korrekte Uberpru-
fung der tatsachlichen Versuchstier-To-
tungen verunmoglicht.
Ein weiterer wesentJicher Umstand fur

die Vorbehalte der veroffentlichten Zah-
len ist, daB auch die kaum mehr zahlba-
ren Tier-Experimente in der Molekular-
genetik, in der Gen-Technik und Gen-
Therapie, diejenigen der Klonungen, der
Fertilisation und vergleichbarer Versuchs-
vorhaben am Tier, an den Tierembryonen
oder dem vorher getoteten Tier statistisch
nicht gezahlt werden, Trotzdem hat die
Gesamtzahl in den letzten Jahren zuge-
nommen! Die publizierten Zahlen sind
unter diesen Verhaltnissen als MaBstab
der getoteten Versuchstiere mit grobter
Skepsis aufzunehmen und es ist unver-
standlich, wie sie kommentarlos in den
Medien erscheinen,
Es mag ja sein, daB in wenigen Wis-

senschafts-Disziplinen ein gewisser
Riickgang zu beobachten ist, doch wird
dieser durch die zunehmende nicht be-
rechnete Zahl der anderen Forschungsge-
biete und der Industrie, deren Tiertotun-
gen nicht in den Statistiken erscheinen,
mehr als ausgeglichen. Der Grund fur
solche selektiven Minderungen diirfte in
der Einsicht der medizinischen Unver-
wertbarkeit und Nichtiibertragbarkeit ih-
rer Ergebnisse zu suchen sein und in der
Notwendigkeit, aussagefahige Resultate
zu erhalten,
Oft wird in der .Altemativ-Forschung"

angeftihrt, daB damit die Zahl der Tier-
versuche weiter reduziert werden soll.
Hierzu sind einige klarende Worte ange-
zeigt. Schon die beeindruckende Wort-
wahl .Altcmativ-Forschung" rnit der VOf-
gabe einer Einschrankung der Tierexpe-
riment-Zahlen muf naher betrachtet wer-
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den. Die damit angcsprochenen versuchs-
tierfreien Experimcnte an Zell-, Gewebe-
und Organkulturen habcn tiber die mei-
sten Medizin- und Intoxikationsfragen
eine unvergleichbar bessere Aussagefa-
higkeit aJs es je ein Tierversuch hatte oder
haben wird. Sie erzielen ihr Optimum an
Verwertbarkeit, wenn sie mit menschli-
chern Biomaterial vorgenommen werden,
weil dann die ergebnismalsige Uberque-
rung der unbeurteilbaren Artensehranke
nicht erfolgen mufi. Doch diese Metho-
dell konnen keine Fragen uber die Funk-
tionalitat eines Organismus und seiner
Organe beantworten.
Es handelt sich also gar nicht urn eine

"Alternative" zu den Tierversuchen, wie
mit dieser Wortwahl eine wissenschaftli-
che Gleichwertigkeit von Tierexperimen-
ten zu implizieren versucht wird. Der
ebenfa11s verwendete Terminus "Ergiin-
zungsmethoden" zeigt, was eigentlieh an-
gestrebt wird: Die Tierversuche weiter-
hin durchzufiihren und die notwendigen
verwertbaren Ergebnissemit den ver-
suchstierfreien Methoden zu erarbeiten .....
Wenn die erkenntnismiiBig zwar be-

grenzten, aber tatsachlich besseren Aus-
sagen der .Altemativ-Merhoden" benlitzt
werden wurden, sol1tenund konnten, gin-
ge die Zahl der Routine- Tierversuche zu-
riick, jedoch konnten aus den erwahnten
Grunden keine weiteren Medizin- oder
Therapie-Erkenntnisse uber den Men-
schen gewonnen werden, was doch ei-

gentlieh der Sinn der ganzen Forschung
ist...
Doeh seit Jahren werden die versuehs-

tierfreien Methoden mit wenig uberzeu-
genden Grunden nieht legalisiert. Wenn
es auf zahlenmabig und okonornisch un-
interessanten Gebieten der Fall war, wer-
den bei den Verordnungen expressis ver-
bis entweder "Tierversuch" oder "Alter-
nativmethode" vorgeschrieben. Sowohl
Gcsetzgeber als auch Wissensehaft und
Industrie wissen sehr wohl, daE bei die-
ser Wahl niemand auf die praktiseh haf-
tungsentbindenden Tierexperimente ver-
zichten, sondern sie zusatzlich zu den
Alternati vmethoden durchflihren wird.
Somit fuhrt die standig gerlihmte "Alter-
nativforschung" kaum Zll einer Reduzie-
rung oder gar Abschaffung der Tierver-
suche sondern zu deren Verewigung. Die
sicher nicht zufallige Wortwahl .Ergan-
zungsmethode" bestatigt neben dem bis-
herigen Verlauf diese Interpretation!

Es geht nieht darum, Forschungslei-
stungen in Abrede zu stellen, die Wissen-
sehaften zu desavouieren oder die Natur-
wissenschaften abzulehnen, ledoch sol1-
ten deren Beurteilungsgrundlagen uber-
dacht und ihre Aussagefahigkeit tiber die
Kausalitat biomedizinischer Lebenspro-
zesse korrekter eingestuft werden, urn
Fehlinterpretationen und Irrtlimer mit ih-
ren Folgen zu vermeiden und Miflbrau-
che in ihrem Namen zu verhindern.
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Krankheiten sind die Konsequenz eines
vielschichtigen Zusammenwirkens organi-
scher, psychischer, genetischer, immuno-
logischer, hygienischer, umwelttoxiseher
und emahrungsbedingter Faktoren, die
durch die Veranlagung und die Vorbela-
stung des Organismus, durch unterschied-
licheWiderstandskapazitaten und Regene-
rationsfahigkeiten noch komplexer und
auEerdem die individuellen Funktionen
und Reaktionen yon artspezifisehen Orga-
nisationsprinzipien gesteuert werden. AIle
diese Bedingungen sind zwischen Mensch
und Tier in keiner Weise vergleichbar und
konnen niemals an einem Tier reproduziert
oder simuliert werden. Der Menschen-Ver-
such ist die unabdingbare Folge.
Die anthropozentrische Ausbeutungs-

mentalitat der Mitwelt wird sich erst an-
dern, wenn moralische, ethische und oko-
nornisch unabhangige Beurteilungsgrund-
lagen in den Wissenschaften FuB fassen
und gentigend Mitmenschen mit ihrem
Lebensstil hinter den Argumenten der
Tierversuchsgegner steben. Sonst mlissen
die Tiere nocb lange auf ein Umdenken
und eine Situationsanderung warten und
weiterhin rnillionenfach fur angebliche
Medizinerkenntnisse leiden und sterben.

Dr. med. Werner Hartinger
Facharzt fur Chirurgie und
Unfallchirurgie
1mKlingnauer 30
D-79761 Waldshut-Tiengen
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'Ierminkalender '

~ 10. Arbeitstagung "Verminderung
von Belastungen im Tierversuch", 30.
Seminar iiber Versuchstiere und Tier-
versuche. BgVV, Diedersdorfer Weg 1,
D-12254 Berlin-Marienfelde, 29. und
30. Mai 2000. Refinement: Schonende
Durchfiihrung von Tierversuchen: U.a.
Scharmann (Berlin): Yon der Schwierig-
keit, Tiere als Tiere zu sehen; Dimigen
(Hamburg): Tiergerechte Haltung von Ver-
suchstieren; Gartner (Hannover): Beriick-
sichtigung des Sozialverhaltens der Ver-
suchstiere im Versuch; Schwabenbauer
(Bonn): Informations- und Fragestunde
des BML; Verhaltenskunde von kleinen
Versuchstieren: U.a, Gattermann (Halle):
70 Jahre Goldhamster in menschlicher
Obhut - wie groB sind die Unterschiede
zu seinen wildlebenden Verwandten? (mit
Videofilm); Kunzl (MUnster): Verhalten
und soziale Organisation von Haus- und
Wildmeerschweinchen (rnit Videofilm);
Hoy (GieBen):Verhaltens- und Tierschutz-
aspekte der Kaninchenhaltung (mit Video-
film). Informationen und Anmeldung bei
Dr. H. H. Hiller
FEM
Krahmerstr. 6
D-12207 Berlin
Tel. +49-30-8445- 3833/-38 J6
Fax +49-30-8339389

~ Seminar "Isoliert perfundierte Orga-
ne als Alternativen zu Tierversuchen"
im Rahmen der 38. Wissenschaftlichen
Tagung der Gesellschaft fUr Versuchs-
tierkunde (GV-SOLAS) am Universi-
tatsklinikum Essen, 11.-14. September
2000. Kontaktadresse:
Zentrales Tierlaboratorium
Universitatsklinikurn Essen
Hufelandstr. 55
D-45122 Essen
Tel. +49-201-723-4655/56
Fax +49-201-723-5941
E-mail-Organisation:klaus.militzer@uni-
esse.de;
E-mail-Wissenschaftliches Programm:
dietmar. buettner@uni-essen.de). Siehe
auch www.isolated-organs.de
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~ 9. Osterreichischer internationaler
Kongress iiber Ersatz- und Ergan-
zungsmethoden zu Tierversuchen in der
biomedizinischen Forschung, Universi-
tat Linz, Osterreich, 24.-26. September
2000.
9th Austrian International Congress on
Alternative and Complementary Me-
thods to Animal Testing in Biomedical
Research - 6th Annual Meeting of ME-
GAT - Middle European Society for
Alternative Methods to Animal Testing,
September 24th - 26th, 2000, Universi-
ty of Linz, Austria. Themen: Ende aller
Versuche mit Primaten; Impfstoffe; Xeno-
transpJantationen, Organkulturen, High
Throughput Screening; Recht und Ethik;
Standardisierung von Zellkulturen; Kos-
metik; monoklonale Antikorper: Photomu-
tagenitat/-karzinogenitat - Update; tagli-
che Postersitzungen.
Kongressburo:
zet, Postfach 210
A-4021 Linz
oder per E-mail anzet@bartl.net. (Siehe
MEGAT-Nachrichten in diesem Heft und
www.zet.bartl.net/kongress/Linz2000).

~ ECOPA (European Consensus Plat-
form on Alternatives): First European
Workshop of Platforms on Alternative
Methods: Impact of platforms on re-
duction, replacement and refinement in
the EU. Briissel, 14th -15th October
2000. Provisional program: Session 1:
Views and requests of relevant public or-
ganisations. Session 2: The creation, fur-
ther development and current programs
of national platforms. Session 3: Future
issues to be covered by ECOPA. Session
4/1: Future program of ECOPA. Session
41II: Final recommendations: Definition
of action plan and follow up structure/task
of ECOPA.
Kontakt:
Prof. Vera Rogiers
Vrije Universiteit Brussel, Toxicologie
Laarbeeklaan 103
B-Briissel
Fax +32-2-477 45 82

~ INVITOX 2000, Meeting of the Eu-
ropean Society of Toxicology in Vitro,
Pueblo Acantilado, E-Alicante, 25th -
28th October 2000. The program will
consist of nine main sessions including in
lectures, oral communications (selected
from the submitted abstracts) and poster
presentations. The topics of the nine ses-
sions will be: 1. Molecular Toxicology.
New tools and mechanistic approaches; 2.
Immunotoxicity and allergy; 3. Organ
Toxicity (I). Neurotoxicity, hematotoxici-
ty, cardiotoxicity; 4. Organ Toxicity (II).
Xenobiotics and gene expressions; 5. Hot
topics in in vitro toxicology. Long term
toxic effects. Hormonal disorders; 6. To-
xicogenetics; 7. Ecotoxicology in vitro
models and environmental toxicology; 8.
Integration of in vitro testing. QSAR; 9.
Education, validation and regulatory issu-
es. - Participants are encouraged to pre-
sent their scientific achievements at the
meeting. All presenters are asked to come
prepared for discussion and to bring 1-2
slides/overheads summarising their resul-
ts. In addition to the above mentioned ses-
sion topics, abstracts can be submitted on
any relevant aspect of in vitro toxicology.
Information:
Dr. Jose V. Castell
Centro de Investigaci6n
Hospital Universitario La Fe
Avda. Campanar 21
E-46009 Valencia
Phone: +34963868748,
Fax: +34963868718,
E-mail: invitox2000@gva.es). See also
www.xs4all.nl/-shorbach/INVITOX/
program.htm!.
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Dienstag, 26.9.2000:

•. 8.30 Zcll- und Organkulturen
(Vorsitz: Thomas Hartung)
Walter Pfaller et al.: Kokultur von re-
nalen Endo- und Epithelzellen - ein ein-
faches Organkulturrnodell
Susanne Kaul und Andreas
Hoffmann: Mediator-Freisetzung aus
einer basophilen Leukamie-Zelllinie
der Ratte als Alternative zur passiven
cutanen Anaphylaxie- Testung (PCA)
an Labortieren
Jorg Breder: In vitro Methoden unter
Verwendung von Nervenzellen und
-gewebe in der Schlaganfallforschung
Claus Michael Lehr: In vitro Model-
le von Darm- und Lungen-Gewebekul-
turen in der pharmazeutischen For -
schung
Christiane Gindorf et al.: Marker-
transport iiber biologische Barrieren in
vitro: Vergleich von Zellkulturmodel-
len flir die gastrointestinale Barriere,
die Blut-Him Schranke und das Lun-
genepithel

~ 10.15 Pause

•. 10.45 Standardisierung von Zellkultu-
ren (Vorsitz: Walter Pfaller)
Gerhard Gstraunthaler et al.: Good
Cell Culture Practice (GCCP) - eine
Initiative zur Standardisierung und
Qualiratssicherung von in vitro Arbeiten
Thomas Hartung: Arbeit, Zielsetzung
und bisherige Ergebnisse der ECVAM
Taskforce on GCCP
Gabriele Schmuck: Die Bedeutung
standardisierter Zellkulturverfahren fur
die Routine- Toxikologie der Pharma-
Industrie
Claudia BardouiIle: Training und Un-
terweisung von Zellkultur-Personal
Eleonore Haltner: In vitro Perrneabi-
litatsuntersuchungen als Ersatz fur Hu-
rnanstudien -Welche Voraussetzungen
mussen erfullt sein?

~ 12.30 Mittagspause

~ 13.30 Diskussion ausgewahlter Poster
(Vorsitz: Beat Schmid und Peter Maier)

~ 15.00 Toxikologie
(Vorsitz: Horst Spielmann)
Manfred Liebsch: Die Bedeutung des
3T3 NRU in vitro Phytotoxizitatstests
bei der sicherheitstoxikologischen Be-
wertung
Lutz Muller: In vitro Methoden zur
Prlifung von Arzneimitteln auf phototo-
xische/photokanzerogene Eigenschaften
Gabriele Scholz: Ergebnisse der Vali-
dierung von drei in vitro Embryotoxi-
zitatstests im Rahmen cines ECVAM-
Projektes
Marina Klemm: Etablierung eines in
vitro Tests mit Hilfe von mannlichen
und weiblichen prirnordialen Keirnzell-
Linien der Maus zur Vorhersage ferti-
litatshemmender Eigenschaften
Alfonso Lampen: Die Vorhersage ern-
bryotoxischer Eigenschaften von val-
proinsauren Derivaten mit Hilfe rnole-
kularbiologischer in vitro Testmethoden

~ 16.50 Schlussworte (Harald Schoffl)

~ 17.00 Ende der Tagung

1. 1 ~ h {1' "'

Nachrichten

Kartierung von FSME-Risikogebieten ohne
Tierversuche rnoqlich
Die Fruhsommer-Meningoenzephalitis
(FSME) ist die wichtigste viral bedingte
und durch Zecken libertragene ZNS-Er-
krankung in Europa, Russland und Fern-
ost. Es gibt keinen Ansatz zur Therapie
einer klinischen FSME . Die Prophyla-
xe mittels eines effektiv wirkenden Irnpf-
stoffes ist gegenwartig und auch in na-
her Zukunft die einzige Moglichkeit, Be-
wohner oder Besucher von Risikogebie-
ten vor einer FSME zu schutzen. Urn
eine naturwissenschaftlich begrlindete
Irnpfernpfehlung fur solche Risikogebie-
te geben zu konnen, muss man diese ken-
nen und naher charakterisieren. Dies er-
folgte bisher durch Errnittlung des Ex-
positionsortes bei klinischen Fallen und
Eintrag in Landkarten. Durch den zuneh-
mend hoheren Durchimpfungsgrad in
der Bevolkerung bedingt, werden die Er-
gebnisse dieser epidemiologischen Tech-
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nik imrner weniger valide, obwohl die
Virusaktivitat in den Naturherden unver-
andert hoch ist. Deshalb mussten neue
epidemiologische Modelle entwickelt
werden.
Eine Moglichkeit, das FSME-Risiko

besser einzuschatzen, ist der Virusnach-
weis in den Zecken der angeschuldigten
Gebiete. Dies erfolgte bisher durch Vi-
rusanzuchtversuche aus Zeckenextrakten
in Zellkulturen und durch intrazerebrale
Verimpfung dieser Extrakte in Babymau-
se. Diese beiden Methoden sind ausser-
ordentlich zeit- und kostenaufwendig
und konnen trotzdern nur wenige An-
haltspunkte fur eine Risikobewertung
liefern. Eine urnfassende Kartierung von
Risikogebieten auf dieser Basis ist iiber-
haupt nicht moglich. Urn einen einzigen
Zeckenextrakt zu analysieren, ist folgen-
der Tierversuchsansatz notwendig: Ein

bis zwei Wiirfe Mause (3-4 Tage alt,
rneist je 6-8 Babymause) werden intra-
zerebral mit dem Zeckenextrakt inoku-
liert, nach 5-7 Tagen werden entweder
kranke Tiere oder, wenn keine klinischen
Zeichen auftreten, einige Tiere des Wur-
fes getotet und Himextrakte hergestellt.
Diese werden erneut in 1-2Wtirfen Mau-
se inokuliert und 5-7 Tage beobachtet.
Treten keine kJinischen Zeichen auf, er-
folgen noch 1-2 solcher Viruspassagen
in Babymausen. Fur derartige Virusana-
lysen sind frtiher zehntausende von Mau-
sen eingesetzt worden.
Urn diese aufwendigen Untersuchun-

gen uberflussig zu machen und ausser-
dem cine viel hohere Datendichte zu er-
moglichen, wurde ein biostatistisches
und rnolekularbiologisches Modell zur
Charakterisierung von Naturherden del'
FSME entwickelt. Die Zeckenextrakte
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werden mittels einer nested RT-PCR auf
Virusnukleinsauren (RNA) untcrsucht,
positive Signale werden weiter molcku-
larbiologisch (Sequenzicrung) analysiert.
Die Methode ist schnell und effektiv, vor
allern aber viel exakter, hat zu einer vol-
ligen Ablosung der Tierversuche gefuhrt
und zu einer verlasslichen FSME-Risi-

kobewertung. Dieses umfangreich publi-
zierte Modell wird inzwischen von allen
diesbeziiglichen Arbeitsgruppen in
Deutschland angewendet und ist bei der
Kartierung der finnischen Herde einge-
setzt worden sowie zur Einschatzung der
Viruspravalenz in den wesentlichen let-
tischen Naturherden. Vorbereitungen

NACHRICHTEN

zum Einsatz dieser Untersuchungstech-
nik laufen in den Niederlanden, in Dane-
mark und in Polen.

Dr. Jochen SUss, BgVV
FG 504 .Virale Zoonosen"
Diedersdorfer Weg 1
D-12277 Berlin

Zwei neue Alternativmethoden aus dem Fraunhofer
Institut fur Grenzflachen- und Bioverfahrenstechnik
Pressemitteilung, Stuttgart 17.4.2000

Patientenspezifische
Zytostatikatestung
Fur die Therapie yon Krankheiten gewin-
nen Zellen und Gewebe oder ihre Produkte
zunehmend an Bedeutung. Kunstlich ge-
ziichtete lebende Haut und Organe, Kno-
chen und Knorpel aus der Retorte, kon-
nen die Funktion fehlender oder verletz-
ter Zellen bzw. Gewebe ersetzen. Wissen-
schaftler, Mediziner und auch Ingenieure
arbeiten an immer ausgefeilteren Techni-
ken. Tissue Engineering hat ein hohes
Potential fur die klinische Therapie, aber
auch fur die Grundlagenforschung. Dar-
uber hinaus lassen sich organiihnliche drei-
dimension ale Zellkulturen hervorragend
fur die in vitro Testung und Diagnostik
einsetzen.

Zytostatika beispielsweise werden im
Rahmen der postoperativen Chemothera-
pie bei Krebserkrankungen eingesetzt.
Doch Patienten sprechen auf die verschie-
denen Zytostatikapraparate unterschied-
lich an: Wirkt bei einem Patienten ein Pra-
parat sehr gut, kann ein anderer Patient mit
einem anderen Tumor dagegen resistent
sein. Mit in vitro Sensitivitatstests kann
bereits vor der Therapie nach den fur den
individuel1en Fall wirksamsten Zytostati-
ka gesucht werden. Momentan erhaltliche
Tests sind jedoch zu teuer und brauchen
zu viel Zeit.

Das Fraunhofer 1GB arbeitet daher dar-
an, pratherapeutische Chemosensitivitats-
tests fur den individuellen Fall zu optimie-
ren. Hierzu werden aus dem Tumor eines
Patienten Proben genommen, aus denen
im Labor Zellen zu einer patientenspezi-
fischen in vitro Kultur isoliert werden.
Diese Kulturen werden mit verschiedenen
Zytostarika-Praparaten inkubiert. "Schon
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nach kurzer Zeit kann der Test ausgewer-
tet und die untersuchten Praparate auf ihre
Wirkung hin klassifiziert werden", sagt
Projektleiterin Dr. Marion Mappes. Auch
Praparate der Alternativmedizin, wie Mi-
stelextrakt, konnten erfolgreich getestet
werden. Der Test ist sehr sensitiv und
multifunktional einsetzbar. Geplant ist,
auch die Metabolisierung von Zytostatika
zu testen, urn somit die Aussagekraft wei-
ter zu erhohen. Vorteil fur den Patienten
ist, dass man sich sehr frlih fur eine The-
rapie entscheiden kann und die Lebens-
qualitat des Patienten entscheidend ver-
bessert wird. Auch die Krankenkassen
solIten sich freuen, denn zusatzliche, preis-
intensive Therapiesequenzen konnten ein-
gespart werden. (Anmerkung der ALTEX-
Redaktion: Nicht nur die Krankenkassen
freuen sich, auch Tierschiitzer sehen die-
se Therapiefindung heber als die ubliche
Suche nach der idealen Kombination yon
Chemotherapeutika im Nacktmaus-Mo-
dell)

ZellkuIturen ersetzen Tierversuche
Kosmetika, pharmazeutische Wirkstoffe
und andere medizinische Substanzen mus-
sen auf ihre Unbedenklichkeit, Vertrag-
lichkeit und Wirkung untersucht werden.
Dazu wurden bislang auch Tierversuche
eingesetzt. Eine Erganzung und oft sogar
Alternative zu den Untersuchungen an
Tieren si nd dreidimensionale humane
Zellmodelle, die in ihrer Struktur und
Funktion denjenigen von natlirlichen Ge-
weben moglichst nahe komrnen. FUr die
Testung yon Kosmetika, Cremes und
Emulsionen entwickelten die Fraunhofer-
Forscher im Auftrag der Firma CellSy-
stems beispielsweise ein kunstliches Vol1-

hautmodell. .Das Modell besteht aus der-
malen und epiderrnalen Komponenten und
ist daher mit der natiirlichen Haut physio-
logisch vergleichbar", erlautert Dr. Mi-
chaela Noll. Fur Untersuchungen von au-
genheilkundlichen Praparaten gelang es
dem Forscherteam, eine in vitro Cornea
(Augenhomhaut) zu ziichten. Sie kann den
umstrittenen Draize- Test, bei dem Prapa-
rate am Auge yon lebenden Kaninchen
untersucht werden, ersetzen. Die Forscher
arbeiten ferner an einem kunstlichen
Darmmodell, mit dem sich die Resorpti-
on yon oral verabreichten Medikamenten
und N ahrungsmittelerganzungsstoffen
hervorragend untersuchen liesse.

Der JGB-Spin-oJf,Jn vitro Biotec", der
die Testung und Diagnostik an in vitro
Testsystemen als Dienstleistung anbietet,
wurde erst Ende 1999 mit dem BMBF-
Sonderpreis fur die beste Geschaftsidee
ausgezeichnet. Einen weiteren Erfolg
konnten die Firmengriinder mit dem
1. Preis beim Regionalwettbewerb im
Rahmen yon StartUp 2000, einem Grim-
dungswettbewerb der deutschen Sparkas-
senorganisation, yon "McKinsey" und
dem "Stern", aufweisen. Schliesslich ist
der Startup bei der zweiten, kiirzlich ab-
geschlossenen Runde der BMBF-Forder-
massnahme BioChance unter den 7 Un-
ternehmen, die ein Fachgutachterkreis aus
mehr als 70 Projektvorschlagen auswahl-
te und zur Porderung empfahl.

Ansprechpartner fur weitere
Informationen:
Dr. Thomas Graeve
Telefon 07 11/9 70-41 17
Telefax 07 1119 70-42 00
E-mail: grae@igb.fhg.de
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Schweiz: Zwei Volksinitiativen "Tier keine Sache"
Wir berichteten im letzten ALTRX-Heft
darubcr: Naeh der unvcrstandlichen Ab-
lehnung der parlamentarischen Initiati-
ve "Tiere keine Sache" dureh den Na-
tionalrat planten Tierschutzorganisatio-
nen eilig eine Volksinitiative, damit das
Anliegen nieht in der Sehublade versenkt
werde. Mittlerweile gibt es nicht nur
eine, sondern gleich zwei Initiativen mit
gleiehem Ziel, aber etwas versehiedener
Formulierung der Forderungen. Leider
konnte unter den interessierten Gruppen
kein gemeinsames Vorgehen vereinbart

werden. Im Moment entwiekeln sich aus
dieser Doppelspurigkeit keine Nachtei-
le: Es wird den Tierschutzerinnen und
Tiersehtitzern einfach empfohlen, beide
Unterschriftenbogen auszuftillen. Je
mehr Stimmen zusammenkommen,
umso deutlicher wird den Bundesbehor-
den und dem Parlament kundgetan, dass
die Bevolkerung auf der Forderung be-
steht, die Tiere vom "Sach-Status" zu
befreien.
Andererseits besteht immer noeh die

Moglichkeit, die Angelegenheit direkt auf

parlamcntarischer Ebene zu erledigen,
denn inzwischen hat der Standerat Dick
Marty von der FDP in der zweiten Kam-
mer eine weitere Initiative eingereichl, die
verlangt, dass im Zivilgesetzbuch ein neu-
er Artikel641a "Tiere sind keine Sachen"
aufgenommen wird. Sollte diese Initiati-
ve durehkommen - wofiir gute Chaneen
bestehen - , so konnten die Volksinitiati-
yen zuruckgezogen werden: Sie hatten als
Meinungsmacher und Druekmittel ihren
Zweek erfiillt.

hg

Niederlande: Grundung eines
Zentrums fur lnterdlsziplinare
wissenschafliche Tierkunde
Die ausgepragte Spezialisierung und In-
tensivierung der Tierproduktion sowie
die damit verbundene enorme Steigerung
der Mastleistungen beunruhigen weite
Teile der Offentlichkeit. Hinzu kommt
die Besorgnis uber das Wohlbefinden und
die Verwendung yon Versuehstieren so-
wie die Zucht und Haltung yon Haustie-
ren. In Westeuropa fuhrten die teils hef-
tigen Debatten urn das Tierwohl zu ge-
setzlichen Reglementierungen auf natio-
naler wie auch auf EU-Ebene.
FUr die Weiterentwicklung der Tier-

schutzbestrebungen ist aber auch die
Wissenschaft gefordert. Die Grundlagen-
wie auch die angewandte Forschung
mussen zusammenarbeiten, um die dran-
gendsten Tierschutzprobleme im Interes-
se der Tiere anzugehen. Gesicherte bio-
logische Erkenntnise iiber tierliche Be-
durfnisse sind dazu die unerlassliche Vor-
aussetzung, sie mussen zusammengetra-
gen oder noch erarbeitet werden. Tier-
wohl beinhaltet verschiedene Aspekte
wie die (kulturabhangige) emotionale
Betroffenheit der Bevolkerung, die Tier-
schutz-Gesetzgebung, die Ethik, die Ver-
haltensforschung, d.h. das Wissen um die
Bedtirfnisse und die Erfahrungswelt der
Tiere, die mensehlichen Interessen an
Nutzung in del' medizinischen For-
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schung, der Landwirtschaft und der
Heimtierhaltung.
Im neu errichteten Wissenschaftliehen

Zentrum fiir Tier und Gesellschaft der Ve-
terinarmedizinischen Fakultat der Univer-
sitar Utrecht sollen diese Fragestellungen
koordiniert angegangen werden und zwar
in den verschiedenen Abteilungen fur
Tierschutz, Alternative Nutzungskonzep-
te, Versuchstierkunde, Versuchstierbelan-
ge und Mensch-Tier-Beziehung,
Das Zentrum hat die Aufgabe, die ge-

sellschaftliche Betroffenheit im Zusam-
menhang mit Tiernutzung zu studieren,
daruber zu informieren und nach Lo-
sungsansatzen zu suchen. Grundlage dazu
bildet die Erforsehung und Bewertung
tierschutzerischer Anliegen aus objekti-
ver wissenschaftlieher Sieht und ihre Ab-
wagung gegeniiber den menschlichen
Nutzungsinteressen.
Die Mitarbeiter des neu gegriindeten

Zentrums werden sich daher in die offent-
liche Diskussion um den Tierschutz ein-
schalten, sowie bei politischen Entschei-
den und der Ausarbeitung yon Gesetzen
mitwirken.

FUrweitere Auskunfte:
Scientific Centre for Animal & Society
E-mail: e.i.bos@las.vet.uu.nl

Niederlande:
Erste Professur
fur Alternativ-
methoden
eingerichtet
Seit dem 1. Marz 2000 haben die Nie-
derlande ihren ersten Lehrstuhl fur Al-
ternativen zu Tierversuchen. Der Lehr-
stuhl an der Veterinarmedizinischen Fa-
kultat der Universitat Utrecht wird fi-
nanziert durch das National lnstitut of
Public Health and the Environment
(RIVM) und den Health Research and
Development Council (ZON). Die Pro-
fessur wurde an Coenraad F. M. Hen-
driksen vom RIVM vergeben. Er wird
die Professur mit einer Stellung am Nie-
derlandischen Zentrum fur AIternativen
zu Tierversuchen verbinden und dane-
ben wahrend 3 Tagen pro Woche wei-
terhin am RIVM tatig sein.
ALTEX gratuliert.
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EU: Zwei neue Kosmetik-Richtlinien
Die Europaische Kommission verabschie-
dete am 5. April 2000 zwei Entwiirfe fur
Richtlinien im Bereich Kosmetik.

Entwurf einer Richtlinie der Kommls-
sion zur zweiten Verschiebung des Ter-
mins, ab dem Tierversuche fur Bestand-
teile oder Kombinationen yon Bestand-
teilen kosmetischer Mittel untersagt sind
Mit dieser Richtlinie soli der in der
6. Anderungsrichtlinie 93/35/EG festgeleg-
te Termin 01.01.1998, der bereits 1997 auf
den 30.06.2000 verschoben wurde (97/18/
EG), emeut pauschal urn zwei Jahre ver-
legt werden. Begrundet wird dieser weite-
re Aufschub damit, dass ein Vermarktungs-
verbot zu Konflikten mit der Welthandels-
organisation (WTO) fuhren konnte, Der
Richtlinienentwurf sieht nicht vor, dass in
den Bereichen, in denen tierversuchsfreie
Methoden in der Zwischenzeit in der EU
anerkannt wurden, ein Vermarktungsver-
bot zum 30.06.2000 in Kraft tritt. Die Auf-
schubsdauer yon zwei Jahren wird auch
damit begrundet, dass dieser Zeitraum be-
notigt wird, urn die siebte Anderungsricht-
lillie in der Zwischenzeit zu verabschieden.

Am 05.05.2000 haben die Mitgliedstaa-
ten fast einstimmig (einzig Deutschland
emhielt sich der Stimme) den Entwurf
genehm..igt und sornit einen weiteren Auf-
schub sanktioniert.

Vorschlag fur eine Richtlinie des Euro-
paischen Parlamentes und des Rates zur
siebten Anderung der Richtlinie 76/768/
EWG zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedsstaaten iiber kos-
metische Mittel
1. Urn endgtiltig moglichen Konflikten mit
der Welthandelsorganisation aus dem
Wege zu gehen·, soli als wesentliche An-
derung das Verbot des Inverkehrbringens
von Produkten mit Bestandteilen, die nach
dem 1. Juli 2000 an Tieren getestet wur-
den, in ein generelles Verbot von Tierver-
suchen in der Europaischen Union umge-
wandelt werden.
2. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Richtlinie soil die Durchfuhrung von Tier-
versuchen fur die Prufung yon kosmeti-
schen Fertigerzeugnissen innerhalb der
Europaischen Union ohne Ausnahmemog-
lichkeiten verboten werden.

3. Des Weitcren tritt ein Tierversuchsver-
bot fur kosmetische Inhaltsstoffe zurn Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Direktive ein,
in dem Fall, dass Alternativmethoden ver-
fligbar sind. Ein cndgultiges Verbot 8011
laut Europaischer Kommission spatestens
drei Jahre nach Inkrafttreten der Direktive
fur aile Bereiehe ausgesprochen werden.
Dieser Termin kann jedoch nochmals um
weitere zwei Jahre verschoben werden,
wenn nach Auffassung der Europaischen
Kommission keine zufriedenstellenden AI-
temativmethoden entwickelt wurden. Die-
ses Verbot solI unabhangig vom Stand der
Entwicklungen der Altemativmethoden in
Kraft treten.
4. Bezuglich der Kennzeichnung von Kos-
metika in Bezug aufTierversuche plant die
Europaische Kommission nnr dann Aus-
sagen zuzulassen, wenn weder das Produkt
noch die Inhaltsstoffe jemals von irgend-
wem zu irgendeinem Zeitpunkt im Tier-
versuch getestet wurden.

Dieser Entwurf bedarf der Zustimmung
des Europaischen Parlamentes.
(Siehe auch Kommentar von lrmela Ruh-
del auf Seite 103)

Bundesverfassungsgericht: Tierversuch gehort zum Studium
Am 6. April 2000 entschied das Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG) in Karlsru-
he, dass Studierende nicht unter Hinweis
auf ihre Gewissensfreiheit Praktika ohne
Tierversuche verlangen konnen. Mit die-
ser Kammerentscheidung wurde die Ver-
fassungsbeschwerde einer Karlsruher Stu-
dentin nicht angenommen.

Die Biologiestudentin wollte erreichen,
zoologische Praktika ohne Tierversuche
oder Ubungen an eigens getoteten Tieren
absolvieren zu konnen. Sie hielt es fur ein
nieht zu verantwortendes Unrecht, Tieren
Schmerzen zuzufligen oder sie zu toten. Die
Hochschullehrer lehnten ihren Antrag ab,
weil nach ihrer Uberzeugung das Fach Bio-
logie ohne Experimente und ohne Prapa-
ration eigens fur die Praktika getoteter Tiere
"nicht lehrbar und nicht erlernbar" sei.

Das Bundesverwaltungsgericht (BVer-
wG) hatte 1997 entschieden, die Gewis-
sensfreiheit und die Lehrfreiheit seien aus-
zugleichen. Zum einen hatten die Hoch-
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schullehrer das Recht, den Inhalt der Lehr-
veranstaltungen zu bestimmen. Zum an-
deren mtissten Studierende, die sich auf
die Gewissensfreiheit beriefen, .zunachst
gleichwertige alternative Lehrmethoden
darlegen". Die hatten die Hochschulen
sodann .zu prufen und in Erwagung zu
ziehen". Die Studentin habe aber gleich-
wertige Alternativmethoden nicht aufge-
zeigt. Ungeachtet dessen mtissten die
Hochschullehrer ihre Entscheidungen un-
ter Beriicksichtigung des Tierschutzgeset-
zes immer daran messen lassen, ob sie ein
gleichwertiges Ergebnis im Unterricht
nicht auf schonendere Weise erreichen
konnen.

Nach der nun einstimmig ergangenen
Kammerentscheidung des Ersten Senats
hat das BVerwG rnit seinem Urteil den
Ausgleich zwischen Gewissens- und Lehr-
freiheit "eingehend und erschopfend" er-
ortert und einen schonenden Interessen-
sausgleich vorgenommen. Selbst wenn

man annehme, der Tierschutz habe "eine
wie immer geartete verfassungsrechtliche
Qualitat", sei die Verfassungsbeschwerde
mangels Erfolgsaussicht nicht anzuneh-
men. (Az: IBvR 1834/97)

1m Ubrigen verweisen die drei zustan-
digen Richterinnen und Richter darauf,
dass in Bayern und einigen nordrhein-
westfalischen Universitaten keine eigens
getoteten Tiere in Praktika verwendet
wiirden. Die klagende Studentin harte des-
halb bei einem fruhen Wechsel den groB-
ten Teil ihrer Belastungen vermeiden kon-
nen, so die Entscheidung.
Hinweis: Die Entscheidungen des BVerfG
werden grundsatzlich noch am Tag der Be-
kanntgabe in das Internet eingestellt und
sind unter del' Adresse:
http://www. bundesverfassungs gerichLde
abrufbar.
(Siehe auch Kommentar von Timo Rieg
in diesem Heft auf Seite 105)
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Bundesministerium fOr Gesundheit:
Ausschreibung eines Forschungspreises

Die rechtlichen Anforderungen zum Schutze der Gesundheit des
Verbrauchers erfordem nach dem gegenwartigen Stand der Wis-
senschaft noch immer Tierversuche bei der Entwicklung, PrU-
fung und Kontrolle yon chernischen und pflanzlichen Stoffen,
insbesondere im Bereich der Arzneirnitte1, Lebensmittelzusatz-
stoffe und Bedarfsgegenstande und bei der Prufung und Kon-
trolle kosmetischer Mittel. Urn die Forschung anzuregen, nach
Moglichkeiten zur Einschrankung oder zum Ersatz dieser Tier-
versuche zu suchen, schreibt der Bundesminister fur Gesund-
heit einen Forschungspreis aus. Der Preis ist mit bis zu DM
30.000,- dotiert.

Der Preis wird flir wissenschaftliche Arbeiten ausgeschrie-
ben, die einen Beitrag insbesondere zur Weiterentwieklung phar-
makologisch-toxikologischer U ntersuehungsverfahren 1eisten,
wie z.B. zur Bestimmung der akuten, subchronischen und chro-
nischen Toxizitat, der erbgutverandernden, tumorerzeugenden,
fruchtbarkeits- und fruchtschadigenden Eigenschaften sowie der
nutzbringenden Wirkungen. In den Arbeiten soll auch auf den
biologischen Aussagewert der Ergebnisse fur den Menschen ein-
gegangen werden.

Die Bewerber werden gebeten, nur zur Publikation akzeptier-
te Arbeiten oder veroffentlichte wissenschaftlicheArbeiten oder
wissenschaftliche Publikationen, deren Veroffentlichung nicht
Hinger als zwei Jahre zuruckliegt, bis zum 28. Dezember 2000
an das Bundcsministcrium fur Gesundheit, Referat 423, Am
Probsthof78a, D-53121 Bonn, in achtfacher Ausfertigung (ein-
schliesslich der Anlagen) einzureichen. Sparer eingchende Be-
werbungen werden nicht berticksichtigt. Poster und Zusammen-
fassungen werden nicht akzeptiert. Die Arbeit muss in deutscher
oder englischer Sprache abgefasst sein. Bei umfangreicheren
Unterlagen wird urn eine Zusammenfassung des Tnhaltes gebe-
ten. Eine Begriindung der Relevanz fur den Tierschutz ist bei-
zufugen, Eine Rucksendung der eingereichten Unterlagen er-
folgt nieht.

Die Vergabe des Preises erfolgt aufVorschlag eines unabhan-
gigen Preiskuratoriums. Eine Aufteilung des Preises auf mehre-
re Preistrager bleibt vorbehalten. Ein Anspruch auf Preisverlei-
hung besteht nieht. Bereits mit einem Tierschutzpreis ausgezeich-
nete oder zu diesern Zweck eingereichte Unterlagen sind kennt-
lich zu machen.

Bonn, den 26. Januar 2000, Bundesministerium fur Gesundheit
i.A. Dr. Petry

Doerenkamp-Zbinden Preis 2000 geht an Vera Rogiers
und Horst Spielmann
Vera Rogiers, Professorin an der Fakultat
ftir Medizin und Pharmazie der Freien
Universitat Brussel und Direktor und Pro-
fessor Horst Spielmann, Leiter der ZEBET
im BgVV Berlin, erhielten den diesjahri-
gen Doerenkamp-Zbinden-Preis. Es fol-
gen die beiden Laudationes, die uns yon
der Doerenkamp-Zbinden Stiftung zur
Verfiigung gestellt wurden:

Vera Rogiers wuchs in Lokeren in Belgi-
en auf. Sie studierte an der Universitat
Gent und erhie1t ihren Doktortite11980 an
der Vrije Universitat in Brussel, Seit 1974
arbeitet sie an dieser Universitat, Fakultat
Medizin und Pharmazeutik. 1997 wurde
sie zur Professorin der Abteilung Toxiko-
logie emannt.

1987 erhielt sie den Europaischen Preis
fur den Ersatz yon Versuchstieren und
zwar fur ihre grossartige Studie, die letzt-
endlich dazu beitrug, Tierversuche durch
in vitro Tests zu ersetzen, dies vor allem
bei Toxizitatstests fur Drogen, Kosmetika
und andere chemische Substanzen.
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Mehrere ihrer Studenten erhielten
Auszeichnungen fur ihre Doktorarbei-
ten, die das Thema .Ersatzmethoden''
behandelten.

Seit 1988 ist sie Mitglied der FISEA-
und seit 1989 auch der wissenschaftli-
chen be1gischen Jury fur Alternativen
zum Tierversuch. 1989 wurde sie Direk-
torin der BADECOS (Belgian Associa-
tion of Dermato-Cosmetic Sciences)
und 1997 Mitglied der ERGATT Grup-
pe. Zur Direktorin der be1gischen Platt-
form fur Alternativmethoden wurde sie
1998 ernannt.

1991 veranstaltete sie das Symposi-
um fur Alternativmethoden im pharrna-
kologisch-toxikologischen Bereich in
Briissel und veroffentlichte zu diesem
Thema 1992 einen Artikel iiber deren
Vor- und Nachteile.

Verschiedentlich organisierte sie
Kongresse zum Thema .Reduktion der
Versuchstiere im Labor und Alternativ-
methoden in pharmakologisch-toxiko-
logischen Tests".

Vera Rogiers erhielt den Dceren-
kamp-Zbinden-Preis fur ihre unerrnud-
liche Arbeit und ihre grossartigen Er-
folge im Bereich yon in vitro Modellen
anstelle yon Tierversuehen.
Horst Spielmann wuchs in Bremen auf,
studierte an der Freien Universitat Berlin
und erhielt 1969 seinen Doktortitel an der
Freien Universitat Berlin.

Von 1969 bis 1980 arbeitete er am To-
xikologischen Institut der Medizinisehen
Fakultat der FU Berlin, wo er 1980 habi-
litierte. Zwischendurch war er in Seattle
und San Francisco tatig. Er spezialisierte
sich aufklinische Pharmakologie und war
van 1981 bis 1982 Direktor der Abteilung
Pharmakologie und Toxikologie am Bat-
telle Institute in Frankfurt. Die zwei dar-
auffolgenden Jahre arbeitete er beim
BgVV in Berlin, wo er 1983 Direktor und
Professor wurde.

Seit 19891eitet er ZEBET (Zentralstcl-
le zur Erfassung und Bewertung van Er-
satz- und Erganzungsmethoden zum Tier-
versuch) und seit 1992 vertritt er Deutsch-
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land bei ECVAM (European Centre for
Validation ofAlternative Methods) irnEU
Joint Research Centre in I-Ispra. 19B7
Mitglicdschaft und 1992 Vorsitzender yon
ERGATT (European Research Group for
Alternatives in Toxicological Testing}.Seit
1994 ist Horst Spielmann Prasideut der
MEGAT (Mitteleuropaische Gesell-

schaft Iur Alternativrnethoden zu Tier-
versuchen).

1987 gewann Horst Spielmann. den Rus-
sell & Bureh Preis der "Humane Society
for the USA" und im selben Jahr den FTSEA
Anny-Eck-Hieff-Preis. Dank seines gros-
sen Engagements, Tierversuche zu reduzie-
ren und zu ersetzen, folgten weitere Preise.

EU-Klage gegen Osterreich
Wie in der letzten Ausgabe yon ALTEX
berichtet, wurde yon der Europaischen
Kommission beschlossen, gegen Oster-
reich wegen mangelnder Umsetzung der
Richtlinie 86/609/EWG den Europai-
schen Gerichtshof anzurufen. Urn diese
drohende Klage abwehren zu konnen,
wurden seitens der zustandigen osterrei-
chischen Behorden zwei Verordnungen
ausgearbeitet. 1m Februar dieses Jahres
wurden die Entwlirfe, die eine vollstan-
dige Umsetzung der Richtlinie gewahr-

leisten sollen (u.a. im Bereich der stati-
stischen Erfassung) zur Begutachtung
verschickt.

Aufgrund einiger massiver Widerstan-
de gegen gewisse Teile konnten diese bis
dato nicht in giiltiges Recht umgesetzt
werden.

Wie uns yon der Europaischen Korn-
mission rnitgeteilt wurde, konnen iiber die
offentlich zuganglichen Informationen in
Vertragsverletzungsverfahren hinaus kei-
ne weiteren Informationen zur Verfligung

Osterreich: Neue zet-Leitung
Die diesjahrige Jahreshauptversammlung
yon zet am 8. Mai 2000 brachte umfang-
reiche Anderungen bei der Vereinslei-
tung. Der bisherige Vorstand Prof. Dr.
Helmut Tritthart und die beiden sty. Vor-
stande Prof. Dr. Heinz Juan und Dr. Ur-
sula Eichler stellten auf eigenen Wunsch
ihre Funktionen zur Verfligung und wech-
selten in den Verwaltungsrat. Es sei Ih-
nen auch an dieser Stelle flir die in der
ersten vierjahrigen Funktionsperiode yon
zet geleistete Aufbauarbeit sehr herzlich
gedankt.

Auch die neuen Mitglieder der Vereins-
leitung sind fur die Leser yon ALTEX und
die Teilnehmer der Linzer Kongresse kei-
ne Unbekannten. Es sind dies:

Vorstand
Prof. Dr. Walter Pfaller
Institut fur Physiologie und Balneologie
Universitat Innsbruck
Fritz Pregel StraBe 3
A-6010 Innsbruck
Tel.+43-S12-S07 -3750
Fax.+43-512-507 -287S
E-mail: walter.pfaller@uibk.ac.at
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Stellvertretender Vorstand
Prof. Dr. Friedrich Harrer
Vorstand des Institutes fur
Osterreichisches und Internationales
Handels- und Wirtschaftsrecht
Universitat Salzburg
Churfurststrafie 1
A-S020 Salzburg
Tel.+43-662-8044-35I 0
Fax+43-662-8044-302
E-mail: theresa.pfeifenberger@sbg.ac.at

Geschiiftsfiihrer
Dr. Harald Schoffl
zet
Postfach 210
A-4021 Linz
Tel+43-7217-20600
Fax+43-7217-20606
E-mail: schoeffl@zet.bartl.net

Stellvertretender Geschiiftsfiihrer
Helmut Appl
zet
Postfach 210
A-4021 Linz
Tel+43-1-8151023
Fax+43-1-8179404
E-mail: zet@bartl.net

Horst Spielmann erhielt den Doeren-
kamp-Zbinden-Preis 2000 sowohl fiir sei-
ne wissenschaftliche Tatigkeit, die dazu
beitrug, Tierversuche durch in vitro Me-
thoden zu ersetzen wie auch fiir seine viel-
schichtige politische Tatigkeit irn Bereich
Tierschutz.
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gestellt werden. Es bleibt abzuwarten, ob
die zustandigen osterreichischen Behor-
den die Chance wahrnehmen, ein moder-
nes Tierversuchsgesetz zu schaffen, das
uber die in der Richtlinie festgelegten
Minimalanforderungen hinausgeht.

Wir hoffen, am nachsten Linzer Kon-
gress (24.-26. September) Details der neu-
en osterreichischen Tierversuchsgesetzge-
bung prasentieren zu konnen (s. Programm
in diesern Heft, Sitzung Recht und Ethik).
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Auch an der Spitze des Verwaltungsra-
tes yon zet kam es zu einer Anderung.
Der bisherige sty. Vorsitzende des Ver-
waltungsrates Dr. Sonnberger schied
auf eigenen Wunsch aus. Der Verwal-
tungsrat bestellte folgende Person en
zum Vorsitzenden bzw. sty. Vorsitzen-
den:

Vorsitzender des
Verwaltungsrates
Dr. Karl Frais
zet
Postfach 210
A-4021 Linz
Te1+43-7217-20600
Fax+43-7217-20606
E-mail: schoeffl@zet.bartl.net

Stellvertretender Vorsitzender
des VerwaItungsrates
Dr. Wolfgang Stampfl
zet
Postfach 210
A-4021 Linz
Tel+43-7217-20600
Fax+43-7217-20606
E-mail: schoeffl@zet.bartl.net
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USA: NIEHS setzt voll auf Gen-Chip- Technologie
Kenneth Olden, Direktor des National in-
stitute of Environmental Health Sciences
(NIEHS) erkiartc in seiner Vorstellung des
Budgets 2001, dass eine zweite Generati-
on alternativer Testmethoden verfolgt
wtirde. Zur Erinnerung: Die erste Gene-
ration alternativer Strategien bestand in
der Propagierung transgener Manse in der
Toxikologie und Kanzerogenesefor-
sehung. Die in Amerika tibliehe Auflistung
transgener Mause bei den Alternativme-
thoden konnte in weiten Teilen Europas
nieht so reeht naehvollzogen werden.

Es wurdc vermutet, dass damit hand-
feste wirtschaftliche Interessen gefor-
dert werden sollten. Die nun als zweite
Generation yon Alternativmethoden be-
zeichnete DNA Microarray Technology
erlaubt das Monitoring der Genexpres-
sion yon Zell- und Gewebekulturen di-
rekt auf dem Bildsehirm. Die entstehen-
den Muster der Genexpression bei be-
kannten Toxinen konnten mit unbekann-
ten Substanzen verglichen werden. Dies
wtirde zu einer drastischen Reduzierung
yon Tierversuchen sowohl mit norma-

len als auch mit transgenen Mausen fUh-
ren,

In den NIEHS Labors in North Caroli-
na wurde fur eine halbe Million US $ ein
Microarray Center eingerichtet, urn die
Methode so rasch wie moglich zu validie-
ren. Dabei werden ToxChips verwendet,
die im eigenen Haus entwickelt wurden.

Zu diesem Thema gibt es einen Kom-
mentar in diesem Heft: "Chip chip hur-
ra ...", bitte lesen Sie auf Seite 101.
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Experimentieren japanische Firmen mit geschutzten
Makaken?
Ein Skandal erster Gute zeichnet sieh in
Japan ab. Uber Jahre hinweg wurden aus
dem Oita City s Takasaki Nature Park hun-
derte der einheimischen Makaken gefan-
gen und in Labors fur Experimente ver-
wendet. Hauptsachlich in der Psychologie
und Neurologie fanden die Tiere ihr Ende.

Offenbar war man der Meinung, damit
den Landwirten einen Dienst zu erwei-
sen, da die Makaken immer wieder Ern-
teschaden verursachten.

In Japan gibt es kein Tierschutzgesetz,
das Tierexperimente irgendeiner Regu-

lierung unterwirft. Doch stehen die Tie-
re ganz eindeutig auf der Roten Liste
der IUCN (International Union [or
Conservation oj Nature and Natural Re-
sources), da sie akut vom Aussterben
bedroht sind.
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Erna-Graff-Stiftung
schreibt Forderpreis aus

Die Erna-Graff-Stiftung fur Tierschutz untersttitzt Wissen-
sehaftler bei der Forderung des Tierschutzes und der Entwick-
lung yon Altemativmethoden zu Tierversuchen.

Die Stiftung wendet sieh an Studenten und Doktoranden,
die in ihrer wissenschaftlichen Arbeit folgende Gesichtspunkte
bertieksichtigen:

~ Forderung des Gedankens einer maBvollen Nutzung yon
Haustieren

Grenzen in der Nutzung unserer Haustiere; Argumente und
Untersuchuingen aus der landwirtschaftlichen und veterinar-
medizinischen Forschung
~ Entwicklung des Tiersehutzgesetzes
Juristische Frage der Verbesserung der Rechtsstellung der

Tiere und der Regelung yon Tierversuchen in der internatio-
nalen Gesctzgebung
~ Alternativen zu Tierversuchen
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Moglichkeiten des Ersatzes, der Reduktion yon Tierver-
suchen oder der Minderung des Leidens der Tiere im Expe-
riment

Der "Tierschutz-Forderpreis 2000" der Erna-Graff-Stif-
tung fur Tiersehutz ist mit DM 5.000,- festgelegt.

Interessierte Wissensehaftler werden gebeten, formlose
Antrage bis zum 31.10.2000 bei derErna-Graff-Stiftung fur
Tierschutz in zweifaeher Ausfertigung einzureichen. 1m
Antrag sollen die wissenschaftlichen Ergebnisse der einge-
reichten Arbeit und die tierschutzrechtliche Relevanz dis-
kutiert und dargestellt werden.

Erna-Graff-Stiftung fur Tierschutz
Sieglindenstr. 4, 12159 Berlin
Tel. +49-30-852 49 53
Fax +49-30-852 97 43
E-mail Erna-Graff-Stiftung@t-online.de
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Liste der 1999 abgeschlossenen oder im Jahr 2000 lau-
fenden Forschungsvorhaben fur Alternativmethoden in
Osterreich, Deutschland und der Schweiz
Projekte des Bundesministeriums fiir Bildung, Wissen-
schaft und Kultur, A-Wien
Nach osterreichischem Recht sind die Institute und nicht die wissenschaftli-
chen Leiter die Auftragnehmer der Projekte

Zentrum fur angewandte Genetik, Universitat fur Bodenkultur, A-Wien
(Josef GIOBel)
Stress-Sensoren als toxikologische Parameter
1996-2000

Institut fur Biomedizinische Forschung, Uni versitat A-Wien (Udo Losert)
Tierversuchsrelevante Zell-Linien und Biomaterialien
1997-2000

Institut fur Krebsforschung, Universitat A-Wien in AG mit Institute for
Artificial Intelligence (Rolf Schulte-Hermann)
Carcinogenicity detection by machine learning
1997-2000

zet, A-Linz (Heinz Juan)
Leidenserfassung und Bewertung bei transgenen Tieren
1997-2000

OFZS - Osterreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, A-Seibefsdorf
(Helga Tusch])
Interleukinspektrum und Kontaktallergene
1997-2000

Institut fiir Experimentelle und Klinische Pharmakologie, Universitat A
Graz (Bernhard A. Peskar)
Miiglichkeiten einer Analgetika-Testung in vitro
1998-2000

Institut fur Krebsforschung, Universitat A-Wien (Brigitte Marian)
Kolon ill vitro Modell
1998-2000

OFZS - Osterreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, A-Seibersdorf
(Helga Tuschl)
In vitro Methoden zur akuten Toxizitiit
1999-2000

OFZS - Osterreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, A-Seibersdorf
(Elisabeth Weber)
Entwicklung yon in vitro Allergie- Tests, Phase 3
1999-2000

Institut fur Zoologie, Universitat A-Salzbnrg (Stefan Galler)
Konservierung yon Muskelfasern
1995-1999

Institut fiir Medizinische Physik und Biophysik, Universitat A-Graz
(Bernd Koidl)
Isolierte menschliche Herzmuskelzellen
1996-1999

Institut fur Allgemeine und Experimentelle Pathologie, Universitat A-Wien
(Rudolf Valenta)
Rekornbinante Allergen-speziflsche Antikiirper
1996-1999

bFZS - Osterreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, A-Seibersdorf
(Elisabeth Weber)
Entwicklung yon in vitroAllergie-Tests
1997-1999

ALTEX 17, 2/00

Projekte des Bundesministeriums fur Bilduug, Forschung
und Technologie, D·Bonn
Manfred Liebsch, ZEBETlBgVV, D-Berlin
Prirnordiale Keirnzellen der Maus als ill vitro-Modell zur Erfassung
yon Fertilltatsbeeintrachtlgungen
1997-2001
zebet@bgvv.de

BIke Henrion, BgVV, D-Berlin
Entwicklung von ill vitro-Methoden als Ersatz fiir Letalchallengever-
suche an Fischen zur Beurteilung yon Vakzinen - Phase II - Teilpro-
jekt 1: Standardisierung und Optirnierung des Lymphozytenprolifera-
tionstests
1997-2000

Karl DroBler, Universitat D-Leipzig
Entwicklung yon in vitro-Methoden als Ersatz fiir Letalchallengever-
suche an Fischen zur Beurteilung yon Vakzinen-Phase II-Teilprojekt
2: Optirnierung und Standardisierung eines Elisa Systems fiir
Furunkulose
1997-2000

Stephan Madle, Wilhelm yon der Hude, BgVV, D-Berlin
III vitro-Mikrokerntest in der Routinepriifung auf genotoxische
Eigenschaften: Erarbeitung und UberpriifungIValidierung einer
Standard-Methodenbeschreibung. Teilprojekt 2
1995-1999 - s.madle@bgvv.de

Andreas Schmeel, Universitat D-Marburg
Ersatz des Neurovirulenztests an Siiugetieren zur Sicherheitspriifung
Yon Polioimpfviruschargen. Teilprojekt 2: Molekularbiologische
Verfahren zur Etablierung nicht-radioaktiver Detektionsmethoden
1995-1999

Klaus Affeld, Humboldt-Universitat, D-Berlin
Physiologische Hamoperfusion von isolierten Organen und ihr Einsatz
zum Ersatz Yon Tierversuchen. Teilprojekt 1: Entwicklung yon
Organperfusionskreisliiufen
1996-1999

HeJge Bohnel, Universitat D-Gottingen
Entwicklung eines in vitro-Verfahrens zum Ersatz des Tierversuchs
zurn Botulinum- Toxinnachweis (Relevanz zur DIN-Norm 10102 und
zu den DAB 10 Monographien Botulismus-Antitoxin und -Impfstoff
flir Tiere)
1996-2000

Jurgen Steinmeyer, Universitat D-Bonn
Entwicklung, Standardisierung und Pravalidierung eines ill vitro-
Modells zum Ersatz yon Tierversuchen in der Arthroseforschung TP1:
Biochemische und histologische Charakterisierung des Modells
1996-1999

Ruth X. Raiss, Hoechst Marion Roussel, D-Frankfurt
Entwicklung, Standardisierung und Priivalidierung eines in vitro-
Modells zum Ersatz yon Tierversuchen in der Arthroseforschung TP2:
Irnrnunhistochernische Charakterisierung des Modells
1996-1999

Thomas Montag-Lessing, PEl, D-Langen
Untersuchungen zurn Ersatz von Tierversuchen bei der Stamrnhal-
tung und Verrnehrung yon Toxoplasma gondii (Apikomplexa)
1996-1999
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Heike (lyra und Klaus CuBler, PEl, D-Langen
Validierung scrologischer Methoden zum Ersatz des Mliuseinfektions-
versnches hei der Wirksamkcitsprtifung von Rotlauflmpfstuffeu
1990-1999

Dieter Kabclitz, PEl, D-Langcn
Wirksamkeitspriifuug von Anti-Lymphozyten-Seren: Entwicklung
und Validierung von in vitro-Methoden als Ersatz des Affenhauttrans-
plantationstests
1996-2000

Augustinus Bader, MHH, D-Hannover
Die Nutzung hepatischer Funktionen fiir ill vitro- Verfahren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung von Tierversuchen
- (Phase II) - TeiJprojekt 1
1998-2001

Johannes Dahmer, Technische
Universitat D-Munchen
Die Nutzung hepatischer Funktionen fiir ill vitro- Verfahren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung von Tierversuchen
- (Phase II) - Teilprojekt 4
1998-2001

Gerhard Friedrich, PHARMBIODYN, D-Denzlingen
Die Nutzung hepatischer Funktionen tur ill vitro- Verfahren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung yon Tierversuchen
- (Phase II) - Teilprojekt 5
1998-2001

Rolf Gebhardt, Universitat D-Leipzig
Die Nutzung hepatischer Funktionen fiir ill vitro- Verfahren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung von Tierversuchen
- (Phase II) - TeiJprojekt 6
1998-2001
rgebhardt@medizin.uni-ieipzig

Hans-Rudolf Glatt, Universitat D-Potsdam
Die Nutzung hepatischer Funktionen fiir ill vitro- Verfahren zur
Priifung von Steffen mit dem Ziel der Einsparung von Tierversuchen
- (Phase II) - TeiJprojekt 8
1998-2001

Herbert Miltenburger, RCC, D-RoBdorf
Die Nutzung hepatischer Funktionen fiir ill vitro-Verfahren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung von Tierversuchen
- (Phase II) - Teilprojekt 10
1998-2001
miltenburger@rcc-ccr.de

Dieter Muller, Universitat D-Jena
Die Nutzung hepatischer Funktionen fur ill vitro-Verfahren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung von Tierversuchen
- (Phase II) - TeiJprojekt 11
1998-2001

Christian Schudt, Byk Gulden, D-Konstanz
Die Nutzung hepatischer Funktionen fiir ill vitro- Verfahren zur
Priifung yon Stoffen mit dem Ziel der Einsparung yon Tierversuchen
- (Phase II) - TeiJprojekt 12
1998-2001

Leslie R. Schwarz, GSF, D-Neuherberg
Die Nutzung hepatischer Funktionen fiir ill vitro- Verfahren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung von Tierversuchen
- (Phase II) - Teilprojekt 13
1998-2001

Jan Hengstler, Universitat D-Mainz
Die Nutzung hepatischer Funktionen fiir ill vitro-Verfahren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung von Tierversuchen
- (Phase II) - Teilprojekt 14
1998-2001
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Mattina Ullrich, KNOLLAG, D-Ludwigshafen
Die Nutzung hepatischer Funktionen tur ill vitro- vertahren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung von Tierversuchen
- (Phase TT) - Teilprojekt 15
1998-2001

Dieimar Utesch, MERCK KKaA, D-Darmstadt
Die Nutzung hepatischer Funktionen fiir in vitro-Verfllhren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung von Tierversuchen
- (Phase II) - Teilprojekt 16
1998-2001

Hans 1. Ahr, BAYER AG, D-Wuppertal
Die Nutzung hepatischer Funktionen fiir ill vitro- Verfahren zur
Priifung von Stoffen mit dem Ziel der Einsparung Yon Tierversuchen
- (Phase II) - Teilprojekt 18
1998-2001

Jiirgen Kuhlmann, MPI fur molekulare Physiologie, D-Dortmund
Molekulargenetische Marker fiir Kanzerogenitatstests mit primaren
Epithelzellen. - Teilprojekt 1
1996-2000

Wolfram Hillmann, Universitat D-Dortmund
Molekulargenetische Marker fiir Kanzerogenitlitstests mit prlmaren
Epithelzellen. - Teilprojekt 2
1996-1999

Gottfried Schmalz, Universitat D-Regensburg
Erprobung eines ill vitro Pulpakammer-Systems zur Toxizitlitspriifung
zahnarztlicher Fiillungswerkstoffe mit Hilfe yon ZellkuIturen als
Ersatz zu Tierversuchen
1997-2000

Lutz Muller und Peter Kasper, BfArM, D-Berlin
Ersatzmethoden fiir Tierversuche zur Bestimmung des photokanzero-
genen Potentials chemischer Substanzen. Teilprojekt 1: Photo-XPRT-
Test, Photo-Chromosomenmutationstest
1997-2000

Susanne Brendler-Schwaab, Bayer AG, D-Wuppertal
Ersatzmethoden fiir Tierversuche zur Bestimmung des photokanzero-
genen Potentials chemischer Substanzen. Teilprojekt 2: Photo-HPRT-
Test, Photo-Cornet-Assay
1997-2000

Carmen Jungback, PEl, D-Langen
Untersuchungen zur Reduziernng der Tierzahlen bei der Chargenpru-
fung und zum Ersatz des Belastungsversuches von Lebend-Impfstof-
fen bei Gefliigel
1997-2000

Klaus CuJ31er,PEl, D-Langen
Priifung auf spezifische Unschlidlichkeit bei Tierimpfstoffen: Retrospekti-
ve Untersuchung mit dem Ziel der Reduktion von Tierversuchen (DAB 10)
1997-2000

Thomas Hartung, Universitat D-Konstanz
Evaluierung und Pravalidierung eines Vollblutmodells zum Ersatz des
Pyrogentests am Kaninchen (DAB 10). - Teilprojekt 1
1997-2000

Thomas Montag-Lessing, PEl, D-Langen
Evaluierung und Prlivalidierung eines Vollblutmodells zum Ersatz des
Pyrogentests am Kaninchen. TeiJprojekt 2
1997-2000

Helge Bohnel, Universitat D-Gottingen
Entwicklung von AIternativmethoden zur Priifung von Clostridium-
impfstoffen. TeiJprojekt 1: Ersatz des Toxinneutralisationstests in der
Maus zur Wirksamkeitskontrolle von C.Septicum-Immunprliparaten
fiir Tiere (DAB 10)
1997-2000
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Erika Borrmann, BgVV, D-Jena
Entwicklung von Alternativmethoden zur Priifung yon Clostridi-
umimpfstuffen Teilprojekt 2: Ablosung Yon Tierversuchen bel der
Chargenpriifung von Clostridium.Novyi·lmmunpriiparaten (DAB 10)
]997-2000

Michael Eichelbaum, Robert-Bosch Klinik, D-Stuttgart
Entwicklung yon in vitro-Verfahren zum Ersatz Yon Tierversuchen bei
Untersuchungen zum Eirst-pass-Metabolismus yon Arzneimitteln
1998-2001

Otthein Herzog, Universitat D-Bremen
Zellmigration in 3-D Kollagenmatrices: Etablierung eines vollautoma-
tischen Zelltracking-Systerns fiir die in vitro-Wirkstoffsuche und
pharmakologische Substanztestung - Teilprojekt 2
1999-2001

Peter Friedl, Universitat D-Wiirzburg
Zellmigration in 3-D Kollagenmatrices: Etablierung eines vollautoma-
tischen Zelltracking-Systems fiir die in vitro-Wirkstoffsuche und
pharmakologische Substanztestung - Teilprojekt 1
1999-2UUl

Andreas Hoffmann, PEl, D-Langen
Aufbau eines ill vitro-Tests zur Erfassung anaphylaktischer Hautreak-
tionen als Ersatz der entsprechenden Tierversuche
1999-2002

Birgid Neumeister, Universitat D-Ttibingen
In vitro-System als Ersatz fiir einen inhalativen Tierversuch fiir die
Legionella- Pathogeneseforschung
1999-2002

Beate Kramer, PEl, D-Langen
Entwicklung yon in vitro-Methoden zur Priifung yon Qualitiit und
Sicherheit bei Impfstoffen und Diagnostika
1999-2002

~ -----------------------
Projekte des Ministeriums fiir'Wissenschaft und
Forschnng D·Stuttgart

Johannes Schwarz, Universitat D-Ulm
Zellmodell degenerativer Erkrankungen der Basalganglien
1998-2000
johannes.schwarz@medizin.uni-ulm.de

Ulrich Schaffel, Universitat D-Freiburg
In vitro-Peritoneum
1999-2000

Job Harenberg, Universitat D-Heidelberg
Thrombose-Modell zum Screening der Wirksamkeit neuer Antithrom-
botika
1999-2000
J-Rarenberg@t-online.de

Volker UHrich, Universitat D-Konstanz
Herz-Gewebeschnitt
1999-2001
volker. ullnchcouni-konstanz.de

Thomas Braunbeck, Universitat D-Heidelberg
Adaptation und Optimierung des Fischeier- Tests mit dem Zebrabiirling
1999-2001
braunbeck@urz.uni-heidelberg.de

Thomas Hartung, Universitat D-Konstanz
Entwicklung eines in vitro-Modells zur Priifung neuer antibiotischer
und immuntherapeutischer Pharmaka in der bakteriellen Infektion
1999-2001
thomas.hartung@uni-konstanz.de
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Gerhard F. Buell, Universitat D-Ttibingen
Quantitative vergleichende Lernkontrolle
1999-2001

~ ------------------
Projekte der ZEBETlBgVV, Berlin

Monika Schafer-Koning, Freie Universitat D-Berlin
Verbesserung der Barrierefunktion kiinstlicher Hautmodelle, Teil II
1998-1999

Uwe Marx, Universitat D-Leipzig
Ersatz yon Pharmakatests zur Beeinflussung der Leukozytenmigrati-
on im Tierversuch durch ein organahnliches, kapillares Blutgefiiss in
vitro. Teil II
1998-1999

Jurgen Hescheler, Universitat D-KOln
Embryotoxikologische Untersuchungen zur HerzzeHentwicklung: Re-
portergene zur Identifizierung ES-Zell abgeleiteter Kardiomyozyten
1996-1999

Brigitte Rusche, Akademie fiir Tierschutz, D-Neubiberg
Standardisierung der SHE-Zellkultivierung zur Minimierung Yon
Chargen- und Passagenvariabilitiiten fiir den moglichen routinemassi-
gen Einsatz in der Chemikalien- und Arzneimittelzulassung. Teil II
1999-2000

Gerald Finking & Hartmut Hanke, Uni D-Ulm
Arteriosklerose und Sexualhormone - Etablierung eines Organknltur-
Modells als Ersatz- bzw, Ergiinzungsmethode zum Tierversuch
(Weisses Neuseelandkaninchen)
1998-2000

Alfonso Lampen und Heinz Nau, Tierarztliche Hochschule D-Hannover
Ein molekularer in vitro Differenzierungsassay zur Evaluierung der
teratogenen Potenz yon ausgewahlten exogenen Substanzklassen
1998-2001

Hans-Peter Klocking, Universitat D-Jena
Entwicklung eines in vitro-Tests zur Vorhersage des Auftretens Yon
Hautirritationen beim Menschen
1998-1999

Willi Halle, BgVV, D-Berlin
Das Register der Zytotoxizitiit Teill bis 3 (Re 1, 2, 3) - Untersuchun-
gen zu speziellen Fragen der Beziehung zwischen der Toxizitiit in vitro
undin vivo
1998-1999

Klaus Reymann und Jorg Breder, Universitat D-Magdeburg
Organotypische Hippokampuskulturen von juvenilen Ratten als ill
vitro-Modell fiir die Untersuchung protektiver Pharmaka beim
Schlaganfall
1998-2000

Ri.idiger Schade, Charite, D-Berlin
Biologisch aktive Faktoren aus dem Eidotter als Alternative zu
fotalem Kiilberserum als Zusatz fiir in vitro Kulturmedien
1998-2000

Ulrieh Schafer, Universitat D-Saarbriicken
Rekonstruierte Haut als Ersatzmodell zur Ermittlung der Arzneistoff-
ISubstanzpene-tration. Vorhersagernoglichkeit fiir die Invasion dermal
applizierte Substanzen in vivo
1999-2000

Claus-M. Lehr, Universitat D-Saarbriicken
Entwicklung und Validierung eines in vitro Testsystems zur Ermitt-
lung der Permeabilitat yon Arzneistoffen iiber das Alveolarepithel auf
der Basis humaner alveolarer Epithelzellmonolayer
1999-2002
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Johanna Plendl, Fred Sinowatz, Freie Universitat D-Berlin
In vitro-Modell zur Angiogenese und Antiangiogenese
1999-2002

Andreas K. Nusslcr, Humboldt Universitat D-Berlill
Die Evaluicrung dreidimcnsionaler humaner Hepatozytenkulturen
zur Untersuchung des Metabolismus und der Toxizitat yon
Arzneistoffen als Alternative zu Tierversnchen
1999-2001

Claudia Fehrenberg und Christian Grofie-Siestrup, Humboldt Universitat
D-Berlin
Normotherme Hiimoperfusion isolierter Organe Yon
Schlachtschweinen als Tierversuchsersatzmethode
1999-2001

Silke Behnck-Knoblau und Rainer J. Box, BEKNOBO GmbH, D-Berlin
Bewertung Yon 240 Ersatz- und Ergiinzungsmethoden zu
Tierversuchen in der experimentellen Biomedizin
1999-2000

Holger Seltmann und Christos Zouboulis, Freie Universitat D-Berlin
Regulation der immunologischen Antwort humaner Talgdriisenzellen
(SZ95-Zellinie) in vitro
2000-2002

~
Projekte der Stiftung SET, D-Mainz

Dorothea Siegel-Axel, Universitiit D- Tiibingen
ZelIkulturmodelle zur Einschriinkung und zum teilweise
vollstiindigen Ersatz yon Tierversuchen auf dem Gebiet der
Arterioskleroseforschung (Transfilter-Co-Kultursystem)
1998-2000
daaxel@med.uni-tuebingen.de

FFVFF, CH-Ziirich
Unterstiitzung bei der Herausgabe Yon ALTEX
1997-2000 - altex@bluewin.ch

Horst Spielmann, ZEBET, D-Berlin
Der Hund als zweite Spezies fiir die Sicherheitspriifung bei der
Zulassung Yon Pflanzenschutzmitteln
1995-2000
zebet@bgvv.de

Michael Sittinger, Universitatsklinikum Charite, D-Berlin
Etablierung eines in vitro Testsystems fiir die rheumatoide Arthritis
zur Testung therapeutisch relevanter Wirkstoffe
1998-1999
msittinger@hpcom.rz.hu-berlin.de

Jurgen Steinmeyer und Katrin Sauerland, Universitat D-Bonn
Die Ausliisung mechanisch bedingter Degenerationen des
Gelenkknorpels. Entwicklung, Standardisierung und Validierung
eines in vitro-Modells der Arthrose
1997-1999

Herbert de Groot, Universitat D-Essen
Kaltlagerung als Massnahme zur Optimierung von Ersatz- und
Ergiinzungsmethoden zu Tierversuchen
1998-2000

Thomas Hartung, Universitat D-Konstanz
Humaner Cryo-Vollblut-Pyrogentest als Ersatz zum
Kaninchentierversuch: Aufbau einer routinegeeigneten
Cryokonservierung des B1utes zur Qulitiitssicherung
1998-1999
thomas.hartung@uni-konstanz.de
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Henry Matthies, Universitat D-Magdeburg
Molekulare Mechanismen der Wirkung von Mono- und
Oligosacchariden auf hippokampale Neurone im Hinblick auf die
Langzeitbeeinflussung plastisch adaptiver Prozesse (hippokampaler
Langzeitpotenzierung)
1999
Henry.Matthies@Medizin.Uni-magde-burg.de

TOXIMED, Santiago de Cuba, Kuba
Fiirderung alternativer Methoden in Lateinamerika und der Karibik
1999

Dorothea Siegel-Axel, Universitat D-Tiibingen
Fiinf Kurse iiber humane Gefasswand-zellen in Mono- und Co-
Kulturen fiir pharmakologische Prescreening- Verfahren in der
Arteriosklerose-Forschung
1997-2000
daaxe]@med.uni-tuebingen.de

Dorothea Siegel-Axel, Universitat D-Tiibingen
Zellkulturmodelle zur Einschriinkung und vollstiindigen Ersatz yon
Tierversuchen auf dem Gebiet der Arterioskleroseforschung (3.
Projekt)
1999-2000
daaxel@med.uni-tuebingen.de

Acht Travel Awards fiir 3. World Congress on Alternatives and
Animal Use in Life Sciences in Bologna
1999

Eigenantrag der Stiftung SET, D-Mainz
Uberprufung der in den Monographien des Deutschen
ArzneimittelbucheslPharmakopiien festgelegten Tierversuche auf
ihre Sinnfiilligkeit
1999-2000

A1muth Einspanier, Deutsche Primatenzentrum, DvGottingen
Etablierung yon permanenten Zell-Llnien: Primaten-Oranulosa-
und Theka-Zellkulturen Yon Neuweltaffen, Callithrix jacchus, zum
Studium biomedizinischer Grundlagenforschung und
Wirkstoffscreening
2000-2001

Leibniz-Institut fur Neurobio1ogie, D-Magdeburg
Unterstiitzung des Kongresses Neuroprotection and Neurorepair
2000

zet,A-Linz
Unterstiitzung des Kongress Linz 2000
2000

Jiirgen Hescheler und B. Fleischmann, Universitat D-Kiiln
Embryotoxiko1ogische Untersuchungen zur Herzzellentwicklung:
Doppelt markierte Reportergenkonstrukte zur Identifizierung
arterialer und ventrikularer Vorliiuferzellen ES Zell-abgeleiteter
Kardiomyozyten
2000-2002

~~-------~
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Projekte der Stiftung Forschung 3R, CH-Miinsingen
(siehe auch www.research3r.ch)

Maria Ponee, Univcrsitat NL-Leiden
Reconstructed human epidermis as model for predicting irritancy
1999-2001
ponec@rullf2.medfae.leidenuniv.nl

Paul Honegger and Beatriz Pardo, Universitat CH-Lausanne
Use of three-dimensional brain cell cultures as a model for ischemia-
related research
1998-2000
paul.honegger@iphysiol.unil.ch

Regine Landmann, Universitatsspital CH-Basel
In vitro study of pathogenesis of sepsis in a conditionally
immortalized Kupffer cell line
1998-2000
landmann@ubaclu.unibas.eh

Renate Gay and Michel Neidhart, WHO Collaborating Center,
Universitatsspital CH-Ziirieh
Development of an in vitro model system for cartilage invasion by
synovial fibroblasts
1998-1999
ruzgar@ruz.unizh.eh

Zhihong Yang and Thomas F. LUscher, Universitatsspital CH-ZUrieh
An in vitro model to study mechanical forces on human venous
coronary bypass graft stenosis Molecular targeting by
pharmacological intervention
1999-2000
zihongy@physiol.unizh.ch

Isabel Roditi, Universitat CH-Bern
Transgenic protozoa (Trypanosoma spp.) as an alternative to
transgenic animals
1999-2001
isabel.roditi@imb.unibe.ch

Claudia Mertens* and Thomas Riilicke, *Ziircher Tierschutz und
Universitat CH-Ziirich
Phenotype characterisation and health monitoring of transgenic
mice
1998-1999
cmertens@access.ch

Barbara Konig, Universitat CH-ZUrich
Development of laboratory housing conditions preventing
stereotypic behaviour in Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus)
1997-2000
bkoenig@zool.unizh.ch

Beda M. Stadler, Inselspital, CH-Bern
Development of a mimotope-based tetanus and diphtheria vaccine
1997-2000
stadler@insel.unibe.ch

Angelo Vedani and D. R. Me Master, Biografik Labor 3R, CH-Basel
Computer-aided identification of ochratoxin antagonists
1997-1999
biograf@dial.eunet.ch

Francoise Roch-Ramel, Universitat CH-Lausanne
Elaboration of an in vitro screening method for testing the effect of
drugs and other compounds on the renal transport of uric acid
1998-1999
francoise.roch-ramel@ipharm.unil.ch

Felix Grimm, Universitat CH-ZUrieh
Axenic cultivation of amastigote forms of Leishmania
1997-1999
felix.grimm@access.unizh.eh
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Thomas Harlung, Universitat D-Konstanz
Development of an interleukin-l (IL-l) assay with rabbit blood as an
alternative to the rabbit pyrogen test
1997-2000
lhomas.hartung@uni-konstanz,de

Klaus CuBier, Marion Krug, PEl, D-Langen, GUnter MUller, Martina
Ecker, BgVV, D-Jena, and Lukas Bruckner, lVI, CH-Mittelhausern
Establishment of endotoxin limits in porcine vaccines: animal
welfare aspects
1996-1999
kcus@pei.de

Ernst Hunziker, Universitat CH-Bern
Morphometric Analysis of human articular cartilage
1996-1999
hunziker@mem.unibe.ch

Karl Fent, EAWAG, CH-DUbendorf
Development of an in vitro system for the detectiou of estrogenic
compounds (xenoestrogens)
1996-2000
fent@eawag.ch

Jerome Pugin, Hopital Cant. Univ. de Cl-l-Gcneve
Development and Validation of an In Vitro Model Simulating
Mechanical Ventilation-Induced Inflammation
1997-2000
jepu@diogenes.hcugh.ch

Mirza Hugin-Flores, Fondation Recherche Medicale, Cl-l-Geneve
Establishment of a micro technique for corticosteroid receptor
binding studies
1998-1999
hugin-mirzarsdiogenes.hcuge.ch

Peter Maier, CH-Schwerzenbach and Arend Bruinink, Universitat und
ETH CH-ZUrich
Short term assay for liver cell activated neurotoxic drugs
1996-1999
research.3r@bluewin.ch

~ ------------------------
Projekte der Stiftung FFVFF, CH-Ziirich

Angelo Vedani, Biografik Labor 3R, CH-Basel
Computergestiitzte Arzneimittelentwicklung
1999-2001
biograf@dial.eunet.ch

EuroNICHE
Video: Alternatives in Education
1999
www.euroniche.internetworking.de/EuronicheHome.htm

zet und MEGAT, A-Linz
Unterstiitzung des Kongresses
Linz 2000
www.zet.bartl.netlkongresslLi nz2000

N.N.
3 Positionspapiere zu den Zukunftsaussichten der 3R-Forschung in
den kommenden 20 Jahren
2000-2001
ALTEX 112000, S. 33; DIE ZEIT 1512000, S. 76;
Forschung & Lehre 512000, S. 277
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, Tagungsberichte ,

Mensch und Tier - ein neues Verhaltnis im Umgang mit
Tieren ist notig?
Evangelische Akademie D-Meissen, 4.-6. Februar 2000.

Akademiedirektor Peter Vogel und Stu-
dienleiter Hans Heiner Daut schreiben
in ihrer Einftihrung zur Tagung: "Men-
schen und Tiere sind Teile der gesamten
Schopfung - sie brauchen einander und
sind aufeinander angewiesen. Ob als
Haustier, als unentbehrlicher Helfer oder
als ,Versuchskaninchen ' - sie sind fur den
Menschen unverzichtbar .... Im Verhalt-
nis yon Mensch und Tier gewinnen ethi-
sche Massstabe eine zunehmende Bedeu-
tung - die neuen juristischen Fixierungen
zum Tierschutz sind ein erstesAnzeichen
dieses veranderten Denkens."
Uber 50 Philosophen, Theologinnen

und Theologen, Psychologen, Landwirte,
Tierpflegepersonal, Mediziner, Tierarztin-
nen und Tierarzte, Naturwissenschaftlerl
innen und Tierschtitzerlinnen aus
Deutschland, Tschechien und der Schweiz
diskutierten zwei Tage lang intensiv und
teils recht leidenschaftlich iibcr die rich-
tige Einstellung, die der Mensch wieder
zu seinen Mitgeschopfen finden miisse.
Wolfgang Scharmann (Direktor und

Professor der Tierversuchsanlage des
BgVV in D-Berlin) eroffnet die Tagung
mit dem Referat "Die Menschwerdung
des Affen - wo verlauft die Grenze zwi-
schen Tier und Mensch? - Neue Ergeb-
nisse der Verhaltensforschung". Lange
Zeiten seien die Fragen nach Bewusstsein
und Gefuhlen bei Tieren wissenschaftlich
unzulassig gewesen. Vor allem mit dem
"Great Ape Project" -Menschenrechte fur
Menschenaffen - wurde nun die Arten-
schranke erstmals uberwunden. In der
Diskussion wurde darauf hingewiesen,
dass damit selbstverstandlich nicht ein
neuer Speziesismus entstehen durfe, der
eben die Menschenaffen mit einbezoge,
die anderen Tiere aber moglicherweise
umsomehr ausgrenze.
Erhard Olbrich (Professor fur Psycho-

logie an der Universitat D-Erlangen) be-
klagt in seinem sehr personlich aufgebau-
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ten Referat .Mitgeschopf Tier - psycho-
logisch/soziologische Reflexionen ilber
das Verhaltnis Mensch/Tier" die "sorgsam
konstruierte Unwahrheit", die unser Ver-
haltnis zu Tieren prage. Doch erst Tiere
als pradestinierte "Selbsterganzung" des
Menschen wurden uns zum "Ganzen"
machen.
Christian Grosse-Siestrup (Tierarzt

und Tierschutzbeauftragter am Universi-
tatsklinikum Virchow, D-Berlin) sieht in
seinem Referat .Tiere als Forschungsin-
strument - ein unverzichtbares Hilfsmit-
tel?" keinen Weg, vollig auf Tierversu-
che verzichten zu konnen, Dies sei be-
dingt durch die grosse Komplexitat vie-
ler physiologischer Reaktionen des
menschlichen Korpers, Er weist zwar auf
die vielen und aussagekraftigen Alterna-
tivmethoden hin, an deren Entwicklung
er zum Teil selbst mitarbeitete, zeigt je-
doch auch jeweils die Grenzen ihrer Ein-
satzmoglichkeiten. Zur arztlichen Pflicht
gehore es aber, unter weitgehender Ver-
meidung yon Schmerzen und Leiden auch
den Weg des Tierversuchs zu gehen, urn
Schaden yon den Patienten abzuwenden.
In der Diskussion wird gefordert, die
Unerlasslichkeit yon Tierversuchen nicht
nur "instrumentell" zu begrtinden. Die
Gesellschaft miisse das Recht haben, auch
die Forschungsziele selbst, also die "fi-
nale" Unerlasslichkeit kritisch zu hinter-
fragen.
Unter dem Motto .Tiere im Dienst des

Menschen - Erfahrungsberichte" schildert
Brigitte Seifert (Tierarztin, Leben mit
Tieren eV, D-Berlin) die positiven Aus-
wirkungen, die der regelmassige Besuch
yon Hundehaltern bei Alten und Behin-
derten habe. Amerikanische Studien an
uber 1200 Patienten hatten gezeigt, dass
der Kontakt mit Tieren eine eindeutig le-
bensverlangernde Auswirkung haben
konne, Selbstbewusstsein, Erinnerungs-
vermogen, Komrnunikationsfahigkeit und

Mobilitat wurden ausserst gunstig beein-
flusst. Wahrend jedoch in den angelsach-
sischen Landern diese Form der Patien-
ten- und Altenbetreuung Hingst einen fe-
sten Platz im Pflegewesen eingenommen
habe, sei man in Deutschland imrner noch
bei bescheidenen Anfangen, Mona Rieg
(Theologin, AKUT- Aktion Kirche und
Tier) hebt ab auf die wirtschaftlichen Be-
gleiterscheinungen, die unser Verhaltnis
mit Haustieren nach sich zieht. Ein regel-
rechter .Zubehormarkt" hatte sich da ent-
wickelt, der Mensch mit seiner "Verbrau-
chermentalitat" beniitze "Gebrauchspfer-
de", erhebe sich zum Schopfer neuer, fur
das Tier zum Teil sehr schadlicher Ras-
senmerkmale und missachte permanent
den Eigenwert der Mitgeschopfe. Einzel-
ne Kirchgemeinden sahen aber oft keinen
Handlungsbedarf, den Auswiichsen die-
ser .Liebhaberei" zu begegnen.
Engelhard Boehncke (Tierarzt und

Agraringenieur, Professor fur okologi-
schen Landbau in D-Witzenhausen) de-
monstriert, was eine konsequente Umset-
zung des Passus im Tierschutzgesetz, dass
Tiere artgemass zu halten sind, in der
landwirtschaftlichen Nutztierhaltug prak-
tisch bedeutet. Die neuesten Erkenntnis-
se der Ethologie besagen, dass bei der Do-
mestikation der haufigsten Nutztierrassen
keine prinzipiell neuen Verhaltensweisen
entstanden sind. Es wurde praktisch nur
auf bestimmte Erbmerkmale selektiert.
Dies bedeutet, dass die Tiere in Erwar-
tung einer artgemassen Umwelt leben und
zwangslaufig mit Verhaltensstorungen
reagieren, wenn diese nicht angeboten
wird. Dagegen konne bei artgerechter
Haltung mit 50% weniger Krankheitsfal-
len gerechnet werden. Diese sei allerdings
nicht zum Nulltarif zu erhalten. Boehn-
eke rat den Verbrauchern, z.B. das 40
Pfennig-Ei zu akzeptieren und dafiir nur
halb soviel Eier zu essen. Bei der Rinder-
zucht berichtet Boehncke vom durch das
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BMBF geforderte Vorhaben einer Oko-
Kuh. Diese solle eine durchschnitthche
Nutzungszeit yon 8 Jahren haben (heute
2,5 Jahre), nur etwa 50.000 kg Milch im
Jahr geben und sich zu 80% aus Grund-
futter ernahren konnen. Zitiert wird auch
eine amerikanische Studie, nach der mit
dem weltweit an Nutztiere verflitterten
Kraftfutter 4 Milliarden Menschen er-
nahrt werden konnten.

Brigitte Jenner (Tierversuchsgegner
D-Berlin) erklart die Definitionen des
Tierschutzgesetzes im Hinblick auf Tier-
versuche. Sie macht kein Hehl daraus,
dass sie Tierversuche fur wissenschaftlich
falsch halt und als unethisch betrachtet.
Zwei Beispiele aus der Him- und der
Suchtforschung runden ihren Beitrag ab.

Erich Grasser (Professor fur Evange-
lische Theologie an der Universitat D-
Bonn) erinnert die Tagungsteilnehmer mit
sehr eindriicklichen Worten daran, dass
nach der Bibel Gott dem Adam die Tiere
noch vor Eva gegeben hat ("es ist nicht
gut, dass der Mensch allein sei") und
Adam die Tiere "benennen" sollte. Der
Mensch wartet in einer wahren Existenz-
gemeinschaft (Buber) mit den Tieren zu-
sammen auf die Erlosung. Die Behand-
lung der Tiere in unserer Zeit zeuge zu-
dem yon grosser Armut an Kultur, yon ei-
ner kollektiven Seelenverodung (Woll-
schlager). Auch Albert Schweitzer billi-
ge nur denjenigen Menschen Ethik zu, de-
nen alles heilig ist.

In drei Arbeitsgruppen wurden die The-
menkreise (Tiere als Helfer, Tiere als Le-
bensmittel, Versuchstiere) vertieft. Die
Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden im
Plenum vorgetragen und diskutiert.

Arbeitsgruppe 1, Tiere als Helfer,
moderiert yon Susanne Stein (D-Berlin,
Verein "Leben mit Tieren e.V,"), vorge-
tragen yon Jens Uwe Buschmann (D-EIft-
stadt):

Es wurden folgende Themen diskutiert:
~ Tiere helfen Menschen
~ in der Medizin (physiologisch)
~ in der Therapie: motorisch, sozial, bio-
graphisch, psychologisch
• zur Lebensbewaltigung
~ Erziehung zur Verantwortung
~ Diensthunde & Pferde
~ Disziplinierung & personliche Weiter-
entwicklung
~ zum Zusammenhalt der Familie
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~ Tierverhalten als Vorbild
~ Riickkopplung zwischen Mensch und
Tier
~ Nutzen, den Tiere als Helfer fur den
Menschen haben - Revanche.

Arbeitsgruppe 2, Tiere als Lebens-
mittel, moderiert yon Hans Heiner Daut
(Studienleiter, EvangelischeAkadernie D-
Meissen), vorgetragen yon Manuela
Schott (Agraringenieurin, D-Pappritz):
~ Die stetig wachsende Weltbevolkerung
verzehrt zunehmend mehr Fleisch. Auch
in den Schwellenlandern, in denen sich
die Bevolkerung lange Zeit traditioneller-
weise vegetarisch ernahrt hat.
~ 1st die Ernahrung der Weltbevolkerung
auch in Zukunft rnoglich? Sind Tiere als
Lebensmittel wirklich notwendig?
~ Tiere sind Mitgeschopfe und Teil un-
serer Mitwelt. Vegetarier zeigen auf fried-
fertige Weise, dass auf das Toten yon Tie-
ren verzichtet werden kann. Tiere sind als
Lebensmittel nicht lebensnotwendig.
~ Viele Menschen reduzieren ihren
Fleischkonsum aus gesundheitlichen
Gri.inden. Krankheiten durch falsche Er-
nahrung verursachen allein in Deutsch-
land 100 Milliarden DM Schaden. Hinter
der Zunahme des Fleischkonsums stehen
handfeste politische und wirtschaftliche
Interessen. Das Vieh der Reichen frisst
das Brot der Armen. Unterentwickelte
Lander versuchen durch Futterexporte
ihre Schuldenlast zu mindem, dadurch
kann die eigene Bevolkerung immer we-
niger mit ausreichend pflanzlichen Le-
bensmitteln versorgt werden.
~ 1m Zuge der industriellen Tierproduk-
tion hat ein beispielloses Artensterben
eingesetzt. Fliisse werden mit Stickstof-
fen, Antibiotika und Hormonen belastet,
die Luft ist mit Methan aus den Tierfa-
briken geschwangert, welches das Ozon-
loch weiter wachsen lasst. Zunehmende
Bodenerosion und eine masslose Ver-
schwendung yon Energie und natiirlichen
Ressourcen gehen mit der Entwicklung
der industriellen Fleischproduktion ein-
her.
~ Ein Ausweg aus dem Dilemma konnte
der okologische Landbau sein.
~ Der okologische Landbau schliesst die
Tierhaltung in seinen nachhaltigen Stoff-
kreislauf ein, beriicksichtigt die arteige-
nen Bediirfnisse der Tiere und gewahrlei-
stet eine gesunde, tiergerechte Ernahrung.
Da die Tierhaltung flachengebunden er-

folgt, wird vermieden, dass die Umwelt,
wie Boden, Luft und Wasser zusatzlich
be1astet werden. Der okologische Land-
bau bindet ausserdem mehr Arbeitskraf-
te, als es in der konventionellen Landwirt-
schaft moglich ist. Die Produkte des oko-
logischen Landbaus sind zwar urn eini-
ges teurer, spiegeln jedoch den realen
Wert von Lebensrnitteln wider, die ge-
sund, ethisch sauber und okologisch her-
gestellt werden.
~ Eine Anderung unseres Verhaltens ist
dringend geboten, wenn die Ernahrung
der Weltbevolkerung fur die Zukunft ge-
sichert werden soll.
~ Die Menschen sollen ermutigt werden,
den Fleischkonsum zu reduzieren und den
Markt aktiv zu verandern, indem sie mehr
Bioprodukte aus dem okologischen Land-
bau kaufen als anonyme Billigware aus
der Fleischindustrie. Politik, Verwaltung
und Entscheidungstrager der Wirtschaft
sollen verstarkt Impulse erhalten, urn
Massnahmen zu ergreifen, die der mass-
losen Verschwendung yon natiirlichen
Ressourcen und der Ausbeutung unserer
Mitwelt einschliesslich unserer Mitge-
schopfe, der Tiere, wirksam entgegenwir-
ken.

Arbeitsgruppe 3, Tierversuche, mo-
deriert yon Franz P. Gruber (Redaktion
ALTEX, FFVFF CH-Ziirich), vorgetragen
yon Ingeborg Grasser (D-Witten). Auf fol-
gende Positionen einigte man sich mit
grosser Mehrheit in der Arbeitsgruppe:
~ Fernziel muss sein: Abschaffung aller
(Schmerzen und Leiden verursachenden)
Tierexperimente.
~ Der Tierschutz muss im Grundgesetz
verankert werden (Staatszielbestim-
mung).
~ Das yon Michael Balls (ECVAM) pro-
pagierte Ende aller Primatenversuche in
Europa bis zum Jahr 2005 muss voll un-
terstiitzt werden.
~ Die Erforschung yon Alternativmetho-
den (3R-Forschung) muss einen hoheren
Stellenwert in der GeselIschaft erhalten.
~ Versuchsvorhaben und Forschungszie-
Ie miissen transparent und verstandlich
dargestellt werden.
~ In der GeselIschaft muss eine Diskus-
sion iiber die ZuHi.ssigkeit yon For-
schungszielen (finale U nerlasslichkeit)
moglich sein.
~ In der Grundlagenforschung sind schwe-
re Be1astungen prinzipiell abzulehnen.
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•. In der angcwandten Forschung (Toxi-
kologie) miissen humane Abbruchkrite-
rien eingefiihrt werden.
•. Das Toten von uberzahligen Versuchs-
tieren darf nicht a priori aJs verniinftiger
Grund im Sinne des Tierschutzgesetzes
gelten.

Wahrend des letzten Podiumsgesprachs
unter der Moderation von Wolfgang
Scharmann fassen Engelhard Boehn-
eke, Erich Grasser, Christian Grosse-
Siestrup und Erhard Olbrich nochmals
die wichtigsten Aspekte der Vortrage und
Diskussionen zusammen. Bei der ab-
schliessenden Debatte wurde deutlich -
•. Tiere sind Geschopfe Gottes ebenso
wie Menschen, Tiere haben als Mitge-
schopfe eine "nattirliche Wurde", der die
gleiche Bedeutung zukommt wie der
Wtirde des Menschen (Aufnahme in das
Grundgesetz), dies muss fur den Umgang
des Menschen mit den Tieren lebensbe-
stimrnend sein und sich auf die Durch-

ftihrung van Tierversuchen ebenso wie
auf die Haltung und die Zucht von Tieren
auswirken,
•. dabei sind Gleichheiten zwischen
Mensch und Tier gleich und Ungleichhei-
ten ungleich zu behandeln,
•. Nachstenliebe ist nicht auf Mit-
Menschlichkeit beschrankt und muss an-
dere Lebewesen einschliessen,
•. schopfungsgemasses Zusammenleben
fordert die Wahrnehmung der Verantwor-
tung des Starkeren (Menschen) fur die
Schwacheren (Tiere),
- maximale Reduzierung del' Leiden und
Schmerzen bei Tierversuchen bzw. deren
Ersatz,
- Tiere als Lebensmittel ohne Schadens-
zufiigung (Massentierhaltung) durch Tier-
haltung im okologischen bzw. biologisch/
dynamischen Landbau,
- aber: Leben ist nur auf Kosten anderen
Lebens moglichl
•. Tiere konnen zu einer Kopplung von
bewusst Rationalem und unbewusst

Triebgesteuertem imMenschen verhelfen
(Uberbriickung von Kommunikations-
schwellen) und damit zu einer ganzheit-
lichen Personlichkeitsentfaltung beitra-
gen,
- aber: Tiere konnen auch Angste verur-
sachen und als Wehrlose zum Opfer
menschlicher Gewalt werden.

Die Tagung hat die Notwendigkeit des
"interdisziplinaren Dialogs" unterstri-
chen, urn die Sensibilitat das Menschen
beim Umgang mit Tieren zu erhohen,
urn das eigene Verhalten beim Nutzen
von Tieren in Frage stellen zu lassen und
das "Opfer" der Mitgeschopfe Tiere fur
den Menschen zu begreifen. Dabei kann
nur verstehendes Miteinander zwischen
den unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Positionen weiterhelfen; ideologi-
sches Verurteilen oder (geistliches) ethi-
sches Herablassen verhartet die Fron-
ten.

fpglhhd

42. PAKT-Sitzung: Zehn Jahre politische Tierschutzarbeit
Dtisseldorf-Bilk, 1.April 2000

Die 42. PAKT-Sitzung stellte als Mitglie-
derversammlung fur die zukiinftigeArbeit
des eingetragenen Vereins einen Wende-
punkt dar. Entscheidend war der Rucktritt
des bisherigen ersten Vorsitzenden und
Begriinders von PAKT, Wilfrid M. Jor-
es, der sich einer schriftstellerischen Auf-
gabe widmen wird. Als Nachfolger wahl-
te die Mitgliederversammlung Hans-Joa-
chim Becker, der als ehemaliger engagier-
ter 1.Vorsitzender des Vereins gegen tier-
qualerische Massentierhaltung (VgtM)
allen Teilnehmern bekannt war. Somit bil-
den nun 7 Personen den Vorstand von
PAKT, der neben dem Aufbau einer Mit-
gliederstruktur auch einige Neuentwick-
lungen vorantreiben wird, die eine Sat-
zungskomrnission Ende 1999 konzipiert
hat. So ist z.B. der langfristigeAufbau ei-
ner semiprofessionellen Tierlobby geplant,
die auf dem Prinzip beruht, dass qualifi-
zierte und erfahrene Tierschtitzer langfri-
stig ein personliches Verhaltnis zu Ent-
scheidungstragern auf verschiedenen Ebe-
nen aufbauen. Auf diese Weise kann eine
intensive Kommunikation, Rtickkoppe-
lung und Information sowohl der Tier-
schutzebene iiber neue Entwicklungen im
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Politik-, Wissenschafts- oder Justizbereich
als auch der Regierungs-, Parlaments-,
Verwaltungs- und Rechtsprechungsebene
uber neue Strebungen im Tierschutzbe-
reich entstehen.
Zunachst wird das Hauptaugenmerk auf

die Rekrutierung und Aus- und Fortbil-
dung von geeigneten Tierschiitzern fur
diese langerfristige Tatigkeit gerichtet
sein. Der neue Vorstand von PAKT halt
an den wesentlichen Elementen der vor-
angegangen Arbeit fest. Dies sind vor al-
lem Dialog, transparente Auseinanderset-
zung auf rationaler Basis und die Aufli-
stung von politischem Handlungsbedarf in
allen Bereichen der Mensch- Tier-Bezie-
hung. So werden auch in Zukunft die er-
folgreichen PAKT-Kolloquien ein wesent-
licher Bestandteil der Vereinsarbeit blei-
ben.
Wilfrid M. Jores gab einen Rtickblick

auf die zuriickliegenden 10 Jahre politi-
scher Tierschutztatigkeit des PAKT. Er
hob die Fachgesprache und Kolloquien
hervor, deren wesentliches Kennzeichen
die "Gedankenarbeit" sei, das heisst die
Produktion von Ideen und die Aut1istung
van Handlungsspielraumen. Zudem die-

ne dieser konstruktive Austausch der An-
naherung und der Wahrnehmung van ge-
meinsamen aber auch unterschiedlichen
Positionen, die unreflektierte Vorurteile
beider Seiten verhindern oder abbauen
helfe.
Neben der Weiterfuhrung dieser tradi-

tionell erfolgreichen politischen Tier-
schutzarbeit gelang anfangs dieses Jahres
ein Einstieg in internationale Aktivitaten.
Die Teilnahme an der Aktionskonferenz
der Europaischen Koalition fur die Land-
wirtschaftlichen Nutztiere (European Co-
alition for Farm Animals - ECFA) in Pe-
tersfield, Siid-England - veranstaltet von
Compassion in World Farming (CIWF) -
hat einen regelmassigen Informationsaus-
tausch sowie einen konstanten Kontakt zu
Tierschutzorganisationen in vielen euro-
paischen Staaten moglich gemacht. Wich-
tige gegenwartige Aktions-Themen sind in
diesem Zusammenhang die Plane zur
Modifikation der Schweinehaltungsver-
ordnung der EU-Kommission fur Septem-
ber. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit
der Kontaktaufnahme zu den jeweiligen
Abgeordneten der nationalen und des Eu-
ropaischen Parlaments. Ebenso steht der
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Aufbau der Lobby-Gruppen, "Spiegel-
Gruppen" genannt, auf dern Plan fiir die
zukunftige Arbeit.
Weiterhin sollen Kontakte zu befreun-

deten Vereinen und Verbanden gepflegt
werden, urn eine zunehmende Vernetzung
und Zusammenarbeit im gesamten Be-
reich des Tierschutzes voranzutreiben.
Wie Hans-joachim Becker betonte, liegt
es uberhaupt nieht im Interesse yon

PAKT, mit anderen Vereinen zu konkur-
rieren, sondem allen falls Leistungen an-
zubieten, die andere nicht oder anders
anbieten. PAKT versteht sich als eine
Bereieherung im politis chen Tierschutz-
geschehen, wovon interessierte Vercine
und Verbande profitieren konnen, um gc-
meinsam den Tierschutzgedanken zu star-
ken. Auch sei ein zunehrnendcr Austausch
zwischen Tier- und Naturschutzverban-
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den wunschenswert. Es besteht bereits
Kontakt zur Aktionsgemeinschaft Arten-
schutz (AGA), Stuttgart, und zu Pro Wild-
life,Miinchen.

Silke SiBmeier
PAKTe.V.
Merowingerstr. 88
D-40225 Dusseldorf
E-mail: Paktev@t-online.de
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36th Scientific Meeting (GV-SOLAS) Society for Laboratory Animal Science:

Proceedings of a Workshop on Isolated Perfused
Organs (Hamburg, 1998)
Wolfgang Pittermann, Manfred Kietzmann, Christian Grosse-Siestrup
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Dieser Workshop-Bericht enthalt auf 172
Seiten die Kurzfassungen bzw. Abstracts
von 23Arbeiten. Die in vitroMethodik des
isoliert perfundierten Organs ist bereits so
weit entwickelt und liefert Ergebnisse von
solcher Prazision und Validitat, dass sie
- so die Herausgeber im Vorwort - an
die "true-to-life" Situation herankornmt.
Isoliert perfundierte Organe eignen sich,
urn spezifische Organfunktionen unter
physiologisehen und pathophysiologi-
schen Bedingungen zu untersuchen.
Grundsatzlich konnen sie in den grossen
Fachbereichen Biochernie, Pharmakologie
und Toxikologie eingesetzt werden und
eroffnen somit ein grosses Potential fur
tierschutzrelevanten Fortschritt im Sinne
der 3R. Die Technik lasst sich mit jedem
Organ anwenden (Haut und Schleimhaut,
Auge, Ohr, Extremitaten bzw. "Haut- plus
Muskel- plus Knochen-Praparat", Lunge,
Herz, Leber, Niere, Dick- und Dunndarrn,
Uterus, Euter bzw. Brustdriise), und eine
ganze Serie yon Tierarten kommt dafur in
Frage.
"Spitzenreiter" unter den Organlieferan-

ten bzw. Organen sind das Rindereuter und
dessen Haut (5 Arbeiten, v.a. im Bereich
Kosmetik-Forschung und Dermatologie)
und die Schweineniere (6 Arbeiten mit
unterschiedlichen Sehwerpunkten, u.a. das
pharmakologisehe Modell pe r se). Vonder
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menschenahnlichen Grosse und Physiolo-
gie her bieten Schweineorgane eine gute
Handhabbarkeit und Ubertragbarkeit del'
Ergebnisse; beim Sehwein hat denn auch
jedes Organ eine experimentelle Anwen-
dung. Abel' nicht nur das: Das Schwein als
erhoffter Lieferant yon Organen fiir die
Xenotransplantation eignet sich auch un-
tel' diesem Aspekt, auch wenn nur einer
aus 23 Titeln die Xenotransplantation ex-
plizit zum Thema hat. Ein grundsatzlicher
Vorteil des isoliert perfundierten Organs
gegeniiber dem Ganztiermodell ist -
nebst der Tierschutzrelevanz - das Aus-
bleiben systemischer Effekte, welche die
Interpretation yon Ergebnissen z.T. er-
schweren oder verunmoglichen. Ein wei-
terer Vorteil von Rinder- und Schweine-
organen ist ihre unlimitierte Erhaltlichkeit
im Schlachthof. Ein Nachteil ist die zeit-
lich z.T, sehr limitierte .Lebensfahigkeit"
bzw. natiirliche Funktion des Organs.
Die Gewinnung del'Organe, die Verhin-

derung yon Organschaden wahrend der
Ischamiephase, die Praservations- und
Perfusionsmethoden, die Qualitatskontrol-
le und schliesslich die Lebens- und Funk-
tionserhaltung eines Organs wahrend der
Datengewinnung gehoren zu den metho-
diseh-technischen ProbJemen, die zu iiber-
winden sind, bevor Ergebnisse und neue
Erkenntnisse erwartet werden konnen.

Etliche der Arbeiten befassen sieh mit die-
sen Herausforderungen und ihren Losun-
gen, in der deklarierten Absicht, in vivo
Tierversuche zu ersetzen. Einen wesentli-
chen und lob lichen Beitrag liefert die
Humboldt Universitat Berlin (Universi-
tatsklinikum Charite, Campus Virchow-
Kl inikurn), die zusammen mit dem
Schlachthof und den dort zustandigen
Behorden Methoden zur Gewinnung yon
versuchstauglichen Schlachttierorganen
entwickelt hat.
Ein zweiter Teil der Arbeiten steht im

Zeichen der Validierung yon in vitro Mo-
dellen. Haut- und Schleimhautmodelle
haben das Potential, nicht nur entsprechen-
de in vivo Versuche abzulosen, sondern
diese im Aussagewert zu Ubertreffen. Das
isoliert perfundierte Rindereuter als Mo-
dell zur Priifung der transdermalen Haut-
penetration und -absorption topisch appli-
zierter Produkte ist anwendungsreif (bo-
vine udder system, abgeklirzt BUS); mass-
geblich beigetragen haben hier die Uni-
versitat Hannover in Zusammenarbeit mit
der SIMRED GmbH (D-Grossburgwedel)
und der Henkel KgaA (D-DUsseldorf).
Etliche weitere Nutzungsmoglichkeiten
des Rindereutermodells werden noch er-
probt, aber bereits als zukunftstrachtig
beurteilt (z.B. Hautirritationspriifung, Ef-
fekte systemischer Produkteapplikation,
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Aufbau der Lobby-Gruppen, "Spiegel-
Gruppen" genannt, auf dern Plan fiir die
zukunftige Arbeit.
Weiterhin sollen Kontakte zu befreun-

deten Vereinen und Verbanden gepflegt
werden, urn eine zunehmende Vernetzung
und Zusammenarbeit im gesamten Be-
reich des Tierschutzes voranzutreiben.
Wie Hans-joachim Becker betonte, liegt
es uberhaupt nieht im Interesse yon

PAKT, mit anderen Vereinen zu konkur-
rieren, sondem allen falls Leistungen an-
zubieten, die andere nicht oder anders
anbieten. PAKT versteht sich als eine
Bereieherung im politis chen Tierschutz-
geschehen, wovon interessierte Vercine
und Verbande profitieren konnen, um gc-
meinsam den Tierschutzgedanken zu star-
ken. Auch sei ein zunehrnendcr Austausch
zwischen Tier- und Naturschutzverban-
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den wunschenswert. Es besteht bereits
Kontakt zur Aktionsgemeinschaft Arten-
schutz (AGA), Stuttgart, und zu Pro Wild-
life,Miinchen.

Silke SiBmeier
PAKTe.V.
Merowingerstr. 88
D-40225 Dusseldorf
E-mail: Paktev@t-online.de
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Entziindungsforschung). Ein dritter Teil
der S tudien schliesslich dient der mehr
odcr weniger rcincn Grundlagenforschung
und bedient sich aller moglichen Organe
(z.B. Netzhautphysiologie, Lungenfunk-
lion, Ischarnie-Reperfusionsschaden nach
Organtransplantation).

Der Refinement-Aspekt des Ansatzes
liegt auf der Hand. Dem Tier werden ent-
weder in tiefer Narkose oder postmortem
Organe entnornmen; das Tier stirbt zwar,
samtliche experimentellen Eingriffe fin-
den aber danach statt. Der Aspekt des Re-
placement kommt nur dort zum Tragen,
wo Tiere nicht ausschliesslich fur den Tier-
versuch getotet werden, wo also z.B.
Schlachthofmaterial eingesetzt wird. Die-

se Organbeschaffungsmethode bietet aber
ganz eigene Probleme, da sie mit anderen
Arbeitsprozessen interferiert (Schlachtbe-
trieb, Anforderungen an die Fleischhygie-
ne im Rahmen der Nahrungsherstellung;
raumliche Distanz zwischen Organentnah-
me und -gebrauch). Im Interesse der Tier-
zahlreduktion (und der Effizienz) ist es
geboten, von jedern Tier moglichst viele
Organe zu brauchen, insbesondere dann,
wenn keine Schlachttiere genutzt werden.
Diesem Gebot stehen aber technische
Grenzen entgegen.

Die einzelnen Artikel dieses Tagungs-
bandes sind zu kurz, urn ein vertieftes
Verstandnis zu verschaffen, sie geben le-
diglich einen Eindruck von der Technik

und den praktizierten Anwendungen. Da-
gegen liefert der Band eine Ubersicht uber
die Breite moglicher Anwendungsgebie-
te, sowie uber die (mit einer Ausnahme
deutschen) Institutionen, die das Know-
how und die apparativen Einrichtungen
haben. Es sind dies offenbar in allererster
Linie die Stadte Berlin und Hannover (13
bzw. 4 der insgesamt 23 Titel), wobei an
beiden Orten Zusarnmenarbeiten zwischen
der Hochschule und privatrechtlichen In-
stitutionen bestehen.

Claudia Mertens
Zurcher Tierschutz
Zurichbergstr, 263
CH-8044 Zurich

Zur Problematik von Tierversuchen (Philosophie und
Geschichte der Wissenschaften; Bd. 42)
Naturverstandnisse, Moral und Recht in der Wissenschaft

Hans Jorg Sandkuhler (Hrsg.)
Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Europaischer Verlag der Wissenschaften, 2000. ISBN 3-631-36064-9

1m Rahmen der Auseinandersetzungen
urn die Primatenversuche an der Univer-
sitar Bremen, fuhrte das .Zentrum Phi-
losophische Grundlagen der Wissen-
schaften" der Universitat Bremen im
Sommer 1998 eine interdisziplinare
Ringvorlesung zur Problematik der Tier-
versuche durch (s. Berichte in ALTEX 3/
97 und 4/99). Der dazugehorige Tagungs-
band mit den teils kontroversen Beitra-
gen liegt nun vor.

Einleitend befasst sich der Herausge-
ber, der Philosoph Hans Jtirg Sandkiih-
ler (Universitat Bremen) mit der Proble-
matik jeglicher Urteilsbildung. Es genii-
ge nicht, schreibt er, eine Uberzeugung
zu haben, sondern es sei zu prufen, ob
das eigene Wissen ausreiche, um Denken,
Handeln und Verhalten (beispielsweise
die Durchflihrung yon Tierversuchen) zu
rechtfertigen. Wortlich: .Das blosse Ha-
ben einer Uberzeugung fuhrt nicht zu ih-
rer Rechtfertigung, sondern zur Selbst-
immunisierung mehr oder weniger yager
Meinungen." Van dieser Neigung zur
"Selbstimmunisierung" nimmt Sandkuh-
ler auch die Wissenschaftler nicht aus, im
Gegenteil, er diagnostiziert sie gerade an
Universitaten und zwar als Krise: "Auf-
grund von Arbeitsteilung, Spezialisie-
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rung, Desintegration der Disziplinen der
Wissenschaften sowie der Trennung der
Wissenschaften yon der Alltagskultur
gibt es eine Krise sowohl des Wissens aJs
auch der moralischen Urteilsbildung."

Weder das personliche Gewissen des
einzelnen Forschers und schon gar nicht
das insgesamt mechanistische Weltbild
der Naturwissenschaften boten eine ver-
lassliche Handhabe fur ethische Entschei-
dungen. In dieser Situation, so Sandkuh-
ler, mussten andere Wertmassstabe ge-
funden werden, urn die Legitimitat yon
Handlungen (bspw. Tierversuche) - und
nicht allein deren Legalitat zu iiberpru-
fen. Ein solcher Massstab sei das Sitten-
gesetz, das aber unterliege der Wandlung,
wie die Erfahrung zeigt. Diese Wandlung
ist ernstzunehrnen, meint Sandkuhler,
denn: "Wenn in Bremen etwa 40.000
Burger/innen gegenuber dem Parlament
geltend machen, dass sie das Sittengesetz
anders verstehen als die Befurworter yon
Primatenversuchen und sich und Tiere in
ihren Rechten verletzt sehen, dann sollte
zumindest ein Nachdenken daruber ein-
setzen, wie die Idee der Wissenschafts-
freiheit in Ubereinstimrnung gebracht
werden kann mit veranderten Sittlich-
keitsauffassungen. "

Mit dem erwahnten Versagen einer me-
chanistischen Weltauffassung zur Begrim-
dung von moralischen und rechtlichen
Normen, setzt sich der Philosoph und Phy-
siker Peter Janich (Universitat Marburg)
in seinem erkenntnistheoretischen Beitrag
"Natur und Kultur: Kritik des Szientis-
mus" auseinander. Mit Bezug auf das hier
interessierende Thema der Hirnforschung
stellt er fest, "dass die szientistische oder
naturalistische Form der Hirnforschung
gerade dort zu kurz greift, wo sie die gei-
stigen Leistungen des Menschen vollstan-
dig erklaren will. Da im Bereich von Ko-
gnitionen der Mensch darauf angewiesen
bleibt, wahr und falsch, gelungen oder
misslungen zu unterscheiden, musste eine
naturwissenschafltiche Funktionserkla-
rung dieses Unterscheidungsverrnogen
seinerseits erklaren konnen, und dies wie-
derum mit dem Anspruch eine wahre und
nicht eine falsche Erklarung vorzutragen.
Das ist unmoglich." Das heisse aber nicht,
so Janich, dass naturwissenschaftliche
Hirnforschung nicht moglich und sinnvoll
sei. Im Bereich medizinischer Fragestel-
lungen konne sie durchaus verniinftige
Aufgaben losen und zwar bei der Erfor-
schung yon diagnostisch zuganglichen
Defekten. Das rechtfertige auch den in-
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strumentellen Zugang, also die invasive
Forsehung: "Ein Storungsbeseitigungs-
oder Storungsvermeidungswissen im Be-
reich von Leistungen des zentralen Ner-
vensysterns sind nur auf dem Weg inva-
siver Forschung in eine hinreichend ver-
lassliche, auf reproduzierbaren Grundla-
gen basierende Form zu bringen. Damit
ist zwar noch nicht die Frage nach der Le-
gitimation yon Tierversuchen (im Ver-
gleich etwa zu Menschenversuchen) be-
antwortet." - Mit andern Worten: Die Ver-
bindung yon Moral und Wissenschaft
kann laut Janich auf erkenntnistheoreti-
schern Wege nicht gefunden werden, sie
muss in anderen Zusamrnmenhangen ge-
sueht werden.
Die Philosophin Ursula Wolf (Univer-

sitat Mannheim) versucht das in ihrem
Beitrag iiber .Moralische Grundlagen wis-
senschaftliehen Handelns". Dabei geht sie
vorn Begriff der Mensehenwiirde als ei-
nem Minimalkonsens yon allgemeiner
Giiltigkeit aus; dies obwohl sie diagnosti-
ziert, der Gehalt dieser Idee sei nicht ganz
klar, Urspriinglich stamme der Begriff aus
der christlichen Moral. Das Christentum
verleiht dem Menschen als dem Ebenbild
Gottes eine besondere Wiirde. Es gibt aber
aueh sakulare Definitionen derMenschen-
wiirde, sie verweisen auf Fahigkeiten wie
Vernunft, Selbstachtung, autonome Le-
bensgestaltung usw. Doch damit, soWolf,
lasse sich diese Wiirde eigentlich nicht
begrimden, denn abgelost yon religiosen
Vorstellungen seien dies ganz normale
ernpirische Fahigkeiten, die in vergleich-
barer Weise, wenn auch in unterschiedli-
chen Graden auch andern Lebewesen zu-
kommen. Ohne Religion oder Metaphy-
sik entfallt fiir Ursula Wolf somit jeder
Grund, Wurde und Moral auf Mensehen
allein zu begrenzen. Vielmehr gehe es dar-
urn, Riicksicht zu nehmen auf aIleWesen,
die leiden konnen; somit auch auf die Tie-
re, weil sie die Leidensfahigkeit, eine ge-
wohnliche empirische Eigensehaft, mit
uns teilen.
Moralische Normen beinhalten Pflich-

ten und Rechte, stellt Wolf weiterhin fest.
Sie operiert dabei mit Kants Unterschei-
dung yon positiven (verdienstlichen) und
negativen (strengen) Pflichten. Konkret
heisst dies beispielsweise: Eine positive
Pflicht ist es, andern in Not zu helfen, an-
derseits hat niemand die Pflieht, sein Le-
ben fur die Hilfe anderer aufzuopfern.
Demzufolge hat aber aueh niemand ein
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Recht darauf, dass andere fur die Verbes-
serung seiner Lehenssituation aufgeopfert
werden (negative Pflicht). Die Medizin
hat, so gesehen, die positive Pflieht,
Krankheiten zu bekarnpfen, sie ist aber
nicht bereehtigt, deswegen die Rechte yon
Individuen ausser Kraft setzen. Wenn wir
Tiere im Sinne yon Wolf in die morali-
sche Rechtsgemeinschaft einbeziehen
(rnussen), so gilt dies unter diesem Aspekt
aueh fur sie.
Fiir den Philosophen Dieter Birnbaeher

(Universitat DUsseldorf) ist der Spezie-
sismus (oder Artegoismus) auf Grund
neuer Erkenntnisse der Verhaltensfor-
sehung ebenfalls nicht mehr haltbar. Auch
er verweist die metaphysischen Konzep-
tionen, die dem Menschen eine Sonder-
stellung verleihen wollen, ins Reich der
Spekulationen. Fur ihn ist es aber ethiseh
durehaus zulassig, eine uberindividuelle
Guterabwagung im Sinne einer Kosten-
Nutzen-Anlayse durchzufuhren, also bei-
spielsweise das Leiden einzelner (Ver-
suchstiere) abzuwagen gegen den Nutzen,
den dieses Leiden anderen Lebewesen
(Mensehen und Tieren) bringen kann. Er
setzt allerdings den Massstab dafur sehr
hoch an und gibt im voraus zu bedenken,
dass: .Leiden bei Tieren in der Regel nicht
geringer, sondern sehwerer wiegt, als bei
(erwachsenen) Menschen, ..(weil) ..sie
zwar leiden, aber sieh nieht wie (erwach-
sene) Mensehen yon ihrem Leiden distan-
zieren konnen, Sie konnen es nieht ver-
stehen, ihm keinen Sinn geben, es nicht
als zeitlieh begrenzt fur spateres Wohl-
befinden akzeptieren."
Birnbacher mochte daher die Durchfiih-

rung von Tierversuehen an weit strengere
Bedingungen knupfen, als sie das Tier-
schutzgesetz vorgibt. Er stellt dazu folgen-
de Grundsatze auf: .Leidensfahigen Tie-
ren soliten niemals dauerhafte und erheb-
liehe Leiden zugefugt werden. Es sollte
sichergestellt werden, dass die Zufiigung
von Leiden mit einiger Wahrscheinlichkeit
therapeutischen Nutzen bringt. Leidens-
zufiigung in der Grundlagenforsehung ist
unzulassig, Tieren, yon denen angenom-
men werden muss, dass sie wie Mensehen
uber Selbst- und Zukunftsbewusstsein
verfugen, durfen keine Leiden oder Scha-
den zugefugt werden."
Fur Birnbaeher ist die Leidenszufugung

zudem weit problematischer als die
schmerzlose Totung eines Tieres, sofern
angenommen werden kann, dass es nicht

uber ein Todesbewusstsein und iiber Zu-
kunftserwartungen verfugt.
Der Soziologe Jorg Klein (Universitat

Gottingen) reflektiert in seinem Beitrag
"Die ethische Problematik des Tierver-
suchs" die bereits dargelcgtcn Positionen.
Sie werden mit unterschiedlichen Diffe-
renzierungen auch yon anderen Tierethi-
kern vertreten. Ftir ihn stellen sich ethi-
sehe Fragen nur bei Tierversuchen, wel-
che uberhaupt zu therapeutiseh niitzlichen
Ergebnissen fiihren konnen. Alle andem
Tierversuehe sind ethiseh unakzeptabel
und gehoren abgesehafft. Fur Klein ist
klar, dass ein Teil der Tierversuehe nieht
nur nutzlich, sondern im gegenwartigen
Zeitpunkt auch unersetzbar ist. Er sieht
sich somit vor ein Abwagungsproblem
gestellt, das in ahnlicher Weise auch das
Tierschutzgesetz vorsehreibt. Massgeblieh
fur eine ethische Beurteilung sind fur ihn
der Belastungsgrad sowie die betroffene
Tierart. Es miisse in Betracht gezogen
werden, "liber welche Fahigkeiten des
Fiihlens und Erlebens die jeweils heran-
gezogenen Tierarten verfugen, ob also ein
Versueh an Drosophila-Fliegen, Mausen
oder Schimpansen durchgefuhrt wird".
Nahere Beurteilungskriterien fuhrt er nieht
an, er sagt auch nicht, ob er mit der ge-
genwartigen Anwendung des Tierschutz-
gesetzes einverstanden ist oder nicht. Zur
Einstufung des Themas in einen gesamt-
gesellschaftlichen Kontext zieht er Zah-
lenvergleiche heran. Er vergleicht bei-
spielsweise den jahrlichen Verbrauch von
Versuchstieren mit der Anzahl getoteter
Nutztiere fur den Fleisehkonsum, die Ver-
nichtung yon Saugetieren und Vogeln
durch Schadlingsbekampfungsmittel und
die Dezirnierung yon Ratten in den Stad-
ten. So gesehen, meint er, werde dem Pro-
blem Tierversuche mehr Bedeutung zuge-
messen als ihm im Rahmen der zivilisato-
rischen Tierverniehtung zukomme.
Zuletzt greift er eine Frage auf, die Tier-

schutzern ans Gewissen ruhren muss,
namlich ob Tierversuchsgegner die Errun-
genschaften der modernen Medizin fur
sich inAnspruch nehmen diirfen? Das Pro-
blem ist vielschichtig und Klein findet
denn nach Abwagung einiger Faktoren
aueh nieht zu einer klaren Antwort. Er
sagt, "falls der Tierversuehsgegner medi-
zinische Hilfe in Ansprueh nimmt, sehul-
det er auch den Tieren Dank und Bedau-
ern. Ohne eine solche Einstellung setzt er
sieh dem Verdaeht der Doppelmoral aus",
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Allerdings meint er, wcnn Tierversuchs-
gegner iihcrzcugt scien, "class der biomc-
dizinische Fortschritt im vollen Umfang
auch ohne Tierversuche gesichert ist, sind
xie naturlich jeder Sorge urn mogliche
schadliche Konsequenzen enthoben". Da-
mit wird das Thema zu einer Glaubens-
frage, denn niemand vermag zu sagen, wie
leistungsfahig eine Medizin ware, die sieh
nie auf Tierversuche abgestutzt hatte. Man
kann nur feststellen, dass es einen Aus-
weg aus dem Dilemma nicht gibt, denn es
existieren gegenwartig kaum medizinische
Hilfen ohne Verkntipfung mit Tierversu-
chen. Davon machen - zum Leidwesen
vieler Tierversuchsgegner - auch homoo-
pathische Mittel und Phytotherapeutika
keine Ausnahme. Auch sogenannt alterna-
tive Medikamente und Therapien werden
des ofteren im Tierversuch getestet oder
.zur wissenschaftlichen Abklarung" nach-
getestet.

Wolf, Birnbacher und Klein treten in
mehreren kleineren Beitragen miteinander
in Diskussion, was die Lekture ausserst
spannend maeht.

Verschiedene Kapitel des vorliegenden
Bandes wurden in ALTEX schon publi-

ziert, so die AusfUhrungen von Andreas
Flury .•Sind operative Eingriffe in Gehir-
ne lebender Primaten zum Zwecke der
Grundlagenforschung fur die Humanme-
dizin moralisch vertretbar?" (ALTEX 4/99)
und eine Besprechung des Diskussionsfo-
rums vom 18. November 1998 zu Fragen
der Legitimation von experimenteller For-
sehung an hoheren Tieren (ALTEX 1/99).
Die Ausfuhrungen des Ethikers und Phi-
losophen Kurt Bayerz (Universitat Ulm):
.Drei Argumente fur die Freiheit der Wis-
senschaft" finden Sie auf Seite ... dieser
Ausgabe.

Am Schluss des Buches folgt imAnhang
das Memorandum der l04 Professorinnen
und Professoren der Universitat Bremen
zu den Primatenversuchen samt Vorge-
schichte. Die Unterzeichnenden bekennen
sich in ihrer Denkschrift .zum Prinzip ei-
ner minimal invasiven Naturwissenschaft,
nach dem der Mensch der Natur nicht mehr
als Beherrscher und Vergewaltiger Er-
kenntnisse abringt, sondern als ihr Teil eine
zunehmend sensibler beobachtende Rolle
einnimmt. Eine Kognitionsforsehung, die
auf Experimente am Gehirn lebender Pri-
maten angewiesen ist, widerspricht diesem

Prinzip." Dariiber hinaus lehnen die Un-
terzeichnenden diese Versuche aus ethi-
schen Grunden ab.

In einem weiteren Anhang wird die Ge-
schichte der Berufung des Primatenfor-
sehers und Neurobiologen Andreas Krei-
ter an die Universitat Bremen aufgerollt
(s. auch ALTEX 3/97). Daraus geht hervor,
dass die Frage der Tierversuche wahrend
des Berufungsverfahrens keine Rolle spiel-
te. Die Problematik tauchte erst sparer auf,
als weitere Kreise van der Berufung Krei-
ters Kenntnis erhielten. Weder vom Rek-
torat, dem Dezernat fiir Lehre, Forschung
und Hochschulentwicklung noch aus dem
Akademischen Senat wurden dazu fruh-
zeitig Fragen gestellt. "Dies lasst darauf
schliessen", so der Autor des Beitrags, der
Philosophiestudent Harald Schmidt, "dass
die Beteiligten die moglichen Tierversu-
che entweder nicht als problematiseh emp-
fanden oder dass der Berufungsbericht nur
oberflachlich gelesen wurde".

Susi Goll
FFVFF
Hegarstrasse 9
CH-8032 ZUrich

Tierreehte aus mensehenreehtlieher Sieht
Der moralische Status der Tiere in Vergangenheit und Gegenwart unter besonderer Beriicksichtigung des Praferenz-Utilitarismus
von Peter Singer
Claudia Leven
Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 1999. (Zugl.: Univ. Dusseldorf, Diss., 1999) 354 Seiten. ISSN 1435-6597. ISBN 3-86064-994-9

Gegenstand dieser Arbeit ist sowohl die
geistesgeschichtliche Entwicklung der
Mensch-Tier-Beziehung als auch die Aus-
einandersetzung mit den aktuellen Fragen
der Tiersehutzdiskussion. Die religios-kul-
turellen UrsprUnge werden ebenso beruck-
sichtigt wie die Stellung des Tieres im
Denken der Antike. Claudia Leven sieht
eine wesentliche Ursache fur die gegen-
wartigen Missstande im Umgang des
Menschen mit dem Tier im fUr das abend-
landische Denken charakteristischen An-
thropozentrismus.

Aus der Gegenuberstellung von Kants
Vernunftethik und der Mitleidsmoral
Schopenhauers ergeben sich wesentliche
ethisehe Aspekte, und Albert Schweitzers
.Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben" hat
nach Ansicht der Autorin keineswegs an
Aktualitat verloren, im Gegenteil, sie er-
fuhr eine Konkretisierung und Vertiefung
durch die Auseinandersetzung mit der
.Wurde der Kreatur".

Zwei grosse Kapitel sind Peter Singer
gewidmet, der die gegenwartigen Ge-
pflogenheiten des Umgangs mit Tieren als

100

unhaltbaren Speziesismus entlarvt. Seines
Erachtens sind menschliche und nicht-
menschliche Tiere aufgrund ihrer Empfin-
dungsfahigkeit gleiehberechtigt zu behan-
deln. Singers Praferenz-Utilitarismus ist
jedoch hinsichtlich der Totungsproblema-
tik vor allem im Rahmen medizinethischer
Erwagungen ausserst umstritten.

Das Buch von Claudia Leven wird im
Literaturbericht in Nr. 412000 eine aus-
fuhrliche Besprechung und Wi.irdigung
erfahren.

hg
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Wolfgang Apel:

Leserbrief zum Literaturbericht 1998/99
Mensch und Mitgeschopf unter ethischem Aspekt
Liebe ALTEX-Redaktion,
wie in jedem Jahr habe ich auch diesmal
den Literaturbericht mit Interesse gelesen
und mochte die Gelegenheit nutzen, Ih-
nen fur die Veroffentlichung und Herm
Prof. Teutsch fur die hervorragende Zu-
sammenstellung des Literaturberichtes zu
danken.
Sicher bin ich nicht der Einzige, der in

dieser schnelllebigen Zeit bei der Fiille der
taglichen Aufgaben und Pflichten kaum
noch die MuBe findet, ein neues Buch oder
einen neuen Aufsatz uber ethische Uber-
legungen im Umgang mit dem Mitge-
schopf Tier zu lesen. Urn so wertvoller ist
es, dass der Literaturbericht kompetent
und konzentriert einen Uberblick uber
Neuerscheinungen, Diskussionsschwer-
punkte und Entwicklungen zu diesem The-
ma bietet. Selbst unhandliche philosophi-
sche Traktate werden hier in leicht ver-
standlicher Sprache zusammengefaBt und
immer wieder mit Artikeln aus Tageszei-
tungen und Zeitschriften konfrontiert, die
aktuelle Daten und Fakten zur Tierschutz-
situation liefern. Die ethischen Ansatze
werden so gleichsam auf ihre Praxistaug-
lichkeit hin uberpruft.
Ganz konkret sollte Ethik unter ande-

rem dann werden, wenn es urn die Ver-
mittlung ethischer Kompetenzen im tier-
experimentellen Bereich oder in der land-
wirtschaftlichen Tierhaltung geht. Wie

sich bei der Durchsicht des Literaturbe-
richtes zeigt, klafft zwischen Theorie und
Praxis jedoch nach wie vor eine erhebli-
che Lucke. Fur den Bereich der tierexpc-
rimentellen Forschung liegen zwar eine
Reihe ethischer Konzeptsammlungen vor.
Uber die in der Experimentatoren-Ausbil-
dung anzubietenden Ethikthemen ist - zu-
mindest im deutschsprachigen Raum - bis-
her aber .moch nieht offentlich diskutiert
worden" (ALTEX 16, S. 23S).
Auch die 1996 gebildete Ethikkommis-

sion der Deutschen Landwirtschaft, ist
"bisher kaum in Erscheinung getreten" (S.
241). Dies war allerdings kaum anders zu
erwarten, denn wie Prof. Teutsch schon in
der 20. Folge des Literaturberichtes vor-
hersah, durfte man sich hinsichtlich der
Bereitschaft der Komrnission, grundlegen-
de Anderungen im Umgang mit Tieren
durchzusetzen, yon vornherein keinen Il-
lusionen hingeben. Akzeptanz in der Bau-
ernschaft wird es nur geben, "je grofizu-
giger die Nutzungsfreiheit erhalten bleibt".
Zu Recht verweist Prof. Teutsch deshalb

auf die Notwendigkeit einer gesetzlich
zustandigen Kommission fur ethische Fra-
gen der Nutztierhaltung, die als Analogon
zur Tierversuchskommission nach § IS
des deutschen Tierschutzgesetzes gedacht
werden kann (S. 241). Dass eine solehe
Regelung bislang fehlt - und die § IS-
Kommission ist sicherlich auch nicht der

Weisheit letzter SchluB - kann ftir Tierex-
perimentatoren allerdings keinAnlaB sein,
sich zurtickzulehnen und mit dem Finger
auf andere zu zeigen (vgl. Ausftihrungen
des Frankfurter Hirnforschers Wolf Sin-
ger, S. 23S). Jeder ist zuerst dort gefor-
dert, wo er selbst im Leben steht. Und fiir
Tierexperimentatoren heifit dies eben, dass
sie yon ihrer Verantwortung fur die Tiere,
die in ihren Versuchen leiden und sterben
miissen, nicht durch mogliche Missstan-
de in anderen Bereichen entbunden wer-
den konnen.
In Deutschland hat es der Gesetzgeber

jetzt in der Hand, den Tierschutz in das
Grundgesetz aufzunehmen (S. 230) und
dadurch die Voraussetzungen zu schaffen,
um die Verantwortlichkeiten in allen tier-
schutzrelevanten Bereichen neu zu ordnen.
Erst mit einem Staatsziel Tierschutz konn-
ten im Bereich der Tierversuche, in der
Landwirtschaft oder im Heimtiersektor fai-
re und vor allem tiergerechte Regelungen
entstehen.Wie wiehtig eine solehe Neuord-
nung ware, zeigt der 22. Literaturberichtmit
jeder Zeile. Dafur nochmals vielen Dank!

Mit freundlichen Gruben
Wolfgang Apel
Prasident des Deutschen
Tierschutzbundes e.Y.
Baumschulallee IS
D-S311S Bonn

Thomas Hartung:

Chip, Chip, Hurra!
Die Amerikaner feiern den Gen-Chip - feiern wir mit?
Wenn man ein Jahresbudget yon 469 Mil-
lionen Dollar zu rechtfertigen hat, muss
man immer wieder etwas Neues bieten. Dr.
Kenneth Olden, Direktor des US Natio-
nallnstitute of Environmental Health Sci-
ences (NIEHS) bot etwas Neues, als er fur

ALTEX J 7, 2/00

das neue Budget 2001 warb: Noch vor drei
Jahren waren transgene Tiere der allein-
seligmachende Weg in eine schonere, si-
cherere Zukunft. Jetzt sollen es die Gen-
Chips sein (lesen Sic die Nachricht dazu
in diesem Heft).

Das Konzept ist bestechend: Viele Che-
mikalien konnen heute nicht eindeutig
bezuglich ihres Risikos bewertet werden.
Die Ursachen sind vielfaltig: Die Kosten
von bis zu 2.5 Millionen Dollar pro Che-
mikalie erlauben nur wenige ausgewahlte
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abschliessende Untersuchungen; die oft
niedrigcn Konzentrationen in der Umwelt
oder am Arbeitsp1atz lassen sich mit klas-
sischen toxikologischen Ansatzen ("friss
und stirb") nicht erfassen. Dank der Mo-
lekularbiologie soll das jetzt anders wer-
den. Gen-Chips ermoglichen die schnelle
und relativ preiswerte Messung (immer
noch mehrere Tausend Dollar pro Mes-
sung) von Anderungen der Genexpressi-
on, also des Repertoires der jeweils akti-
yen Gene einer Zelle. Das Konzept ist ein-
fach: Wird eine Zelle geschadigt, so wird
sie mit geanderter Genexpression antwor-
ten; also nehmen wir dies als Anhaltspunkt
fur eine Schadigung, Das klingt logisch,
aber welche Probleme mussen dabei uber-
wunden werden?

1. Zuviel Information, zuwenig
Interpretation

Moderne Gen-Chips erfassen bis zu
50.000 Gene bei einer Messung. Der be-
reits entwickelte Chip des NIEHS beruck-
sichtigtimmerhin 12.000 Gene. Was aber
bedeutet es, wenn auf dem Chip ein paar
Flecken dicker werden, also Gene star-
ker exprimiert werden? Auch wenn sich
eine Zelle "sauwohl" fuhlt, wird sie das
mit geanderter Genexpression beantwor-
ten. Es bleibt erst noch zu zeigen, welche
Gene spezifisch reagieren, wenn es denn
so etwas tiberhaupt gibt. Was jetzt ansteht,
ist der Vergleich yon bekannten Giften
und der Antwort, die sie auf Genebene
hervorrufen, Wer sagt uns aber, was es
heisst, wenn Gen A angeschaltet, aber B
nicht und C sogar herunterreguliert ist?

2. Gefahr des Overlabeling

Overlabeling - also zuviel Chemikalien
als schadlich einzuordnen, ist ein wichti-
ges Problem. Nicht nur die verlorenen
Entwicklungskosten sind dabei zu bed en-
ken, auch der Verlust an Potential der
Chemikalie fur den Menschen z.B. als
Werkstoff oder Wirkstoff, wenn unge-
rechtfertigt eine Einstufung als schadlich
erfolgt. Warum kann es zu so1chem
Overlabeling kommen? Zunachst einmal
wird man sich die Frage stellen, was ist
eine signifikante Anderung der Genex-
pression? Nehmen wir einmal die wissen-
schaftlich ubli che 50/0-Irrtumswahr-
scheinlichkeit; dies bedeutet aber auch,
dass 5% der gemessenen Veranderungen
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falsch sind (beim Tox-Chip also immer-
hin 600 Gene pro Messung). Jede gerin-
gere Irrtumswahrscheinlichkeit bedeutet
leider einen Verlust yon Sensitivitat, Es
stellt sich ausserdem die Frage, wieviel
Uberprufungsexperimente initiiert wer-
den, wenn Substanzen in diesem Such-
test auffallig werden. Kaum vorstellbar,
dass ein Fleckenteppich auf einem Chip
bereits das Ende einer Substanzentwick-
lung sein sollte.

3. Fraglicher Quantensprung yon
Information

Es ist bisher nicht gezeigt worden, dass
irgendeine Genexpression in vitro aussa-
gekraftiger ist als biochemische oder Vi-
talitats-Parameter, Das Gegenteil ist ge-
nauso wahrscheinlich: Wenn Gene ange-
schaltet werden, fiihrt das zu mehr
mRNA, aber nicht unbedingt zu mehr
Protein; eine ganze Reihe yon Kontroll-
mechanismen liegt noch auf dieser Strek-
ke. Die Erfassung der Genexpression auf
Proteinebene ("Proteomics") steckt aber
vergleichsweise noch in den Kinderschu-
hen - ein Chip zumindest ist nicht ab-
sehbar.

4. Gen-Chip heisst nicht in vitro

Nattirlich kann man Genexpression nicht
nur in isolierten Zellen, sondern auch in
Geweben messen. Die rnussen zwar nicht
aus einem Tierversuch stammen, es sind
z.B. auch Gewebeproben yon Menschen,
die einem Gift exponiert waren denkbar,
aber es bleibt letztlich bei der selben Ab-
wagung: Menschen, d.h. grosse Variabi-
litat und geringe Wahrscheinlichkeit ei-
ner definitiven Aussage, und Zellen, d.h.
die Gefahr yon in vitro Artefakten, weil
man den falschen Zelltyp gewahlt hat, die
Kulturbedingungen nicht adaquat sind,
oder weil die Zelle leider dedifferenziert
ist. Spricht also doch wieder einiges fur
den Tierversuch?

S. Genexpression ist deskriptiv und
nicht mechanistisch

Die Interpretation yon Fleckenmustern
auf einem Genchip kann leicht zum Kaf-
feesatzlesen werden - gute Tests basie-
ren auf Mechanismen, die im Organismus
als wesentlich identifiziert und dann in
vitro abgebildet wurden. Das tut der Gen-

Chip nur sehr indirekt. Natiirlich wurden
einige Gene vorher als wesentlich identi-
fiziert, aber gerade weil sie nur noch zum
Teil vom Teil, zu einem Muster, degra-
diert werden, verlieren sie an Wertigkeit.

Probleme gibt es offenbar reichlich.
Andererseits war es noch nie so leicht,
soviel Informationen zu gewinnen. Selbst
wenn der Gen-Chip nicht einfach jedes
Tierexperiment uberflussig macht, so be-
wirkt er doch vielleicht, dass aus einem
Versuch wenigstens maximal viel Infor-
mation gewonnen wird. Immerhin besser
als tote Tiere zahlen,

Sicher werden wir noch sehr viel uber
die Interpretation der erzielten Ergebnis-
se lernen mussen - die Bioinformatik
hinkt der technischen Entwicklung der
Chips leider noch hinterher. Da es urn Ri-
siko-Beurteilung geht, wird man in Kauf
nehmen, dass ein gewisses Overlabeling
stattfindet.

Es wird an der Grundlagenforschung
liegen, den messbaren Genexpressionen
eine Bedeutung zu geben, sie bewertbar
zu machen. Der Aufbruch des NIEHS mit
der Griindung eines Microarray Center
in North Carolina beschleunigt eine Ent-
wicklung, die die Toxikologie mit der Mo-
lekularbiologie eine neue Liaison einge-
hen lasst. 1m Augenblick sieht es nach
einer Liebesheirat aus, denn die neuen
technischen Moglichkeiten faszinieren,
der Aufwand beeindruckt (welcher Toxi-
kologe mochte nicht Gerate fur derzeit
500.000$ sein eigen nennen?), und im
Bereich der chronischen Toxizitat gibt es
ehrlich gesagt auch kaum andere Ansat-
ze. Umgekehrt drangt es die Molekular-
biologie zur Anwendung; irgendwie rniis-
sen doch die Kosten des Human Genome
Project gerechtfertigt werden ... Vermut-
lich hat diese Liaison sogar das Potential
zu einer dauerhaften Beziehung. Ob dar-
aus ein wesentlicher Tierschutz-Aspekt
resultiert, bleibt abzuwarten. Hoffentlich
in dem Sinne, dass eine Aufwertung yon
nicht in vivo Methoden erfolgt - dann fei-
ern die Tierschtitzer gerne mit: Chip,
Chip, HUlTa!

PD Dr. Dr. med. Thomas Hartung
Universitat Konstanz
Biochemische Pharmakologie
D-78457 Konstanz
Tel.: 49-7531-884116
E-mail:
Thomas.Hartung@uni-konstanz.de
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Irmela Ruhdel:

Kosmetik: EU-Kommission unterwirft sich der WTO und
der Kosmetikindustrie
Am 5. Mai 2000 stimmten alle Mitglied-
staaten mit Ausnahme yon Deutschland,
das sich der Stimme enthielt, dcm erneu-
ten Aufschub des Vermarktungsverbots
yon in Tierversuchen getesteten Kosme-
tika urn weitere zwei Jahre zu. Nicht ein-
mal in den Bereichen, in denen mittler-
weile tierversuchsfreie Methoden yon der
Kommission und den Mitgliedstaaten an-
erkannt wurden, soll das 1993 versproche-
ne Vermarktungsverbot in Kraft treten. In
der Praambel des entsprechenden Richtli-
nientexts wird lediglich darauf verwiesen,
dass Altemativmethoden, die im offiziel-
len Amtsblatt der Europaischen Gemein-
schaft veroffentlicht wurden, innerhalb der
ED eingesetzt werden mussen.

Nach wie vor wird als Hauptargument
angefuhrt, dass ein Vermarktungsverbot
mit den WTO-Regeln nicht kompatibel
sein konnte, Sieben Jahre hatte die Kom-
mission Zeit, die Kompatibilitat zu pru-
fen oder zu untersuchen, welche Moglich-
keiten zum Beispiel durch bilaterale Ver-
handlungen bestehen, urn das Verbot trotz-
dem zu realisieren. Hierzu hatte sich der
Deutsche Tierschutzbund mehrfach kri-
tisch geaubert,

Im Weiteren gibt die Kommission an,
sie werde sich urn Verhandlungen mit
Drittlandern bemuhen, urn fur die gegen-
seitige Anerkennung der Testdaten aus in
vitro/in vivo Studien zu sorgen. Auch wenn
dem Deutschen Tierschutzbund durchaus
bewuBt ist, dass entsprechende Verhand-
lungen sehr langwierig sind, muss man
sich fragen, was diesbezuglich in den ver-
gangenen sieben Jahren untemommen
wurde.

Zudem kann man bei den Entwieklun-
gen in den letzten Jahren nieht mehr er-
kennen, dass sieh die Kommission der
Absehaffung yon Tierversuehen verpflieh-
tet fuhlt. So wird der Einsatz yon wissen-
sehaftlieh anerkannten, tierversuchsfreien
Methoden dureh burokratische Hurden urn
Jahre verzogert. Zum Beispiel miissen die
1998 anerkannten Methoden zur Prufung
der Phototoxizitat und Hautkorrosivitat
erst verpflichtend angewendet werden,
wenn diese im offiziellen Amtsblatt der
Europaischen Gerneinschaft veroffentlicht
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wurden. Dies erfolgt aller Voraussieht
naeh diesen Sommer, und auch dann wer-
den noeh Ubergangsfristen gegeben.
Auch vermisst man deutliche tierschutz-
relevante Signale, wie etwa die schwer-
punktmassige Forderung yon Alternativ-
methoden im Rahmenforsehungspro-
gramm der Kommission, oder aueh Initia-
tiven, die Position und Arbeitskraft yon
ECVAM zu fordem. Im Gegenteil sind
hier iiberall Tendenzen seitens der Kom-
mission zu erkennen, das Thema Tier-
schutz in der Versenkung verschwinden
zu lassen.

Der Deutsche Tiersehutzbund stellt ein-
mal mehr fest, dass gravierende Versaum-
nisse der Kommission fur den erneuten
Aufschub des Vermarktungsverbotes mit-
verantwortlich sind.

Der Entwurf der 7. Anderung der
KosmetikrichtIinie
Die skandalose Nachrieht war gut ver-
packt. Stolz verkiindete die El.I-Kommis-
sion in ihrer Pressemeldung: Kommissi-
on schlagt Tierversuchsverbot fur Kosme-
tika in der ED vor. Doch der vorgelegte
Entwurf der 7. Anderung der Kosmetik-
richtlinie belegt das Gegenteil: Die ED-
Kommission hat an ihrer Sitzung am 5.
April 2000 dem Tierschutz eine glatte
Absage erteilt.

Der erneute Aufschub wurde keines-
wegs veranlasst, urn nochmals Zeit zur
Verfugung zu stellen, damit im Jahr 2002
ein endgtiltiges Verbot ausgesproehen
werden kann, sondern es soll lediglich eine
Uberbruckungszeit geschaffen werden,
um das in der Richtlinie 93/35/EG veran-
kerte Vermarktungsverbot vollstandig fal-
len zu lassen.

So soll nieht wie bisher der Verkauf al-
ler in Tierversuchen getesteten Kosmeti-
ka in der ED verboten werden. Lediglich
jene Kosmetika, die mit Tierversuchen
innerhalb der ED fur Kosmetika gepriift
werden, durften nieht mehr in den Verkauf
gelangen. Somit konnen die in Drittlan-
dem an Tierversuchen entwickelten und
getesteten kosmetischen Produkte und In-
haltsstoffe in der ED uneingeschrankt ver-
kauft bzw. eingesetzt werden - geradezu

ein Freibrief filr europaische Kosmetik-
hersteller, Tierversuche ins Ausland zu
verlagern!

Diese Art YOnTierversuchsverbot geht
vollstandig an der Intension der 6. Ande-
rungsrichtlinie sowie den Erwartungen der
El.l-Bevclkerung vorbei. Sollte diese
Richtlinie in Kraft treten, wird sieh de fac-
to fur den Verbraueher nichts verbessern,
sondern vielmehr versehlechtern. Da die
Kommission offensichtlich nieht beab-
siehtigt, eine verpflichtende Kennzeieh-
nung fur in Tierversuchen entwickelte und
geprlifte Produkte oder lnhaltsstoffe ein-
zufuhren und dariiber hinaus sogar vorhat,
aIle Werbeaussagen zu Tierversuchen zu
verhindern, wird dem Verbraucher jegli-
che Moglichkeit genommen, ethisch ver-
tretbare Produkte zu erkennen.

Der politische Hintergrund fur die Um-
wand lung des Vermarktungsverbotes in
ein EU-Tierversuchsverbot liegt im Be-
streben der Kommission, moglichen Kon-
flikten mit den Welthandelsbestimmungen
der WTO aus dem Weg zu gehen, wie die
Beschrankung der Einfuhr yon Produkten,
die sich nur in Bezug auf die Testmethode
zur Sieherheitspriifung unterscheiden (sie-
he hierzu auch Kommentar im ALTEX 4/
99).

Tierversuchsverbot fur die Prufung
fertiger kosmetischer Mittel
Das einzige Zugestandnis der Kommissi-
on an die Forderungen der Tierschtitzer
stellt das Tierversuehsverbot fur die Prii-
fung fertiger kosmetischer Mittel dar, das
mit der 7. Anderungsrichtlinie in Kraft tre-
ten solI. Bedauerlich ist, dass dieses mini-
male Zugestandnis dadureh zunichte ge-
maeht wird, dass europaische Kosmetik-
hersteller uneingeschrankt ihre Produkte
auBerhalb der ED testen konnen. Auch
konnen in Drittlandern hergestellte Pro-
dukte weiterhin unbehelligt in der ED ver-
kauft werden. Dieses Verbot wird der Kos-

- metikindustrie nicht weh tun!

Tierversuchsverbot ftir kosmetische
Inhaltsstoffe
Grundsatzlich ist zu begrulsen, dass die
Kommission, wie im ersten Entwurf der
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7. Anderungsrichtlinie vorgesehen, wis-
senschaftlich geprufte Alternati vmethoden
innerhalb der EU verpflichtend zum Ein-
satz bringen will, unabhangig davon, ob
diese bereits in die OECD-Leitlinien auf-
genommcn wurden.

Nicht akzeptabel bleibt jedoch der Um-
stand, dass, obwohl der Richtlinientext der
6. Anderungsrichtlinie .mur" verlangt,
dass Altemativmethoden wissensehaftlieh
gepruft sein miissen, diese erst eingesetzt
werden durfen, wenn sie im offiziellen
Amtsblatt veroffentlicht sind.

Als positiv ist aus der Sieht des Deut-
schen Tierschutzbundes zu vermerken,
dass die Kommission im Begrundungstext
des Entwurfs ein endgultiges Tierver-
suchsverbot spates tens sieben Jahre nach
Umsetzung der Richtlinie fordert. Dies
soll unabhangig yom Stand der Entwick-
lung yon Altcrnativmethoden eintreten.
Dieses endgtiltige Tierversuehsverbot

wird jedoch nicht eindeutig im eigentli-
chen Richtlinientext formuliert. Hier ist
ein Wortlaut wie in der 6. Anderungsricht-
linie zu finden, der, wie die Praxis zeigt,
die Kommission zu immer weiteren Ver-
schiebungen berechtigt.

Die Kommission weist in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, dass dannzumal
bereits bekannte Chemikalien oder neue
Inhaltsstoffe, die aufgrund anderer gesetz-
lieher Regelungen auBerhalb der Kosme-
tikrichtlinie getestet wurden, verwendet
werden soli en. Bereits seit Jahren fordert
der Deutsche Tierschutzbund, es solIe auf
bereits toxikologisch charakterisierte In-
haltsstoffe zuruckgegriffen werden. Dass
fiir die Realisierung dieser Forderung eine
soleh lange Zeitspanne vorgeschlagen
wird, ist nicht akzeptabel.

Die Kommission hat mit ihren Richtli-
nienentwurfen erneut gezeigt, dass sie lie-
ber den Tod und das Leiden yon Tausen-

den yon Tieren hinnimmt, als einen mog-
lichen Kont1ikt mit der WTO zu riskie-
fen. Auch die Forderungen der Kosmetik:-
industrie, die ohne Einschrankungcn und
jeglichen Druck immer neue Kosmetika
auf den Markt bringen will, fielen bei der
Kommission auf fruchtbaren Boden.

Der Entwurf zur 7. Anderung del' Kos-
metikrichtlinie wird nun den Mitgliedstaa-
ten und dem Europaischen Parlament zur
Diskussion gestellt. Dies ist die letzte
Moglichkeit, urn den Tierversuchen, die
imrner noch jahrlich in der EU im Bereich
Kosmetik durchgefuhrt werden, ein Ende
zu setzen.

Dr. Irmela Ruhdel
Akademie fur Tierschutz
Deutscher Tierschutzbund
Spechtstr. 1
D-85579 Neubiberg
E-mail: akademie@tierschutzbund.de

Franz P. Gruber:

Darf die Wurde der Sache Tier kein Staatsziel sein?
Sie haben richtig gelesen, die aus zwei
nationalen Gesetzgebungen hybridisierte
Uberschrift solI auf einen schon fast ma-
kabren Scherbenhaufen hinweisen, den
Politiker in Deutschland und der Schweiz
dieser Tage angerichtet haben. In der
Schweiz ist, im Gegensatz zu Deutsch-
land, seit dem 17. Mai 1992 die Wtirde
der Kreatur verfassungsrechtlich ge-
schtitzt. Dies erfolgte ohne grossere Wi-
derstande der Wissenschaftsgesellschaften
und der Industrie. In der schweizerischen
Rechtssystematik bindet dieser Satz nicht
nur den Gesetzgeber, sondern er gilt auch
in sogenannten Rechtsanwendungsverfah-
ren. Nur eines mochten die Schweizer Na-
tionalrate im Dezember 1999 gar nicht:
den Sachstatus des Tieres aufheben und
in einen besonderen Status uberfuhren, so
wie es wiederum in bsterreich und
Deutschland seit uber 10 Jahren Gesetz ist.
ALTEX hat daniber berichtet (ALTEX 1/
2000, S. 32). Nationalrat Caspar Baader
yon der SVP paukte mit vollig niveaulo-
sen Plattitiiden einen Antrag auf Nichtbe-
fassung durch und machte damit sieben
Jahre Gesetzgebungsarbeit zunichte. Als
Gipfel der Heuchelei setzt sich nun seit
April 2000 die Junge SVP fur eine besse-
re Rechtstellung der Tiere ein und unter-
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stutzt ein durch ihre eigene Partei notig
gewordenes Volksbegehren. Ein allzu
durchschaubarer Versuch, die verlorenen
Tierschutz-Stimmen zuruck zu gewinnen.

Andersherurn konnten sich deutsche
Parlamentarier nicht dazu aufraffen, dem
besonderen Status des Mitgeschopfes Tier
konsequenterweise einen Platz in der Ver-
fassung einzuraumen, in der Schweiz seit
acht Jahren eine Selbstverstandlichkeit. 20
Stimmen fehlten im deutschen Bundestag
am 13. April 2000 (DTB: "schwarzer Don-
nerstag") zur notigen Zweidrittelmehrheit.
Stimmen, die sich leicht batten finden las-
sen, wenn der neue Fraktionsfuhrer der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht hat-
te Muskeln zeigen wollen. Friedrich Merz
gab die Abstimmung nicht frei, in einer
so stark auch emotional belasteten Frage
durften die Abgeordneten seiner Fraktion
nicht nach ihrem Gewissen entscheiden.

Gerade vier Mitglieder der Fraktion ge-
trauten sich, in der namentlichen Abstim-
mung ihr Gewissen tiber den Fraktions-
zwang zu stellen: Dr. Karl A. Lamers (Hei-
delberg), Elmar Muller (Kirchheim),
Hans-Otto Wilhelm (Mainz) und Dagmar
Wohrl, Danke. Etwa 95% der Bevolke-
rung, die sich an einer Umfrage des ZDF
zu dieser Frage geaussert hatten, stimm-

ten fur eine Anderung des Grundgesetzes
zugunsten des Tierschutzes. Der tapfere
Herr Merz stellte sich gegen diese iiber-
waltigende Mehrheit. Aber vielleicht ha-
ben diese 95% bei der nachsten Wahl ja
schon wieder vergessen, was sie eigent-
lich wollen, auf diese Art und Weise hat
die CDU/CSU noch immer gentigend
Stimmen auch der Tierschutzerinnen und
Tierschutzer eingefahren.

Nun wird im Zweifelsfall weiterhin die
Lehr- und Forschungsfreiheit vor tier-
schutzerischen Belangen rangieren. Eine
Guterabwagung, wie sie auch vom Euro-
paischen Recht verlangt wird, findet nicht
statt. Juristisch ordentlich ausgedruckt hat
dies vor Jahren der Verwaltungsgerichts-
hof (VGH) Kassel: "Die Postulate eines
ethischen Tierschutzes haben keinen Ver-
fassungsrang und bilden daher keine im-
manente Schranke fur die Lehrfreiheit."
Und weiter: .Das Tierschutzgesetz ist ver-
fassungskonform dahin auszulegen, dass
fur die Entscheidung daruber, ob eine al-
ternative Lehrmethode den Zweck der
Lehrveranstaltung erfullen kann, aus-
schliesslich die Einschatzung des Hoch-
schullehrers, der die Veranstaltung durch-
fuhrt, zugrunde zu legen ist." Ein damals
eigens yon einem Fachtierarzt fur Ver-
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suchstierkunde angefcrtigtes Gutachten zu
einer vorhandenen Alternative fand kein
juristisches Gehor. Sinngemass meinte der
VGH Kassel "auf eine Abwagung der
widerstreitenden Intercssen komme es gar
nieht an, da diese (die Abwagungl) reehts-
widrig sei und deshalb auch kein offentli-
ches Interesse bestehe." Man muss sich
das wirklich vorstelJen: Die yon der EU
bindend vorgcschriebene Guterabwagung
wird yon einem deutschen Gericht als
rcchtswidrig eingestuft. Und das war nicht
dcr einzige Prozess, der wegen der man-
gelnden Verankerung des Tiersehutzes in
der Verfassung zu ungunsten des Tier-
schutzes ausging.

Eine derartige Ohnrnacht in Tierschutz-
Angelegenheiten mochte nicht einmal die
sicherlich nicht rot-grim dominierte deut-
sche Tierarzteschaft hinnehmen. Der Tier-
schutz solie als Staatsziel ins Grundgesetz

aufgcnommen werden, beschloss der 22.
Deutsche Tierarztetag noch am 23. Marz
2000 illWiirzburg, drei Wochen vor der Ab-
stimmung in Berlin (124 Ja-, 85 Neinstim-
men, 6 Enthaltungen). Begrundung: "Die
Durchsetzung des Tierschutzes ist ein wich-
tiges Anliegen der Deutschen Tierarzteschaft
und das Ziel eines ethischen Tierschutzes
kann nicht alIeine durch das Ticrschutzge-
setz erreicht werden." Vergebliche MUh_

Nun sollte man naturlich beim Tier-
schutz nicht so blauaugig sein und alles
Heil in dieser Frage yon der SPD erwar-
ten. Zu frisch ist in Erinnerung, wie sich
Minister Frankes Ministerium im Prozess
um die Legehennenhaltung verhalten hat.
Und sicher hatte auch der Abgeordnete
Norbert Rottgen van derCDU/CSU-Frak-
tion nicht ganz unrecht, wenn er der Bun-
desregierung vorwarf, sich mit dem Staats-
ziel Tierschutz nur ein tierschutzpoliti-

Timo Rieg:

Die Frage ist nicht justiziabel
Zur Ablehnung einer Verfassungsbeschwerde zu Tierversuehen im Studium

Fast mochte man sagen: Gott sei Dank hat
das Bundesverfassungsgerieht mal nicht
entschieden, genauer: beschieden, nicht
zu entscheiden. Es macht keinen Sinn,
sich in allen Lebenslagen vorn Karlsru-
her Verfassungsgericht eine klare Direk-
tive zu erwarten, wo schlicht die Politik
- oder auch der gesellsehaftliche Dialog
- klaglich versagt hat. Denn das gilt es
eigentlich festzustellen: Tierverbrauch im
Studium interessiert die Politik nicht -
und damit kann es aueh keine dauerhaf-
ten Veranderungen geben. Ein aufge-
schlossener Professor hier, eine fort-
schrittliehe Dozentin dort und die vielen
kleinen, unauffalligen Kompromisse und
Zugestandnisse in diesem oder jenem
Pflichtpraktikum mogen Einzelnen ein
Studium ohne Tierverbrauch ermogli-
chen, die Position des Tierschutzes hat es
in all den Jahren nieht vorangebracht. Da
gab es Petitionen, Briefe an und Gespra-
che mit Politikern, Anhorungen, Diskus-
sionen, Aufsatze, ganze Bucher und eine
elend lange Reihe yon Geriehtsverfahren
im Kern nur zu dieser einen Kernfrage:
Darf jemand Biologe (oder Biologieleh-
rer), Human- oder Veterinarmediziner
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werden, wenn er entgegen der Ansicht
eines seiner Dozenten meint, die hohe
Komplexitat einer EinfUhrungsveranstal-
tung in Anatomie, Morphologie oder Phy-
siologie auch ohne Invasiv-Didaktik be-
greifen zu konnen? Statt Gericht und
Rechtswissenschaftler mit dieser Frage zu
betrauen, hatte sieh die Politik des The-
mas annehmen konnen, urn mit simplen
Regelungen wenigstens (Rechts-) Frieden
zu sehaffen.

Das nun vergeblieh vor dem Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG) angefochte-
ne Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
CBVerwG) vom 18. Juni 1997 hatte ja
schon seine erfreuliehen Tendenzen.
Hochschullehrer, so heilst es da, konnten
nicht pauschal Alternativen ablehnen, sie
mussten es immerhin begrundet tun - und
den Gerichten stehe sogar die Uberpru-
fung der Plausibilitat mittels Gutachter zu.
Und auf den konkreten Fall bezogen wa-
ren die Bundesrichter - je nach Lesart -
reeht deutlich dazu aufgefordert, kiinftig
Klagen praziser zu formulieren und vor
allem genauer zu untermauern. Die mei-
sten Begrundungen des Geriehts bezogen
sich auf reine Formalia.

sehes Alibi verschaffen zu wollen. Natur-
lich wollen auch wir noch weitere Leistun-
gen aus dem Hause Franke sehen.

Zunachst gilt es nun, in der Schweiz wie
in Deutschland, den durch reaktionare
Krafte entstandenen Scherbenhaufen auf-
zuraumen. In der Schweiz konnte dies der
Standerat besorgen, der es in der Hand hat,
die "Tier keine Sache Debatte" nochmals
anzugehen. In beiden Landern sind aber die
Wahler ganz grundsatzlich aufgefordert,
den Parteien durch ihre Stimmen Moral
beizubringen. Wer in der Schweiz noch
SVP und in Deutschland noch CDU/CSU
wahlt, sollte genau wissen, dass dies eine
fur den Tierschutz verlorene Stimme ist.

PD Dr. Franz P. Gruber
Stiftung FFVFF, Redaktion ALTEX
Hegarstr. 9, Postfach 1766
CH-8032 Zurich

Doch gerade wegen der gerichtlichen
Vorliebe fur Formalien stollen die vielen
Ungereimtheiten auf, die sich durch all
die Jahre der Auseinandersetzung ziehen.
Da ist als erstes die Grundsatzfrage nach
der Lehrfreiheit. Aile Antrage der junge-
ren Zeit zielten daranf ab, eine Universi-
tat zu verpflichten, tierverbrauchsfreie
Ubungen als Prufungsvoraussetzungen
zuzulassen - und sei es nur in der Form,
dass Studenten sich selbst das notige Wis-
sen auf irgendeine Weise aneignen. Ab-
gebugelt wurde dieses Begehren mit der
didaktischen Freiheit der Hochschulleh-
rer. Bis heute hat sich kein Gericht dazu
geaubert, warum es dem Staat unzumut-
bar sein soll, Dozenten zu beschaftigen,
die aus freien Stiicken, aus wissenschaft-
licher Uberzeugung tierverbrauchsfreie
Ubungen favorisieren oder wenigstens
akzeptieren.

Als zweites ist da die Frage nach der
Bedeutung der Gewissensfreiheit. Denn
gerade die Interpretation des BVerwG
macht die Durchsetzbarkeit der Gewis-
sensfreiheit van der Gegenwart profes-
soral akzeptierter Alternativen abhangig.
Natiirlich ist unbestritten, dass nicht je-
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der mit seinem Gewissen den Staat zu
dieser oder jener Hand lung verpflichtcn
kann. Doch die beruhrnte Abwagung der
Rechtsglirer hatte auf einem andcren Le-
vel erfolgen miissen: Welchcn Schaden
nahme die Lehrfreiheit, nahme die Ge-
sellsehaft, wenn Studierenden unabhan-
gig vom Stand der Alternativenentwiek-
lung - und, mit Verlaub: unabhangig vorn
Stand der Lehrplane - der Vollzug ihres
Studiums ohne Teilnahme an tierverbrau-
ehenden Ubungen errnoglicht wurde?
Denn die Ernsthaftigkeit der Gewissens-
entscheidung fur eine Teilnahmeverwei-
gerung war in allen Fallen und allen In-
stanzen unbestritten. Doeh regelmafiig -
von den beiden Verfahren hessischer Me-
dizinstudenten abgesehen, die ihr Gewis-
sen erfolgreieh gegen die Universitat
Frankfurt durchsetzen konnten - kom-
men die Geriehte lapidar zu def Erkennt-
nis, die Gewissensfreiheit musse hinter
der Lehrfreiheit zurtickstehen. Wieso?
Wir haben auf der einen Seite den ein-
zelnen Studenten / die einzelne Studen-
tin, fur den oder die es um die gesamte
(berufliche) Zukunft geht, und auf der
anderen Seite eine Universitat mit Justi-
tiaren und Verwaltung, fur die es um eine
unter hunderten yon Priifungsstreitigkei-
ten geht.
Und es steht als dritte groBe Frage die

naeh dem Stellenwert des Tierschutzes
im Raum. Das BVerwG hatte entsehie-
den: .Der Verwaltungsgeriehtshof (also
die Vorinstanz) konnte sieh auf die faeh-
kundigen Aussagen der betroffenen
Hoehsehullehrer stutzen, die eine aus-
schlielsliche Verwendung yon Lehrfilmen
und Computersimulationen als ungeeig-
net abgelehnt hatten." Es sollte sieh yon
selbst verstehen, dass man seine eigene
Didaktik fur riehtig halt - dass diese
Selbsteinschatzung jedoeh zugleieh Be-
weis wurde, war iiberrasehend. Der gro-
Bere Dreher ist allerdings die Feststel-
lung, die .Darlegungslast" geeigneter Al-
ternativmethoden treffe die klagende Stu-
dentin. An dieser Stelle geht es langst
nieht mehr um Gewissensfreiheit, es geht
um die Frage, ob und wenn ja wie eine
Bestimmung des deutsehen Tierschutz-
gesetzes anzuwenden ist, die .Eingriffe
und Behandlungen an Tieren, die mit
Schmerzen, Leiden oder Schaden" ver-
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bun den sind, nur erlaubt, "soweit ihr
Zweck nieht auf andere Weise" erreieht
werden kann (§ 10 TierSehG). Von der
gesamten Reehtssystematik her geht es
hierbei urn den behordlichen Umgang mit
tierverbrauehenden Ubungen, die der
Praktikurnsleiter vorab melden muss. Das
Gerieht selbst ist der Auffassung, es gebe
Moglichkeiten, an anderen Universitaten
tierverbrauchsfrei zu studieren. Was be-
deutet das fur Versuehe nach § 10? Wie
kann Studenten, die doch zur Teilnahme
an Versuehen verpfliehtet werden, urn et-
was zu lernen, die Aufgabe zukornmen,
"fur jeden einzelnen Versueh darzulegen,
dass es tatsachlich konkrete Lehrmetho-
den gibt, die tiersehutzfreundlieher als
die in den zoologisehen Praktika der Be-
klagten vorgesehenen Methoden sind"?
Doch zur Frage, warum eine solche Al-
ternativen-Prufung nieht Aufgabe der
bezahlten Behordenmitarbeirer sei,
schweigt das Gericht.
Das BVerfG hat nun in alle dem keine

"grundsatzlieh unrichtige Annahme yon
der Bedeutung und Tragweite des Grund-
rechts" del' Berufs- oder Gewissensfrei-
heit erkannt. Das erseheint konsequent,
denn die Instanzgeriehte haben siehja mit
den verschiedenen Grundrechten ausein-
andergesetzt - was letztlieh immer eine
nur begrenzt nachvollziehbare Abwa-
gung zur Folge haben muss. Doeh an
anderer Stelle geht das Verfassungsge-
richt ein paar Schritte weiter, ohne dies
inhaltlich zu begriinden. So heifit es in
der Begriindung zur Ablehnung der Ver-
fassungsbesehwerde: .Es kommt hinzu,
dass ein deutlieh iiber den Einzelfall hin-
ausgehendes praktisehes Klarungsinter-
esse naeh den vom Bundesverfassungs-
gericht eingeholten Stellungnahmen der-
zeit nicht besteht." Dabei fiihrt das
BVerfG selbst an anderer Stelle den Bun-
desverband studentiseher Arbeitsgruppen
gegen Tiermissbraueh im Studium (SA-
TIS) an - einen Verband, den es nur gibt,
weil eben eine Vielzahl yon (potenziel-
len) Studierenden groBeProbleme mit der
Teilnahme an Tier- und Organversuehen
bzw. Praparationen eigens dafur getote-
ter Tiere hat.
Aueh die Feststellung, die klagende

Studentin hatte problemlos die Univer-
sitar weehseln konnen, ist etwas lapidar.

Zum einen hatte sie ausgefiihrt, welche
Auswirkungen dies auf ihre Anstellungs-
fahigkeit in Baden- Wurttemberg haben
wurde, zum anderen war zum Zeitpunkr,
als sie sich gegen die Teilnahme an Ver-
suchen wendete (1991), noch wenig uber
die Situation an anderen Hochsehulen
bekannt. Mit viel Muhe veroffentlichte
erst 1996 der Bundesverband SATlS die
erste und einzige Studie hierzu.
Und dann aulsern sieh die Verfassungs-

riehter auch noch zu den Auswirkungen
des (noeh) gar nieht bestehenden Staats-
zie1s Tiersehutz. Das BVerwG hatte sei-
nerzeit noeh auf einige Prufungen ver-
ziehtet, weil es in der damaligen Rechts-
lage keinen Verfassungsrang des Tier-
schutzes erkennen konnte. Dennoeh er-
klart das BVerfG jetzt: .Dass sich das
Bundesverfassungsgericht bei einer Ent-
scheidung iiber die Verfassungsbe-
sehwerde mit der Frage befassen musste,
welcher Rang dem Tiersehutz zukommt,
ist nieht zu erkennen. Denn auch aus ei-
ner etwaigen verfassungsreehtliehen Ver-
ankerung dieses Sehutzgutes wiirden sich
weiterreiehende Konsequenzen ( ... )
schwerlieh ergeben konnen." Soviel zur
Fureht der Wissenschaftsverbande vor
dem Staatsziel Tiersehutz.
Die juristisehe Klarung der genannten

Kernfrage ist in der Summe unbefriedi-
gend und war in einzelnen Verfahren fru-
strierend. Erfreulieh ist, dass einige sehr
engagierte Tierverbrauchs- Kritiker mitt-
lerweile auf diesem oder jenem Weg ih-
ren Platz in der Wissenschaft gefunden
haben. Vielleieht konnen sie mit zur no-
tigen Offenheit beitragen, die den mei-
sten Hochschullehrern wie den Politikem
fehlt. Denn im vertrauten Kreis sagen
schon heute nieht wenige Dozenten, sie
wurden auf die altmodischen Froschver-
suche und Rattenpraparationen lieber
heute als morgen verziehten. Doeh noeh
herrseht Fraktionszwang, bei den freien
Abgeordneten (Art. 38 Abs. 1 GG) wie
bei den freien Hoehsehullehrem (Art. 5
Abs. 3 GG).

Timo Rieg
Wissensehaftsjournalist
Journalistenbiiro Siidring 16
D- 44787 Bochum
timorieg@aol.eom
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Werner Hartinger:

Zur Problematik der Tierexperiment-Forschung
Die Ticrversuchsgegnerschaft ist der Teil-
bereich des Tierschutzes, der sich neben
dem notwendigen Schutz der Mitgeschop-
fe durch ihre Vorbehalte gegeniiber der
Tierversuchsforschung auch fur die be-
rechtigten Belange der Mitmenschen ein-
setzt. Als Folge der engen Verflechtungen
yon Forschung, Wissenschaft, Industrie
und Wirtschaft ist es unverrneidlich, da-
mit die Aspekte des Medizindenkens in
Bezug auf die Tierexperirnent-Ergebnis-
se zu erortern, die Beurteilungsgrundla-
gen der Medizin-Wissenscnaft zu durch-
leuchten und so die Interessen der Tier-
versuchs-Befiirworter zu tangieren. Ihr
Widerspruch ist deshalb nicht unerwartet
und ihre vorgebrachten Argumente mus-
sen auf ihre Stichhaltigkeit hinterfragt
werden. Dadurch bekommt der Einsatz fur
die Abschaffung der Tierexperimente und
fur eine .responsible medicine and ethi-
cal treatment" einen massiven Gegen-
strom zu spuren, denn das alte Sprichwort
hat immer noch Gultigkeit: Wer zur Quel-
Iewill, muBgegen den Strom schwimmen!
In der Geologie ist diese Feststellung

nachvollziehbar, daBsie in unseren gegen-
wartigen Wissens-Disziplinen auch zu-
trifft, ebenso bedauerlich wie hinderlich
fur wirkliche Erkenntnis-Fortschritte. So
ist und war es yon jeher eine unerfreuli-
che, wirtschaftlich uninteressante und Dis-
kreditierungen einbringende Betatigung,
sich fur etwas oder fiir jemanden einzu-
setzen, der sich selbst nicht artikulieren
kann. Damit werden narnlich die Kreise
gestort, die am Bestehen des alten, iiber-
holungsbedurftigen Zustandes Interesse
haben.
Doch die kirchlichen Institutionen recht-

fertigen eine solche anthropozentrische
Mitwelt-Ausbeutung, selbstemannte Bio-
Ethiker legitimieren diese Mentalitat als
ethisch vertretbar, die Forschung propa-
giert sie mit der Behauptung .zum Wohle
des Menschen", zahlreiche Schreiber hof-
fen mit einer Zustimmung ihre Schafchen
ins Trockene zu bringen, yon der etablier-
ten Wissenschaft werden andere Ansich-
ten und erforderlichen Korrckturen als
"unwissenschaftlich" bezeichnet und ihre
Aussage yon den Medien unreflektiert
iibernommen und verbreitet. Sacheinwan-
de und fachlich begrundete Widerspruche
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erreichen nicht die Offentlichkeit, Gegen-
artikel werden nicht eingerUckt und Le-
serbriefe so "gekilrzt", dass ihre Jnhalts-
aussage entstellt wird. Mit diesen MaBnah-
men wird einer notwendigen Grundsatz-
diskussion uber die Erforschung der bio-
logischen Funktionalitat eines Organismus
nach naturwissenschaftlichen Kriterien
ausgewichen. Schon langer ist es zu einer
Zweck-Koalition zwischen Wissenschaft
und Medien gekommen, die beide den
marktschreierischen Wert fur Sub- und
Investitionen erkannt haben.
So befindet sich der Tierversuchsgeg-

ner in ahnlicher Situation wie der Rufer
in der Wuste oder wie ehedem David und
Goliath, falls der wirtschaftliche Potenz-
vergleich erwunscht ist.
Wer sich unter solchen Bedingungen

trotzdem fur den Schutz yon Mensch, Tier
und Medizin einsetzt, kann auf Grund
reichlicher Erfahrungenjede argumentie-
rende Aussage richtig einschatzen, Lei-
der stellen sich dabei auch Zweifel ein,
ob der Tierversuchsgegner in seinern mit-
geschopflichen Anliegen yon den Tier-
schutz-Organisationen immer verstanden
und in geeigneter Weise unterstiitzt wird.
DaB Wissenschaft, Wirtschaft und For-
schung keine Bedenken haben, die Tiere
und die Mitwelt in jeder gewinnbringen-
den Form auszubeuten, durfte wohljedem
objektiven Beobachter klar geworden
sein. DaB jedoch auch yon vielen "Tier-
schutzem" bei oft ungenugendem Fach-
wissen die tierexperimentelle Medizinfor-
schung fur notwendig, effizient und des-
halb berechtigt und vertretbar bezeichnet
und aus ihrem Tierschutz-Anliegen ein-
fach ausgeklammert wird, ist schlichtweg
unverstandlich, Falls der Schutz der Tie-
re erst dann einsetzt, wenn wirtschaftli-
ches Interesse und personliches Vorteils-
denken zulasten yon Leid und Tod der
Mitgeschopfe unter Dach gebracht wur-
den, dann unterscheidet sich diese Form
des "Tierschutzes" nicht yon dem
"Schutz", den der Experimentator den
Tieren angedeihen liiBt.Ihr Schutz ist je-
doch gerade dort am notwendigsten, wo
ihr Leben und ihre Unversehrtheit vorn
Gewinnstreben und vorn Egoismus des
Menschen bedroht wird, und sei es auch
unter scheinbar legitimierenden ethi-

scherr, wissenschaftlichcn, moralischen
oder religiosen Konstrukten.
Deshalb kann man nur die grundsatzli-

che Aussage vieler Tierschutzer/innen an-
erkennen und respektieren: Es ist fur rnich
unwesentlich, ob die Tierversuche fur die
Medizinforschung vorteilhaft sind oder
nicht. Ich will meine Gesundheit nicht ei-
ner verwerflichen Grausamkeit und dem
gewaltsamen Tod yon Millionen unschul-
diger Tiere verdanken!
Dabei ist aus medizinischer Sicht diese

theoretische Alternative nicht einmal ganz
richtig, denn die Marktzulassung der Arz-
neien und Medizinverfahren beruht gar
nicht auf den Tierversuchs- Werten, son-
dem auf der am Menschen nachgewiese-
nen Vertraglichkeit, Wirksamkeit und
Unschadlichkeit, wie es das Gesetz for-
dert. Das Gesundheitsamt und die Zulas-
sungsbehorde erfahren nicht einmal die
Ergebnisse der durchgeflihrten Tierversu-
che, sondem erteilen die Genehmigung zur
Anwendung alleine auf den geforderten
und angegebenen Menschen-Versuchs-
Werten!
Wird auf diesen Umstand verwiesen,

schafft man sich auf keiner Seite Zustim-
mung oder Freunde, darum steht man vor
der Wahl, die ganze Wahrheit uneinge-
schrankt zu sagen oder sich einer besser
ankommenden Rhetorik zu bedienen, die
wesentliche Aspekte ausklammert.
Nach wie vor kommt es in der Medizin

einem Sakrileg gleich, die naturwissen-
schaftliche Aussagefahigkeit uber die
Kausalitat physiologischer und pathologi-
scher Lebensprozesse eines Organismus
anzuzweifeln. Mit chemisch-physikali-
schen Analyse-Methoden konnen namlich
die eigentlichen Storungsursachen des bio-
logischen Funktionsgleichgewichtes gar
nicht diagnostiziert werden, die sich in
einer Krankheitssymptomatik manifestie-
ren, wenn sie nicht beherrscht werden kon-
nen. Es konnen lediglich die bereits ein-
getretenen morphologischen oder funktio-
nalen Abweichungen yon festgelegten
Normwerten festgestellt, also deren Fol-
gezustande im Organismus diagnostiziert
und qualifiziert werden. Die eigentlichen
Erkrankungsursachen bleiben dabei im
Dunkel, und bei der entsprechenden The-
rapie werden nur die Krankheitssympto-
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me beseitigt, nicht aber ihre auslosenden
Faktoren.
Solche Feststellungcn sind naturlich fur

den tierexperimentierenden Wissen-
sehaftler quasi cine Haresie und der arzt-
he he Vertrcter dieser Denkweise wird
zweckmalsigerweise aus den yon ihnen
ernstzunehmenden Medizinern ausge-
schlossen. So einfach ist das, wenn man
die Legislative hinter sich, die Tndustrie
neben sich und die Medien auf seiner
Seite hat, nattirlich unter dem Mythos der
wissenschaftlichen Unantastbarkeit!
Auch bei Alternativ-Forschern und

selbst bei einschlagig erfahrenen Tier-
schutzern stoBen solche Erorterungen auf
ein Nicht-wissen-wollen. So1cheFeststel-
lungen seien der "Wissenschaftlichkeit"
der Forsehung .Jm Interesse des Tier-
schutzes" abtraglich. So ignoriert man
sowohl hier als auch dort diese Einwan-
de, obwohl in anderen Wissenschafts- Dis-
zipJinen die naturwissenschaftlich nicht
analysierbaren noeso-psychosomatischen
Einwirkungen in das Funktions- und Re-
aktionsgeschehen eines Lebewesen eben-
so wie die artspezifischen iibergeordne-
ten Organisations-Prinzipe hinlanglich
anerkannt und zu quaJifizieren versucht
werden. In der Neuro-Psycho- Immunolo-
gie zum Beispiel ist ihr EinfluB in die
Immunlage und die Funktionalitat der
Abwehrmechanismen des Organismus
seit Jahren Untersuchungsobjekt. Beson-
ders ihre ursachlichen Verbindungen zu
vielen Krankheiten und zu den immer
haufiger werdenden allergoiden Erkran-
kungen sind Gegenstand eingehender
Untersuchungen und Analysen, 1st das
eine Wissenschafts-Logik!?
1mHinblick auf die fachlichen Begriin-

dung en zur Abschaffung der Tierver-
suchs-Ideologie in der Medizin ist auch
keine vertretbare Moglichkeit einer zeit-
lichen oder sachlichen Kompromililosung
zu sehen, wie sie aus Unkenntnis oder
Zweckrnabigkeit oft vorgeschlagen wird.
Hiermit werden ebenso wie jetzt seit Jah-
ren propagandistisch ausgeschlachteten,
angektindigten und de facto immer noch
nieht erfolgten Verbot der Tierexperimen-
te in der Kosmetik, wird mit solcher
.Empfehlung" sowohl die Offentlichkeit
desinformiert als aueh der gutglaubige
Tierschiitzer uber den Tisch gezogen, na-
turlich auf Kosten der Tiere und zu Gun-
sten des Gewinnes. Hier kann man nur
die Blauaugigkeit einiger bewundem, mit
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der sie die Zielsetzungen der wirklichen
Tierversuchsgegnerschaft unterwandern.
Auch wird yon der einen wie yon der

anderen Seite davor gewamt, die streng
gehiiteten .realisuschen" Denkgrenzen
der Naturwi sscnschaften zu tibersehen
oder die Effizienz dieser Tierversuchs-
Medizin anhand der Entwicklung des all-
gemeinen Gesundheitsstandards zu be-
werten. Nicht zuletzt ignorieren diese
.Fachleute" auch auf diesem Gebiet ei-
nen Unterschied psychosomatischer
Funktionseinfltisse zwischen dem tieri-
schen Lebewesen und dem mensch lichen
Organismus, Miissen sich die Tierexpe-
rimentatoren, die angesproehenen Tier-
schutzer und die Mediziner auf ihrem ei-
genen Wirkungsfeld von den Physikern
belehren lassen? Diese haben schon lan-
ge die naturwissenschaftlichen Aussage-
grenzen iiber biologische Lebensprozes-
se erkannt, obwohl es sich hier sozusa-
gen nur urn einen .Neben-Job" yon ih-
nen handelt. Der renommierte Physiker
Prof. H. Pietschmann yon der Universi-
tat Wien schrieb kiirzlich: .Bs ware fatal,
wenn in der Medizin nur das anerkannt
wiirde, was naturwissenschaftlich beweis-
bar ist. Der Erfolg der Naturwissenschaf-
ten (in der Technik) beruht doch auf ihrer
Beschrankung der Phanomene nach
Raum und Zeit. Alles, was nieht nach die-
sen Kriterien beurteilbar ist, kann yon ihr
iiberhaupt nieht erfaBtwerden. Die fur alle
Lebensprozesse eine wesentliche Rolle
spielenden seelisch-geistigen Organisati-
onsprinzipen der Lebewesen sind natur-
wissenschaftlich iiberhaupt nicht erklar-
bar!"
Verehrter Herr Pietschmann, leider muB

Ihnen da der Mediziner teilweise wider-
spreehen: Es ware nicht fatal, es ist fatal,
weil es so ist!

Seit Jahren wird vielfach ein Riickgang
der Tierversuchs-Zahlen behauptet, je-
doch sind hier grundsatzliche Zweifel an-
gebracht. Erst seit 1989/90 gibt es bei uns
eine statistisehe Erfassung der in Industrie
und Forschung "verbrauchten" Tiere und
es wurde der Begriff .Tierversuch" juri-
stiseh neu definiert. Vorher fand keine ein-
heitliche Erfassung statt. Demnach wur-
denjetzt die Tierexperimente wahrend der
Ausbildung der Mediziner, der Pharma-
kologen, der Naturwissenschaftler, der
Chemiker, der Biologen, der Botaniker,
der Tierarzte und Studierenden angrcn-

zender Fachrichtungen vor dem Examen
und auch danach als "Fort- und Weiter-
bildung", nieht als .Tierversuch" gezahlt,
Weiterhin auch nicht die Totung der Tie-
re nach dem Versuch noch in Narkose, die
Unzahl der Tiertotungen zur Gewinnung
yon Versuchs-Material, Organen, Gewe-
ben, Seren und sonstige Tierprodukte -
wie sie auch in der Alternativforschung
gebraucht werden. Nicht zuletzt wurde bei
der "Novellierung" des Tierschutzgeset-
zes und seiner Durchfuhrungsverordnun-
gen sowohl eine Anderung des Versuchs-
Vorhabens als auch die genehmigten Tier-
versuchszahlen ohne Nachmeldung in das
Ermessen des Experimentators gestellt.
Dadureh wurde eine korrekte Uberpru-
fung der tatsachlichen Versuchstier-To-
tungen verunmoglicht.
Ein weiterer wesentJicher Umstand fur

die Vorbehalte der veroffentlichten Zah-
len ist, daB auch die kaum mehr zahlba-
ren Tier-Experimente in der Molekular-
genetik, in der Gen-Technik und Gen-
Therapie, diejenigen der Klonungen, der
Fertilisation und vergleichbarer Versuchs-
vorhaben am Tier, an den Tierembryonen
oder dem vorher getoteten Tier statistisch
nicht gezahlt werden, Trotzdem hat die
Gesamtzahl in den letzten Jahren zuge-
nommen! Die publizierten Zahlen sind
unter diesen Verhaltnissen als MaBstab
der getoteten Versuchstiere mit grobter
Skepsis aufzunehmen und es ist unver-
standlich, wie sie kommentarlos in den
Medien erscheinen,
Es mag ja sein, daB in wenigen Wis-

senschafts-Disziplinen ein gewisser
Riickgang zu beobachten ist, doch wird
dieser durch die zunehmende nicht be-
rechnete Zahl der anderen Forschungsge-
biete und der Industrie, deren Tiertotun-
gen nicht in den Statistiken erscheinen,
mehr als ausgeglichen. Der Grund fur
solche selektiven Minderungen diirfte in
der Einsicht der medizinischen Unver-
wertbarkeit und Nichtiibertragbarkeit ih-
rer Ergebnisse zu suchen sein und in der
Notwendigkeit, aussagefahige Resultate
zu erhalten,
Oft wird in der .Altemativ-Forschung"

angeftihrt, daB damit die Zahl der Tier-
versuche weiter reduziert werden soll.
Hierzu sind einige klarende Worte ange-
zeigt. Schon die beeindruckende Wort-
wahl .Altcmativ-Forschung" rnit der VOf-
gabe einer Einschrankung der Tierexpe-
riment-Zahlen muf naher betrachtet wer-
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den. Die damit angcsprochenen versuchs-
tierfreien Experimcnte an Zell-, Gewebe-
und Organkulturen habcn tiber die mei-
sten Medizin- und Intoxikationsfragen
eine unvergleichbar bessere Aussagefa-
higkeit aJs es je ein Tierversuch hatte oder
haben wird. Sie erzielen ihr Optimum an
Verwertbarkeit, wenn sie mit menschli-
chern Biomaterial vorgenommen werden,
weil dann die ergebnismalsige Uberque-
rung der unbeurteilbaren Artensehranke
nicht erfolgen mufi. Doch diese Metho-
dell konnen keine Fragen uber die Funk-
tionalitat eines Organismus und seiner
Organe beantworten.
Es handelt sich also gar nicht urn eine

"Alternative" zu den Tierversuchen, wie
mit dieser Wortwahl eine wissenschaftli-
che Gleichwertigkeit von Tierexperimen-
ten zu implizieren versucht wird. Der
ebenfa11s verwendete Terminus "Ergiin-
zungsmethoden" zeigt, was eigentlieh an-
gestrebt wird: Die Tierversuche weiter-
hin durchzufiihren und die notwendigen
verwertbaren Ergebnissemit den ver-
suchstierfreien Methoden zu erarbeiten .....
Wenn die erkenntnismiiBig zwar be-

grenzten, aber tatsachlich besseren Aus-
sagen der .Altemativ-Merhoden" benlitzt
werden wurden, sol1tenund konnten, gin-
ge die Zahl der Routine- Tierversuche zu-
riick, jedoch konnten aus den erwahnten
Grunden keine weiteren Medizin- oder
Therapie-Erkenntnisse uber den Men-
schen gewonnen werden, was doch ei-

gentlieh der Sinn der ganzen Forschung
ist...
Doeh seit Jahren werden die versuehs-

tierfreien Methoden mit wenig uberzeu-
genden Grunden nieht legalisiert. Wenn
es auf zahlenmabig und okonornisch un-
interessanten Gebieten der Fall war, wer-
den bei den Verordnungen expressis ver-
bis entweder "Tierversuch" oder "Alter-
nativmethode" vorgeschrieben. Sowohl
Gcsetzgeber als auch Wissensehaft und
Industrie wissen sehr wohl, daE bei die-
ser Wahl niemand auf die praktiseh haf-
tungsentbindenden Tierexperimente ver-
zichten, sondern sie zusatzlich zu den
Alternati vmethoden durchflihren wird.
Somit fuhrt die standig gerlihmte "Alter-
nativforschung" kaum Zll einer Reduzie-
rung oder gar Abschaffung der Tierver-
suche sondern zu deren Verewigung. Die
sicher nicht zufallige Wortwahl .Ergan-
zungsmethode" bestatigt neben dem bis-
herigen Verlauf diese Interpretation!

Es geht nieht darum, Forschungslei-
stungen in Abrede zu stellen, die Wissen-
sehaften zu desavouieren oder die Natur-
wissenschaften abzulehnen, ledoch sol1-
ten deren Beurteilungsgrundlagen uber-
dacht und ihre Aussagefahigkeit tiber die
Kausalitat biomedizinischer Lebenspro-
zesse korrekter eingestuft werden, urn
Fehlinterpretationen und Irrtlimer mit ih-
ren Folgen zu vermeiden und Miflbrau-
che in ihrem Namen zu verhindern.
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Krankheiten sind die Konsequenz eines
vielschichtigen Zusammenwirkens organi-
scher, psychischer, genetischer, immuno-
logischer, hygienischer, umwelttoxiseher
und emahrungsbedingter Faktoren, die
durch die Veranlagung und die Vorbela-
stung des Organismus, durch unterschied-
licheWiderstandskapazitaten und Regene-
rationsfahigkeiten noch komplexer und
auEerdem die individuellen Funktionen
und Reaktionen yon artspezifisehen Orga-
nisationsprinzipien gesteuert werden. AIle
diese Bedingungen sind zwischen Mensch
und Tier in keiner Weise vergleichbar und
konnen niemals an einem Tier reproduziert
oder simuliert werden. Der Menschen-Ver-
such ist die unabdingbare Folge.
Die anthropozentrische Ausbeutungs-

mentalitat der Mitwelt wird sich erst an-
dern, wenn moralische, ethische und oko-
nornisch unabhangige Beurteilungsgrund-
lagen in den Wissenschaften FuB fassen
und gentigend Mitmenschen mit ihrem
Lebensstil hinter den Argumenten der
Tierversuchsgegner steben. Sonst mlissen
die Tiere nocb lange auf ein Umdenken
und eine Situationsanderung warten und
weiterhin rnillionenfach fur angebliche
Medizinerkenntnisse leiden und sterben.

Dr. med. Werner Hartinger
Facharzt fur Chirurgie und
Unfallchirurgie
1mKlingnauer 30
D-79761 Waldshut-Tiengen
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~ 10. Arbeitstagung "Verminderung
von Belastungen im Tierversuch", 30.
Seminar iiber Versuchstiere und Tier-
versuche. BgVV, Diedersdorfer Weg 1,
D-12254 Berlin-Marienfelde, 29. und
30. Mai 2000. Refinement: Schonende
Durchfiihrung von Tierversuchen: U.a.
Scharmann (Berlin): Yon der Schwierig-
keit, Tiere als Tiere zu sehen; Dimigen
(Hamburg): Tiergerechte Haltung von Ver-
suchstieren; Gartner (Hannover): Beriick-
sichtigung des Sozialverhaltens der Ver-
suchstiere im Versuch; Schwabenbauer
(Bonn): Informations- und Fragestunde
des BML; Verhaltenskunde von kleinen
Versuchstieren: U.a, Gattermann (Halle):
70 Jahre Goldhamster in menschlicher
Obhut - wie groB sind die Unterschiede
zu seinen wildlebenden Verwandten? (mit
Videofilm); Kunzl (MUnster): Verhalten
und soziale Organisation von Haus- und
Wildmeerschweinchen (rnit Videofilm);
Hoy (GieBen):Verhaltens- und Tierschutz-
aspekte der Kaninchenhaltung (mit Video-
film). Informationen und Anmeldung bei
Dr. H. H. Hiller
FEM
Krahmerstr. 6
D-12207 Berlin
Tel. +49-30-8445- 3833/-38 J6
Fax +49-30-8339389

~ Seminar "Isoliert perfundierte Orga-
ne als Alternativen zu Tierversuchen"
im Rahmen der 38. Wissenschaftlichen
Tagung der Gesellschaft fUr Versuchs-
tierkunde (GV-SOLAS) am Universi-
tatsklinikum Essen, 11.-14. September
2000. Kontaktadresse:
Zentrales Tierlaboratorium
Universitatsklinikurn Essen
Hufelandstr. 55
D-45122 Essen
Tel. +49-201-723-4655/56
Fax +49-201-723-5941
E-mail-Organisation:klaus.militzer@uni-
esse.de;
E-mail-Wissenschaftliches Programm:
dietmar. buettner@uni-essen.de). Siehe
auch www.isolated-organs.de
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~ 9. Osterreichischer internationaler
Kongress iiber Ersatz- und Ergan-
zungsmethoden zu Tierversuchen in der
biomedizinischen Forschung, Universi-
tat Linz, Osterreich, 24.-26. September
2000.
9th Austrian International Congress on
Alternative and Complementary Me-
thods to Animal Testing in Biomedical
Research - 6th Annual Meeting of ME-
GAT - Middle European Society for
Alternative Methods to Animal Testing,
September 24th - 26th, 2000, Universi-
ty of Linz, Austria. Themen: Ende aller
Versuche mit Primaten; Impfstoffe; Xeno-
transpJantationen, Organkulturen, High
Throughput Screening; Recht und Ethik;
Standardisierung von Zellkulturen; Kos-
metik; monoklonale Antikorper: Photomu-
tagenitat/-karzinogenitat - Update; tagli-
che Postersitzungen.
Kongressburo:
zet, Postfach 210
A-4021 Linz
oder per E-mail anzet@bartl.net. (Siehe
MEGAT-Nachrichten in diesem Heft und
www.zet.bartl.net/kongress/Linz2000).

~ ECOPA (European Consensus Plat-
form on Alternatives): First European
Workshop of Platforms on Alternative
Methods: Impact of platforms on re-
duction, replacement and refinement in
the EU. Briissel, 14th -15th October
2000. Provisional program: Session 1:
Views and requests of relevant public or-
ganisations. Session 2: The creation, fur-
ther development and current programs
of national platforms. Session 3: Future
issues to be covered by ECOPA. Session
4/1: Future program of ECOPA. Session
41II: Final recommendations: Definition
of action plan and follow up structure/task
of ECOPA.
Kontakt:
Prof. Vera Rogiers
Vrije Universiteit Brussel, Toxicologie
Laarbeeklaan 103
B-Briissel
Fax +32-2-477 45 82

~ INVITOX 2000, Meeting of the Eu-
ropean Society of Toxicology in Vitro,
Pueblo Acantilado, E-Alicante, 25th -
28th October 2000. The program will
consist of nine main sessions including in
lectures, oral communications (selected
from the submitted abstracts) and poster
presentations. The topics of the nine ses-
sions will be: 1. Molecular Toxicology.
New tools and mechanistic approaches; 2.
Immunotoxicity and allergy; 3. Organ
Toxicity (I). Neurotoxicity, hematotoxici-
ty, cardiotoxicity; 4. Organ Toxicity (II).
Xenobiotics and gene expressions; 5. Hot
topics in in vitro toxicology. Long term
toxic effects. Hormonal disorders; 6. To-
xicogenetics; 7. Ecotoxicology in vitro
models and environmental toxicology; 8.
Integration of in vitro testing. QSAR; 9.
Education, validation and regulatory issu-
es. - Participants are encouraged to pre-
sent their scientific achievements at the
meeting. All presenters are asked to come
prepared for discussion and to bring 1-2
slides/overheads summarising their resul-
ts. In addition to the above mentioned ses-
sion topics, abstracts can be submitted on
any relevant aspect of in vitro toxicology.
Information:
Dr. Jose V. Castell
Centro de Investigaci6n
Hospital Universitario La Fe
Avda. Campanar 21
E-46009 Valencia
Phone: +34963868748,
Fax: +34963868718,
E-mail: invitox2000@gva.es). See also
www.xs4all.nl/-shorbach/INVITOX/
program.htm!.
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Objectives and aims of ALTEX are ex-
plained in the masthead. Please keep in
mind that technical terms should be com-
prehensible also for readers not only for
experts in the particular field. Relevancy
to animal protection or reference to the 3R-
principle have to become clearly evident
within the article.

Manuscripts in duplicate ami on 3,5 "
discs (Word for Mac 5.1, Winword 6.0/
7.0 or ASCll) should be sent to the edi-
tors office in Zurich or Konstanz (FFVFF/
ALTEX, Hegarstrasse 9, Postfach 1766,
CH-8032 Zurich, or: Redaktion ALTEX,
Postfach 100125, D-7R401 Konstanz).
After prior arrangement, transmission of
files via internet (aitex@blucwin.ch) is
also possible.

Please save all manuscripts without any
layout formats or any formattings.

Structure of main articles:

~ titles, 12 words maximum, if ever pos-
sible
~ authors (with full first names, please)
~ abstracts (150 words maximum), sum-
maries (with German titles)
~ :1 to 5 keywords (in English)
~ introduction and questions
~ materials and methods (please do not
list animals as materials, and please list
full addresses of manufacturers and dis-
tributors)
~ results
~ discussions
~ literature (see examples)
~ references to sponsoring and credits
~ correspondence addresses

Contributions in the field of humanities
(natural science) as well as short commu-
nications may diverge from this structure.
For units of measurements please use the
international standard measuring system
(SI). Figures should be written in the dec-
imal system (i.e. 1.000,25) and for equa-
tions in the manuscript a separate line
should be used. Please mark Trademarks

ALTEX 17,2/00

™ and Registered goods ®.Abbreviations
should be explained at the first instance.
If several abbreviations are being used
please add an abbreviation index as final
note.

Bibliographical references:

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

Literature index:

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

(1994). A comparison of three models
for ethical evaluation of proposed ani-
mal experiments. Animal welfare 3,107-
128.

Articles from books:
Nab, J., Balls, M., and Hendriksen C, F.

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

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

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

Charts and illustrations:

Charts and illustrations have to be added
to the manuscript on separate sheets and
have to include the name of the primary
author as well as the numbers for illustra-
tions and charts. Charts must be supplied
with a headline and illustrations with a

caption. Charts and illustrations should be
comprehensible independently from the
text. Within the manuscript there should
be references to charts and illustrations
(see chart 1, see illustration 1). Placement
can be marked by using double brackets,
i.e. «insert chart No.1 here». Please do
not use the space bar but use the tabulator
key within the charts.

Regarding illustrations we'd like to ask
for black and white copies suitable for off-
set-printing in addition to files on disc.
Labelling in Helvetica/Arial should be still
readable even in a reduced size. Regard-
ing file formats of illustrations, please
confer with the editors office.

If using other authors' illustration,
please enclose a copy right.

Size of ALTEX type area is as follows:
17,4 em in width and 27,2 em in height.
This represents the maximum size for il-
lustrations and charts.

Special symbols:

In case you should need a special symbol
which is not available on your keyboard
please add an explanation in double brack-
ets as well as a list of all these special sym-
bols, i.e, ((sigma)).

Choice of expert advisors:

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

Further inquiries:

For all further inquiries regarding the
structure of manuscripts please contact the
editors office in Zurich. Questions in con-
nection with the content ought to be dis-
cussed with the corresponding editor.
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