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I CORNER

ECV AM Vertrage

Die Europaische Kommission hat kiirz-
Iich im Amtsblatt der Europdischen
Gemeinschaften eine Ausschreibung
fur Studien in folgenden Bereichen
veroffentlicht:

1. In vitro Tests zur Bestimmung der
Hamatotoxizitat: Pravalidierung
und Validierung von Colony For-
ming Unit-Granulocyte/Macropha-
ge (CFU-OM) Assays zur Vorher-
sage der akuten Neutropenie

2. In vitro Tests zur Bestimmung der
Embryotoxizitat: Pravalidierung
und Validierung von Assays, die
Micromass Kulturen, Kulturen von
Rattenembryonen oder embryonale
Stammzellen verwenden.

Die nachfolgende Tabellc zeigt die
Vertrage, die ECVAM 1995 abge-
schlossen hat.

Workshops

Die ECVAM Workshop Reports 15
"The Use of Biokinetics and In Vitro
Methods in Toxicological Risk Evalua-
tion" und 16 "Acute Toxicity Testing
In Vitro and the Classification and
Labelling of Chemicals" wurden in
ATLA 24(4) pubJiziert.

In der Zwischenzeit fanden weitere
Workshops statt: "The use of avian
antibodies" (22.-24. Marz; Berlin, D),
"Pharmacokinetics in early drug rese-
arch" (27.-29. Marz: Bath, UK), "Me-
chanisms of toxicity" (22.-26. April;
Angera, I - in Zusammenarbeit mit
CAAT) , "The use of tissue slices in
pharmacotoxicology studies" (27.-31.
Mai; Angera, I) und .Databases on
alternative methods" (10.-13. Septem-
ber; Neubiberg, D). Aufserdem sind fur
1996 noch Workshops zu folgenden
Themen geplant: "The development
and validation of expert systems" (1.-
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Nachrichten

Titel

Tabelle: Mlt ECVAM abgeschlossene Vertrage, nach Umfang geordnet

Venragspartner

Griil3ere Vertrage (>300.000 ECU)
Evaluation of the ECVAM prevalidation scheme

Workshops, Tra/n/ngskurse, Konferenzen «20.000 ECUr
Organisation of an ECVAM workshop on RITOX, Utrecht (NL)
biokinetics
Organisation of an ECVAM workshop on
testing of medical devices
Organisation of an ECVAM workshop on
pharmacokinetics in early drug research
Organisation of an ECVAM workshop on
avian antibodies as an alternative to
mammalian antibodies
Training course on Three Rs approaches
In the quality control of vaccines
Contribution to the 9th INVITOX workshop,
June 1996
Contribution to the 4th International Austrian
Congress organised jointly with the 2nd
MEGATConference, September 1995

Development of an integrated approach to the
prediction of systemic toxicity
Alternative methods to replace, reduce and/or
refine the use of laboratory animals in vaccine
production, quality control and assessment

Mitt/ere Verlriige (20.000-75.000 ECU)
Assessment of a novel approach to in vitro
nephrotoxicity testing
A novel biochemical and electrophysiological
approach for in vitro testing of epithelial
barrier function
A comprehensive evaluation of procedures
involving transgenic animals
Use of human volunteers in cosmetic efficacy
and safety testing
Development of non-invasive bioengineering
methods for testing the effects of cosmetic
products in human volunteers
Studies of the cell cycle by flow cytometry:
chemicals inducing oxidative stress
Purchase, coding and supply to laboratories
participating in validation studies of the specific
chemicals needed for testing procedures
Printing and publication of ECVAM workshop
reports and ECVAM news
Establishment of an official organisation to
implement the replacement. reduction and
refinement of animal use in the development,
production and quality control of veterinary
and human immunobiological products

K/einere Vertriige «20.000 ECU)
A report on the trends in France regarding
research and implementation of alternative
techniques
Animal testing and alternative methods in
developing and establishing the safety of
biotechnology products
The use of tissue slice methods in pharmaco-
toxicology in Europe
In vitro tests for new endpoints

Microbiological Associates
Ltd, Stirling (UK)
RITOX, Utrecht (NL)

RIVM, Bilthoven (NL)

INSERM U295, Rouen (F)

University of Innsbruck (A)

Centre for Applied Bioethics,
University of Nottingham (UK)
Medical School, University
of Nottingham (UK)
University of Pavia (I)

CNR, Viterbo (I)

BIBRA, Carshalton (UK)

ATLA, Nottingham (UK)

NCA, Utrecht (NL)

J. C. Auger, Paris (F)

D. Straughan. Bath (UK)

University of East London
(UK)
P. L. Nicotera, Stockholm (S)

O. Svendsen, Lille Skensved
(DK)
AMA Services, London (UK)

RIVM, Bilthoven (NL)

RIVM, Bilthoven (NL)

ESTIV, aoxmeor (NL)

ZEBET, Berlin (D)

•Weitere Workshops wurden direkt von ECVAM organisien.
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4. Oktober: Angera, I) und 1J The pro-
duction of monoclonal antibodies"
(20.-22. November; Angera, I).
Weitere Informationcn zu den

ECVAM Workshops odcr zu anderen

Aktivitaten erhalten Sie van Dr. Julia
Fentem (ECVAM, JRe Environment
Institute. 21020 Ispra 1VA I, Italy; Fax~
+39-332-785336, e-mail: julia.fentcm
@ei.jrc.it).

P.o.P. in der Schweiz eingefiihrt

Die Schweizer Liga gegen Vivisektion
(Thonex) hat mittlerweile 12 P.O.P.
Operationssimulatoren angekauft.
Nach einer Diskussion mit dem kanto-
nalen Veterinaramt (Genf) und Chirur-
gen des Genfer Kantonsspitals fand
eine sehr erfolgreiche Besprechung im
Bundesamt fur Veterinarwesen
(BVET) in Bern statt. Alle Kantonalen
Bewilligungsbehorden wurden darauf-
hin yom BVET uber die Moglichkeit,
mit P.O.P. zu trainieren, informiert.
Die 12 Trainer sind an folgenden
Einrichtungen installiert: Veterinar-

Chirurgische Klinik der Universitat
Ziirich (Prof. Auer), Universitat Genf
(Prof. Morel), Kantonsspital St. Gallen
(Prof. Lange und Prof. Clerici), Kan-
tonsspital Aarau (Prof. Aeberhard),
Kantonsspital Luzern (Prof. Schmucki),
Kantonsspital Basel (Prof. Harderer
und Prof. Vogelbach) und Universitat
Ziirich (Prof. Largiader). Nachdem AL-
TEX bereits in den Heften 1194 und 11
96 iiber P.O.P. berichtete, sind wir nun
auf erste Erfahrungsberichte der 1994
bis 1996 gekauften Trainer gespannt.
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16. BMG-Forschungspreis ausgeschrieben

Die rechtlichen Anforderungen zum Schutze der Gesundheit des Verbrau-
chers erfordern nach dem gegenwartigen Stand der Wissenschaft noch immer
Tierversuche bei der Entwicklung, Priifung und Kontrolle yon chemischen
und pflanzlichen Stoffen, insbesondere im Bereich der Arzneimittel, Lebens-
mittelzusatzstoffe und Bedarfsgegenstande sowie bei der Priifung und
Kontrolle kosmetischer Mittel. Urn die Forschung anzuregen, nach Moglich-
keiten zur Einschrankung oder zum Ersatz dieser Tierversuche zu suchen,
schreibt der Bundesminister fiir Gesundheit jahrlich einen Forschungspreis im
Wert von 30.000,- DM aus.

Der Preis wird fur wissenschaftliche Arbeiten ausgeschrieben, die im Sinne
der Zielsetzung einen Beitrag insbesondere zur Weiterentwicklung pharmako-
Iogisch-toxikologischer Untersuchungsverfahren leisten, wie z.B. zur Bestim-
mung der akuten, subchronischen und chronischen Toxizitat, der erbgutveran-
dernden, tumorerzeugenden, fruchtbarkeits- und fruchtschadigenden Eigen-
schaften sowie der nutzbringenden Wirkungen. In den Arbeiten soll auch auf
den biologischen Aussagewert der Ergebnisse fiir den Menschen eingegangen
werden. Eine Begriindung der Relevanz fur den Tierschutz ist beizufiigen. Es
wird gebeten, die Bewerbung auf eine Originalarbeit zu beschranken; Poster
und Abstracts konnen nicht akzeptiert werden.

Die Bewerber werden gebeten, nur eine unveroffentlichte wissensehaftliche
Arbeit oder eine wissenschaftliche Publikation, deren Veroffentlichung nicht
langer als zwei Jahre zuruckliegt, bis zurn 30. Dezember 1996 dem
Bundesministerium fur Gesundheit, Am Probsthof 78a, D-53121 Bonn, in
achtfacher Ausfertigung (einschlieBlich der Anlagen) einzureichen. Sparer
eingehende Bewerbungen konnen fur diese Ausschreibung nieht beriicksich-
tigt werden. Die Arbeit muB in deutscher oder englischer Sprache abgefaBt
sein, Bei umfangreicheren Unterlagen wird um eine Zusarnmenfassung des
Inhaltes gebeten.

Bonn, den io. Juli 1996
Der Bundesminister fiir Gesundheit
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Bundesgesundheits-
ministerium verleiht den

'I'ierschutz-Forschungsprcls
1995

hal
Anlalslich eines wissenschaltlichen
Kolloquiums im Bundesinstitut fur ge-
sundheitliehen Verbraucherschutz und
Veterinarmedizin (BgVV) verlieh der
Bundesminister Horst Seehofer am 3l.
Mai den Tierschutz-Forschungspreis
1995 an PD Dr. Gunter Vollmer vom
Institut fur Molekulare Medizin an der
Medizinischen Universitat Liibeck. Die
jahrliche Vergabe dieses mit 30.000
DM dotierten Preises verfolgt das Ziel,
Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der
Ersatz- und Erganzungsmethoden zum
Tierversuch anzuregen, um diese Ver-
suche laufend weiter einschranken zu
konnen,
Die Arbeitsgruppe von Dr. Giinter

Vollmer wird pramiert fur die Entwick-
lung einer tierisehen Tumorzellinie
(RUCA-I) aus der Gebarmutter-
sehleirnhaut, die fur in vitro Untersu-
chungen ostrogener/antiostrogener
Wirkungen besonders gut geeignet ist.
Sie ermoglicht, sowohl den Einfluf
yon Ostrogenen auf die Tumorentwick-
lung zu studieren als auch Anti-Ostro-
gene zu testen, die in der Therapie des
Mamma- und Prostatakarzinoms An-
wendung finden.
Die Zellinie RUCA-I kann in der

hormonellen Wirksamkeitsprufung
eingesetzt werden und ist damit als
Ersatzmethode zur Bestimmung der
Veranderung des Gebarrnuttergewich-
tes im Tierversuch bei Ratten geeignet.
AuBerdem laEt sich das zellulare

Testverfahren in der Pharmakologie im
Screening fiir neue, reinere Antiostro-
gene, in der Umwelttoxikologie zur
Bewertung von ostrogen/antiostrogen
wirksamen Substanzen in der Umwelt
und in der Molekularbiologie bei der
Suche nach genregulatorischen Fakto-
ren fiir gewebespezifische Wirkungen
einsetzen. Mit diesen erganzenden An-
wendungsbereichen konnen zusatzlich
indirekt Tierversuche eingespart wer-
den.

hg
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Tagungsberichte
Erstes polnisch-deutsehes Tierschutzsyrnposium

Das Tier in unserer Gesellschaft - Anspruch und Wirklichkcit

Warschau, Polen, 17.-18. April 1996

Auf Initiative und Einladung des Deut-
schen Tierschutzbundes (DT SchB)
und seiner polnischen Partnerorganisa-
tion .Towarzystwa Opieki nad Zwier-
zetami w Polsce" diskutierten zwei
Tage lang polnische und deutsche Tier-
schutzer, Politiker und Wissenschaftler
uber die aktuelle Situation des Tier-
schutzes in beiden Staaten und in
Europa. Aktueller Anlaf war die Tatsa-
che, daB das polnische Tierschutzge-
setz aus dem Jahre 1928 durch ein
neues Gesetz ersetzt werden soli. Unter
den 170 Tei lnehrnern konnten auch
Gaste aus England und Rumanien, der
Schweiz, der Tschechei und Ungarn im
Rokokotheatcr des koniglichen Lazien-
ki-Schlosses in Warschau begriiBt wer-
den. Nicht zuletzt die Eroffnung des
Symposiums dureh die Gattin des Pra-
sidenten del' Republik Polen, Frau Jo-
lanta Kwasniewska, sorgte fur ein
ungewohnliches Echo in den polni-
schen Medien. Zur Eroffnung sprachen
weiterhin der Gesandte an der deut-
schen Botschaft Dr. Helmut Frick,
Prof. Marek Kwiatkowski als Haus-
herr des Schlosses, Janusz Sokolow-
ski, del' Prasident des Polnischen Tier-
schutzbundes, und WOlfgang Apel, del'
Prasident des Deutschen Tierschutz-
bundes.

An diesel' Stelle sollen nur diejeni-
gen Beitrage besprochen werden, die
sich mit der Regulierung van Tierver-
suehen im neuen Tierschutzgesetz be-
faBten. Da es in Polen bisher keine
Bestimmungen ZUIll Schutz von Ver-
suchstieren gab, bot es sieh fur Unter-
nehmen in der Europaischen Union an,
polnische Labors zu benutzen, um
Tierversuehe durchfilhren zu lassen,
die in ihren eigenen Landern einer
umfangreichen Genehmigung bedurf-
ten oder verboten sind (zitierl aus einer
Pressernitteilung des DTSchB).
Unter der Moderation der in Polen

sehr popularen und aueh in der prakti-
schen Tierschutzarbeit engagierten Mi-
nisterin a.D. Malgorzata Nie-
zabitowska sprach Wojclech Empel
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(Professor an del' Landwirtschaftlichen
Fakultat der Universitat Warschau)
uber .Das Tier, sein Wohlergehen und
die Grenzen seiner Leidensfahigkcit".
Teresa Liszcz (Lublin), Professorin
fur Arbeitsrecht am polnischen Rech-
nungshof, faBte die .Rechtlichen
Grundlagen zur Durchfuhrung van
Tierversuchen in Polen" zusamrnen.
Naeh den Bestimmungen des Gesetzes
van 1928 und del' zuletzt erlassenen
Durchfiihrungsverordnung yon 1959
durften Tierversuche bisher nur zu
wissenschaftlichen Zwecken durehge-
fuhrt werden, wenn klargestellt war,
daB es sich urn ernst zu nehmende
Arbeiten handelte, und wenn dem In-
stitut die Genehmigung des Wissen-
schaftsministcrs vorlag. Die Erlaubnis
konnte nur fur rein wissenschaftliche
Zwecke erteilt werden. Tierversuchc
zur Ausbildung, Diagnose, Produktion
und KOlltrolle yon Medikarnenten,
ChemikaJien und Lebensmitteln haben
damit nach Auffassung der Referentin
stets den vorn Gesetz vorgegebcnen
Rahmen uberschritten. Es sei immer
wieder vorgekommcn, daB aueh an
Obersehulen irn Unterricht Tierexperi-
mente durchgefiihrt wurden. Uber die
Tierhaltungsbedingungen gehe es nur
allgemeine Empfehlungen, keine Li-
zenzen. Die Verwendung herrenloser
Hunde und Katzen sei ublich. In den
Durchfuhrungsbestimrnungen Iehle
jeglicher Bezug zu moglichen Alterna-
ti vmethoden. Eine einzige ruhmliche
Ausnahme gebe es in Polen: dies sei
die Jagiellonen Universitat in Krakau.
Die Universitat habe yon sich aus im
letzten Jahr die EU-Vereinbarung zum
Schutz yon Versuchstieren ftlr verbind-
lich erklart. Der im polnischen Parla-
ment (Sejm) zur Zeit diskutierte Ent-
wurf fur ein neues Tierschutzgesetz sei
von verschiedenen Interessengruppen
zu stark beeinfluBt. Vor allem die
fehlende Verpf1iehtung zur Verwen-
dung van Datenbanken bei del.' Bean-
tragung von Tierversuchen sei zu be-
mangeln. Wtirden auch noch Mangel in
der geplanten Regelung fur die Nutz-
tierhaltung berucksichtigt, sei del' Ge-

setzesentwurf sogar ein Rtlckschritt
gegeniiber dem Gesetz von 1928. Ab-
geordnete wi.irden permanent den Ar-
gumcnten der Lobby erliegen und das
Gcsctz verzogern. Eine abstimmungs-
reife Vorlage in der momentanen 3.
Wahlperiode sei wohl kaum zu crwar-
ten. Horst Spielmann (ZEBET/BgVV,
Berlin) erlauterte in seinem Beitrag
.Rechtliche Grundlagen zu Tierversu-
chen in del' Europaischen Union und
daraus folgende Aktivitsten von ZE-
BET und ECVAM" den zahlreichen
Abgeordneten des Sejm die EU Direk-
tive 86/609 und die Regelungen des
deutschen Tierschutzgesetzcs zu Tier-
versuchen. Er berichtete uber die Ten-
denz in der OECD, vermehrt Alterna-
tivmethoden anzuerkennen. Nach del'
Schilderung des Autgabenbereichs van
ECVAM stellte er die clrei Abtcilungen
van ZEBET (Daten bank, Bewertung,
Forschung) vor. Spielmann berichtcte
weiterhin uber die zur Zeit weltweit
laufenden Validierungsstudien und de-
ren Erfclgsaussichten. Brigitte Rusche
(Akademie fur Tierschutz, Neubiberg)
erlauterte in ihrem Vortrag .Entwick-
lung yon Alternati vmethoden aus del'
Sicht der Akademie fur Tiersehutz des
DTSchB" das Konzept der 3R-For-
schung und forderte grundsatzlich neue
Prufstrategien ohne Tierversuche. Als
Erfolg bei der Abschaffung von Tier-
versuehen berichtete sie uber die er-
satzlose Streichung der anomalen To-
xizitat bei vielen Vorschriften zur
Irnpfstoffprufung. Als Beispiel fur tal-
sehe Aussagen aus dem Tierversuch
bei del' Bewertung von Chemikalien
fiihrtc sie den Wirkstoff Proxicam an,
der in vitro vollig richtig als nieht
phototoxisch eingestuft wurde, in vivo
jecloch einen falsch positiven Befund
ergab. Frau Rusche ging aber auch auf
die Verzogerungspolitik des Scientific
Committee fur Kosrnetik-Praparate in
der ED ein. So sei verlangt worden,
daB nun alle in Kosmetika bereits
verwcndeten Konservierungsstoffe
nachtraglich in vitro auf ihr phototoxi-
sches Potential hin uberpruft werden
sollten.
Nach den Vortragen uber Tierversu-

che und Alternativen waren am zwei-
ten Tag Sitzungen iiber die Haltung
yon Tieren in del' Landwirtsehaft (Vor-
sitz Carola Ruff, Berlin) und iiber
Tiersehutz und Politik (Vorsitz Samuel
Dombrowski, Tierschutzverein Dus-
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seldorf) bestimmend. Es wurde auch
ein Ausschnitt aus Filmen von Man-
fred Karremann ubcr Ticrtransporte
in Europa gczeigt, die ja sehr oft ihren
Ausgungspunkt in Polen haben bzw,
yon RuBiand aus durch Polen ftihren.
Der Filmemacher Karremann war
selbst anwesend und berichtete yon
seiner Arbeit. Eine Podiumsdiskussion,
an der fuhrende Politikerinnen und
Politiker Polens teilnahmen, lief die
Tagung ausklingen. Yon den polni-
schen Politikem waren viele grundsatz-
liche Bekenntnisse zum Tierschutz
Caber auch zum Tierversuch) zu ver-
nehmen, aber wenig Konkretes. Am
ehesten hatte noch Senator Piotr L. J.
Andrzejewski versucht, die Diskussi-
on im Sejm 7.U beeinflussen, als er auf
die Staatsaufgabe hinwies, die hier

tatsachlich zu erfiillen sei. Das Verhalt-
nis des Menschen zum Tier sei ein
wichtiger Mabstab fur den Humanis-
mus in der Gesellschaft.
Die Tagung war hervorragend orga-

nisiert, die Teilnehmer konnten in den
Sprachen Polnisch, Englisch und
Deutsch Simultantibersetzungen in An-
spruch nehmen. Die Mittel kamen vom
Deutschen Tierschutzbund, der Stif-
tung "set" in Mainz sowie den Dussel-
dorfer, Bremer und Berliner Tier-
schutzvereinen. Als organisatorische
"Seele" der auch vom Rahmenpro-
gramm her beeindruckenden Veran-
staltung darf Samuel Dombrowski be-
zeichnet werden, der polyglott alle
anstehenden Probleme souveran losen
konnte.

26. Seminar iiber Versuchstiere und Tierversuche
Fortbildungstagung "Verminderung der Belastung

im Tierversuch"

Berlin, 13.-14. Mai 1996

Etwa 150 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus Deutschland, Osterreich,
Danemark und der Schweiz waren im
Horsaal des Bundesamtes fur gesund-
heitlichen Verbraucherschutz und Ve-
terinarrnedizin (BgVV) versammelt,
urn uber die Moglichkeiten zur Verrin-
gerung der Tierzahlen und der Bela-
stung im Tierversuch zu diskutieren.
Die Teilnehmer kommen tiberwiegend
van Universitaten, Industrie, Landes-
und Bundesbehorden, aber auch priva-
te Forschungseinrichtungen und Tier-
sehutzorganisationen sind gut vertre-
ten. Vielleicht ist es diese "Berliner
Mischung", die diese Veranstaltung 26
Jahre, auch iiber einige Durststrecken
hinweg, am Leben gehalten hat. Leider
fehlen Vertreter aus der frUheren
Tschechoslowakei, aus Polen, Bulgari-
en und Ruhland diesmal vollstandig,
sie haben vor dem Fall der Mauer der
Berliner Veranstaltung stets ein beson-
deres Flair gegeben.
Gleich im ersten Referat kann Eva

Schlede (Berlin) die Vorztige der

ALTEX 13,3/96

ATe-Methode bei der Ermittlung der
oralen Toxizitat darstellen. Wahrend
frtiher bis zu 80 Tiere in diesem Test
verwendet wurden, sind es nach der
Anerkennung der ATe-Methode in der
Regel nur noeh 6 Tiere, nie jedoeh
mehr als 12, die zur Zuordnung einer
Substanz in die Giftklassen gebraucht
werden. Etwas Verwirrung stiftet dabei
die Eintei lung der Giftklassen, die in
der Ringstudie nach OEeD (5 Klassen)
im Gegensatz zu den in Deutschland
tiblichen 3 Klassen durchgefiihrt wer-
den muBte. Seit dem 7. Mai 1996 ist
die ATe-Methode nun offiziell in den
Prufrichtlinien der OEeD verankert. 8
Jahre dauerte das vom BMBF mit 2,1
Mia DM untersttitzte Projekt. Die ana-
loge Pnifung der dermalen und inhala-
tiven Toxizitat wird folgen. Analog
den Bestimmungen des deutschen Tier-
schutzgesetzes durfen bei der Methode
moribunde Tiere getotet wercen, Es
iiberrascht jedoch die Aussage, daB
davon nur zu 26% Gebrauch gemacht
wird. Bei der englischen fixed dose
procedure (FDP-Methode) sei diesel'
Anteil mit 15% jedoch noeh niedriger.
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Max Becker (Basel) erlautert so-
dann die in der Sehweiz vorgeschriebe-
ne pro- und retrospektive Abschatzung
der Belastung yon Tieren im Vcrsuch.
Nach einer Einteilung der Tierversuehe
gem ass dem schweizerischen Bela-
stungskatalog sind bei der Maus 5,6%
im Sehweregrad (SG) 0, 34% im SG I,
38,9% im SG2 und 21,1 % im SG3 zu
finden. Beim Vergleieh der pro- und
retrospektiven Schweregrade war je-
doch bei den Nagern eine Fehleinschat-
zung von bis zu 40% festzustellen, bei
Hunden bis zu 25%. Bei Affen waren
retrospektiv 46,4% der Tiere in Schwe-
regrad 2 statt im prospektiv abge-
schatzten SO I nutgefllhrt. In der
Grundlagenforschung scheint aller-
dings prospektiv ein hoherer SO ange-
geben zu werden, als er dann tatsach-
lich eintritt. Bei Ratten sind dies 72%,
die retrospektiv im SG 1 statt im S02
registriert wurden. In der Toxikologie
waren iiber 50% der Tiere im SO I statt
im prospektiv geschatzten S03 in der
Statistik aufgefi.ihrt. In der Diskussion
wird jedoch klar, daf dies mit der in
der Schweiz vorgeschriebenen Ver-
suchsanmeldung zu tun haben muB:
Der hochste rnogliche Schweregrad
charakterisiert eine Versuchsgruppe
prospektiv. Die etwas provozierende
Frage eines OV -SOLAS- Veteranen,
wozu das Ganze denn eigentlich gut
sei, kontert Becker mit der Peststel-
lung, daB es in der Sehweiz die Tier-
schutzorganisationen nun einmal
durchgesetzt haben, die Schweregrade
in die Statistik mit einzubcziehen. Au-
Berdern seien die Tierzahlen ohne die
dazugehorigen Belastungsstufen nicht
nur fur den Tierschutz sondem auch fur
die Behorden unbefriedigend gewesen.
Die Erfahrungen eines Tierschutzbe-

auftragten bei der Verminderung der
Belastungen in Tierversuchen schildert
Jens Dimigen (Hamburg). Dirnigen
stellt dabei einen eigenen Bela-
stungsscore vor, der bei ihm angefor-
dert werden kann. Sehr viel Wert wird
in Dimigens Einrichtung auf Schmerz-
bekampfung gelegt. Nach seiner Aus-
sage wird grundsatzlich bei Tlerversu-
chen an Hochschulen mehr an postope-
ranver Analgesto t;eleistet alii in jcdcr
Kleintierpraxis. Bemerkenswert waren
die Ausfuhrungen Dimigens zur Aus-
bildungspraxis in Versuchstierkunde.
Er sieht keinen Sinn darin, alle Kurs-
teilnehmer in der Fahigkeit auszubil-
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den, den Blutzucker bei der Ratte zu
bestimmen. Die Kurse konnen immer
uur den vcrsuchstierkundlichen Rah-
men abdecken. Das Spezialwissen muf
anschliefiend denjenigen vcrmitteH
werden, die dies ratsachlich brauchen.
Zu kritisieren ist aufierdem, daB die
Versuchsdurchftihrenden oft keine
Kenntnis vom Inhalt der Versuchsge-
nehmigung haben. Soweit es irgend
moglich ist, sollte man bei del' TierhaI-
tung zugunsten der Tiere ilber die
Empfehlungen der GV-SOLAS und die
Richtlinien der EU hinausgehen. Es ist
nicht einzusehen, warum durch solche
Regelungen die Bedingungen in A, B
und C gleieh schlecht gemacht werden
sollen. Allerdings gibt es aueh Grenzen
bei der zooahnlichen Tierhaltung. Die-
se sind zumindest dann gegeben, wenn
bei del' vom Tierschutz her zu begru-
Benden Gewinnung der Antikorper aus
Eiern die Hiihner, anstatt Eier zu legen,
anfangen zu briiten.
Martin Sager (Dtisseldorf) bietet

ansehlieBend einen urnfanglichen
Uberblick uber die analgetischen Mag-
lichkeiten an, die den Experimentato-
ren heute bei den versehiedensten Ver-
suehstieren zur Verfugung stehen, Es
muB an dieser Stelle darauf hingewie-
sen werden, daB alle Referate, also
aueh dieser hervorragende Bericht uber
die Analgesie-Moglichkeiten, im Peri-
odikum .Tierlaboratorium" der FU
Berlin publiziert werden.
Vber die Moglichkeiten und Grenzen

der Gewinnung yon polyklonalen Anti-
korpern aus dem Htihnerei berichtet
Rudiger Schade (Berlin). 1m Gegen-
satz zu Saugern konnen Hiihner aueh
hochkonservierte Proteine noeh als An-
tigen erkennen, bei denen Sanger im-
munologisch "sehweigen". Ein kleiner
Naehteil ist die Tatsaehe, daB die
Huhnerantikorper kein Sauger-Kom-
plement aktivieren, Dem gesamten
Komplex der Dotterantikorper ist der
demnachst erscheinende Supplement-
band 1996 yon ALTEX gewidmet.
Aus diesem Grund solI hier aueh das

Referat von Christine Schwarzkopf
(Berlin) nur kurz erwahnt werden. Sie
beriehtet uber den Einsatz von Adju-
vantien bei der Immunisierung yon
Hiihnern. Alternative Adjuvantien sind
oft nur dann tauglich, wenn eine sehr
spate Boosterinjektion moglich ist. In-
wieweit ein schmerzhaftes Adjuvans
zulassig ist, wenn es nur um den
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Zeitgewinn geht - was ja nach dem
Tierschutzgesctz ausdriicklich verbo-
ten ist - , wurde leider nicht diskutiert.
Klaus Cufller (Langen) beriehtet ZUf

Adjuvansdiskussion im wesentlichen
iiber die Referate der Tagung Linz '95.
Die Zusammenfassungen sind im Tier-
schutzbeauftragten Heft 9611 abge-
druckt, die Beitrage werden im Ta-
gungsband Linz '95 erscheinen, der
wie immer beim Springer Verlag Wien
verlegt wird. Wesentliche Erkenntnis
war jedenfalls, daB bei der Bezeich-
nung Freunds Adjuvans (FA) stets die
Zusammensetzung angegeben werden
muB. Offensichtliehtlich verwenden
versehiedene Firmen verschiedene Mi-
neralole, die zu unterschiedlichen Re-
aktionen fuhren konnen, Kontroverse
Aussagen iiber die Auswirkungen beim
Einsatz von FA konnten darauf zuruck-
gefiihrt werden.
Zur Abrundung der Refinement-Dis-

kussion schildert Werner Feller
(Wuppertal) seine Erfahrungen bei der
Gruppenhaltung von Kaninchen im Ex-
periment. Bis zu 30 Tiere werden auf
12m2 gehalten, 10-1S Kaninchen auf 5
m". Bil3verletzungen treten phasenwei-
se auf und miissen behandelt werden.
Die Haltung yon mannlichen Tieren in
Gruppen sei nicht moglich. In der
Diskussion wird angemerkt, daB die
Strukturierung der Bodenhaltung mals-
geblich dazu beitragen konnte, Ausein-
andersetzungen zwischen den Tieren
ohne Verletzung verlaufen zu lassen.
Yon einem Experimentator werden die
Nachteile der Gruppenhaltung aller-
dings als so gravierend angesehen, daB
er sie im Experiment rundum ablehnt.
Peter D. Hansen (Berlin) sollte uber

den artgerechten Umgang mit Testfi-
schen berichten. Wegen der mangeln-
den Vorbildung des Auditoriums wird
daraus allerdings mehr eine Sehilde-
rung des Ist-Zustandes, bei der gezeigt
wird, daf in einem EU-Land die Testfi-
sche sogar in Reagenzkoben gehalten
werden. Hansen bietet einen umfassen-
den Uberbliek uber die Einsatzmog-
lichkeiten von Testfischen beim Ge-
wassermonitoring und der Chemikali-
enpriifung. So erfahren wir Naheres
iiber den Korpulenzindex bei Goldor-
fen (K 0,8-1,1 g/cm"), iiber den idealen
pH (7,0+2) und tiber den wiehtigen O2-

Gehalt (4mg/l) sowie tiber das elernen-
tare CalMg Verhaltnis im Wasser (2,3
zu 0,5 mmol). Wichtig fur die Testfi-

sche ist auch die Adaptation an den
Farbhintergrund der Halterungsbecken
und nattirlich an die Wassertemperatur.
Aile diese Werte scheinen jedoch eher
van Chemikern denn yon Biologen
erdacht worden zu sein, um die Ergeb-
nisse gerichtsverwertbar zu machen.
Erst auf Anfrage berichtet Hansen aueh
von den Moglichkeiten, die Tierversu-
che durch Tests an Fischzellkulturen zu
ersetzen. Der Test zum Ersatz der
Goldorfe im Abwasserabgabengesetz
ist immerhin schon fast validiert. Das
Problem sei es gewesen, daB man
urspriinglich davon ausging, die Zell-
kulturen seien ZlI sensibel gegenuber
Toxinen. Mittlerweile hat sich heraus-
gestellt, daB sie eher robuster einzu-
schatzen sind als Fische (urn den Fak-
tor 6). Nachdem das fetale Kalberse-
rum ersetzt werden konnte, wurde die-
ser Faktor auf 2 reduziert,
Aus Zeitgriinden wurde aus der ge-

planten Informations- und Fragestunde
des Bundesministeriums fur Ernah-
rung, Landwirtschaft und Forsten
(BMELF) ein halbsti.indiges Referat
yon Micaela Wille (Bonn). Sie trug
dem trotz der vorgeriickten Stunde sehr
aufmerksamen Publikum die Position
des Faehreferats Tierschutz bei der
Novellierung des Tiersehutzgesetzes
vor. Grundsatzlich teilt sie die im BML
angestrebten Veranderungen in solche
ein, die mit einer administrativen Er-
leichterung verb unden sind, und ande-
re, die einen Mehraufwand verursa-
chen werden. Mit Erleichterungen ver-
bunden sind folgende Punkte: Die Ge-
nehmigungsbehorden entseheiden
kunftig uber einen Versuehsantrag in-
nerhalb von drei Monaten, die Zeit
wird allerdings bei ausstehenden Ant-
worten des Antragstellers "angehal-
ten". Es bedarf kiinftig keiner neuen
Versuchsgenehmigung, wenn der
Zweek des Versuchsvorhabens beibe-
halten wird, bei den Versuchstieren
keine starkeren Schmerzen, Leiden
oder Schaden entstehen, die Zahl der
Versuehstiere nicht wesentlieh erhoht
wird und diese Anderungen vorher der
zustandigen Behorde angezeigt worden
sind. Die §8(2) und §8(5) gelten sinn-
gemab. In Erweiterung des §9(l)
TierSchG erhalten fur Tierversuche,
die nicht mit operativen Eingriffen
verbunden sind, kiinftig ohne behordli-
che Ausnahmegenehmigung auch sol-
che Personen eine Versuchsgenehmi-
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gung, die auf Grund einer abgeschlos-
senen Berufsausbildung nachweislich
die erforderlichen Fachkenntnisse ha-
ben. Diese Erweiterung des berechtig-
ten Personenkreises stief im Auditori-
um nicht nur auf Beifall. Versuchstiere
aus belastenden Tierversuchen durfen
in einem weiteren Versueh verwendet
werden, wenn das Tier in diesem Ver-
such ohne Belastung in Narkose getotet
wird. Der Zweekzuehtbegriff (§9(2)7)
entfallt bei Tieren aus der landwirt-
schaftlichen Tierhaltung (gilt nieht fur
Wachteln). Der Qualzuchtparagraph
11b gilt nicht fur Tiere, die zu wissen-
schaftlichen Zwecken geziichtet wer-
den.
Mit adrninistrativem Mehraufwand

verb unden sind folgende Anderungs-
vorschlage:
Bei Hunden, Katzen und Affen ist

ein totales Verbot der Verwendung
nieht zweckgezuchteter Tiere fur wis-
senschaftliche Experimente geplant.
Die Anzeigefrist fur Versuche an

Wirbeltieren wird auf I Monat vor
Vcrsuchsbeginn verllingert (zur Klar-
stellung: dies gilt nicht fur Eingriffe
nach 96, §10, §103 oder fur Versuche
an wirbellosen Tieren), die Behorde
kann die Frist jedoch auf Antrag ver-
kurzen. Auch bei den Anzeigen ist
kunftig die Art und Zahl der verwende-
ten Wirbeltiere zu begrunden.
Die Kompetenz des Tierschutzbeauf-

tragten wird dahingehend erweitert,
daB er kunftig fur alle zu wissenschaft-
lichen Zwecken gchaltenen Tiere zu-
standig ist.
Eingriffe und Behandlungen an Tie-

ren zur Herstellung, Gewinnung, Auf-
bewahrung oder Vermehrung von Stof-
fen, Produkten oder Organismen unter-
stehen der Anzeigepflicht. Somit wer-
den bisher nicht in allen Bundeslandern
gleich geregelte Bereiche wie die Se-
rumgewinnung, die Antikorperproduk-
tion, die Vermehrung von Parasiten
und die Anzucht von Tumoren der
Anzeigept1icht unterstellt.
Die Verordnungserrnachtigung zur

Erfassung statistischer Daten wird so
erweitert, daf kunftig alle zu wissen-
schaftlichen Zwecken verwendeten
Wirbeltiere erfaBt werden ki::innen.
Hierrnit wird auch die Kornpatibilitat
nut den zu erwartenden EU-Statistiken
ermoglicht.
Frau Wille spricht in diesem Zusam-

men hang auch die Einschatzung von
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Tierversuchen bei Arzneimittel-Feld-
versuchen an. Entscheidend fur die
Einstufung als Tierversuch oder Nieht-
Tierversueh ist die Tatsache, ob eine
Prufsubstanz unter Laborbedingungen
bereits auf ihre Unschadlichkeit und
Wirksarnkeit gepruft wurde. Unter La-
borbedingungen bedeutet im Sinne del'
Richtlinie, daB die Prtifsubstanz auch
an der Zieltierart gepruft worden ist.
Die anschlie13enden Feldversuche am
Zieltier gelten dann nieht als Tierversu-
che. Dies entsprache der klinischen
Prufung III am Menschen. Weitere
Diskussionspunkte waren das im Euro-
parat kurz vor der Verabschiedung
stehende Papier zurn Schutz transgener
Versuchstiere und der Primatentrans-
port. Der Bundesminister hat die Luft-
hansa auf Antrag yon del' Pflicht be-
freit, den Transittransport van Prima-
ten vorzunehrnen.
Der zweite Tag del' Veranstaltung

begann mit dem Referat von Karin
Blumer (Milnchen): "Welche Ethik
wahlen? Ausgewahlte philosophische
Konzepte zum Mensch- Tier- Verhalt-
nis." Blumer, die sieh selbst ais "gema-
Bigte Biozentristin" einstuft (s. Blumer
et ai., "Guterabwagung" und Tierver-
such - einige Aspekte zur Klarung der
ethischen Vertretbarkeit, Der Tier-
schutzbeauftragte 3/95, S.221-227),
erHiuterl die Konzepte des Anthropo-
zentrismus und des Physiozentrismus,
der wiederum in den Holismus, den
Biozentrismus und den Pathozentris-
mus 2U gliedern ist. Zum besseren
Verstandnis werden die Begriffe Deon-
tologie (bestimmte Handlungen sind
als solche schlecht) und Teleologie
(Handiungen werden anhand ihrer Fol-
gen charakterisiert) erldutert, Befrern-
den loste die Aussage Blumers aus, daB
Albert Schweitzer die Guterabwagung
abgeIehnt habe. In del' Diskussion wur-
de darauf eingegangen, daB Schweitzer
ganz im Gegensatz zu dieser Aussage
sehr wohl sein Leben permanent nach
den Prinzipien der Guterabwagung
ausgerichtet habe. Blumer schlieBt mit
einer Kritik der Position Singers, da
dieser beim Personenbcgriff die poten-
tiellen Interessen von Lebwesen nicht
geniigend beriicksichtige.
Jorn Steike (Munchen) stell an-

schlieBend die Unerlalslichkeit und
ethische Vertretbarkeit eines Versuchs-
vorhabens aus seiner Sicht dar. Die
Beurteilung der "wissenschaftlich be-

grundetcn Darlegung" darf seiner Mei-
nung nach ausschliefllich in Form einer
"qualifizierten Qualitatskontrolle" er-
folgen. Als Wissenschaft ist zwar jeder
ernsthafte Versuch, zu errnitteln was
Wahrheit ist, zu bewerten. Trotzdem
muf im Zusammenhang mit Ticrvcrsu-
chen der Erkenntnisgewinn auch fur
die Allgemeinheit giiltig sein,
Klaus Nebendahl (Gottingen) stellt

den Stand der Diskussion dar, die eine
europaweit gultige Regelung zum Er-
werb von Fachkenntnissen fur Perso-
nen, die mit Tieren urngehen oder mit
Tierversuchen im weiteren Sinne be-
raBt sind, beinhalten mull Im deut-
schen Tierschutzgesetz werden diese
Fachkenntnisse an verschiedenen Stel-
len (§4(1)3; §6(1); §g(3)2; §8b(2)2;
§9(l)1.2,3 und 4; §9(2)8; §11(l)3;
§11(2) I und 2; §15) gefordert. Dieses
Referat geht nahtlos uber in die Aus-
fuhrungen von Maximilian Landwehr
(Karlsruhe), der uber den Erwerb und
den Nachweis der fachlichen Qualifi-
kation van Personen, die Tierversuche
durchfiihren, rcfcricrt.
Durch die letzten beiden Referate

war die darauf folgende Podiumsdis-
kussion, an der neben Landwehr und
Nebendahl noch Ulrich Dun (Gie-
Ben), Peter Scheuber (Munchen) und
Jiirgen WeiB (Heidelberg) teilneh-
men, sehr gut vorbercitct. Es geht
letztlich UIll die zentralen Fragen, mit
welcher Qualifikation man uberhaupt
Tierschutzbeauftragter sein darf und
wie die Eigmmg fur das Erhalten einer
Ausnahmegenehmigung C§9(1)) sein
muB. Letztere Uberlegungen rniissen
allerdings mit der geplanten Anderung
des Tierschutzgesetzes neu angestellt
werden. Es wird auch darauf hingewie-
sen, daB es fur die i.tberwachende
Behorde unmoglich ist, alle an einem
Versuchsvorhaben beteiligten Perso-
nen zu kennen. Es wird ein sogenann-
tes .Beteiligtenpapier" erortert, in dem
klar festgehalten sein soli, welche Per-
sonen, mit welcher Vorbildung, an
einem bestimmten Verfahren beteiligt
sind. Das Beispiel, daB einer appro bier-
ten Tierarztin die notigen Fachkennt-
nisse zur Durchfuhrung der Narkose an
einer Ratte von der Behorde nicht oline
weiteren Sachkundenachweis zuge-
standen wurden, durfte jedoch eher
eine seltene Ausnahme sein. Insgesamt
ergibt sich aus der sehr angeregten
Diskussion, die auf hohem Niveau
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gefuhrt wurdc, daB die taglichc Praxis
der Umsetzung des Ticrschutzgesetzes
wohl an vielen Orten vemunftiger ge-
handhabt wird, als die offiziellen Rege-
lungen dies vorsehcn.
Die Veranstaltung erweckt die Hoff-

nung, daB durch das Nachriicken jun-
gerer Wissenschaftler wieder Bewe-
gung in die Kreise der Versuchstier-

kundler gckomrnen ist, Viele Beitrage
und Diskussionsbernerkungen waren
vor funf Jahren noch nicht in dieser
offenen Form rnoglich gcwesen. Er-
freulich ist auch die Tatsache, daB ohne
Beruhnmgsangste wo imrner rnoglich
und notig iiber Alternativmethodcn ge-
sprochen wurde.

International Harmonization of Laboratory Animal
Husbandry Requirements

6. FELASA-Symposium, 19.-21.6.1996, Basel

Die FELASA (Federation ofLaborato-
ry Animal Science Associations), in dcr
zwolf europaische Versuchstierkunde-
Gesellschaften zusammengeschlossen
sind, hielt ihr aIle drei Jahre stattfin-
dendes Symposium in Basel ab. Orga-
nisiert wurde es von der Schweizeri-
schen Gesellschaft fur Versuchstier-
kunde (SGV). Obwohl die Tagung in
einer Hochburg tierexperimenteller Ta-
tigkeit stattfand, hiclt sich der Zustrom
gegentiber vorhergehenden Tagungen
und den erwarteten 1000 Gasten mit
ca. 400 Teilnehmenden in Grenzen.
Auch die Anzahl Referate und Poster-
prasentationen war im Vergleich zu
1993 redimensioniert und konzentrierte
sich auf sechs Themenschwerpunkte.

Ethologie
Ethologie als wissenschaftliche Metho-
dik wird in der Versuchstierkunde pri-
mar im Bereich Tierhaltung angewen-
det (refinements. Verhaltensparameter
werden aufserdem zur Beurteilung ge-
storten bzw. verbesserten Wohlbefin-
dens beigezogen. Im Themenschwer-
punkt Ethologie hielten Bryan R. Ho-
ward (University of Sheffield Medical
School, GB), Markus Stauffacher
(ETH, Zurich, CH) sowie Paul F.
Brain (University College of Swansea,
OB) die Hauptreferate. Die Einsicht,
daB viele Tierrschutzprobleme der bio-
medizinischcn Forschung in der Tier-
haltung liegen, scheint sich durchge-
setzt zu haben. Verschiedene Ansatz-
punkte fur refinement in der Tierhal-
tung wurden erortert: Ernahrung/Fut-
ter; Reproduktion/Nester; Sozialstruk-
tur/Gruppenhaltung, Mensch als Sozi-
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alpartner; raumliche Anspruche/Raum-
grotie und Raumstrukturierung. Aus
den verschiedenen heutc vorliegenden
Studien und Erfahrungen zu environ-
mental enrichment van Tierhaltungen
ergeben sich die interessanten Befun-
de, daB sich einerseits auf der Verhal-
tensebene vermeintliche Haltungsver-
besserungen u.U. nicht nachweisen las-
sen, daf aber andererseits enrichment
einzelne Verhaltensaspekte (z.B. Ver-
haltensstorungen) oder auch grosere
Anteile der Verhaltensorganisation
(z.B. Aggression, Flucht, Unterwer-
fung) nachhaltig und rnebbar beeinflus-
sen kann. Das Risiko, durch wohlmei-
nendes, aber "nicht-validiertes" refine-
ment neue Probleme fur Tier und
Mensch heraufzubeschworen, wurde
anhand der innerartlichen Aggression
bei Mausen ausfuhrlich diskutiert. Es
bleibt zu hoffen, daf dies nicht als
Vorwand miBbrancht wird, in der Tier-
haltung moglichst doch nichts zu an-
dern. Die Frage nach aussagekraftigen
Verhaltens-Indikatoren fur eine gute
Haltung bzw. fur Wohlbefinden wird
nach wie vor unterschiedlich angegan-
gen, wobei reine Aktivitatsmessungen
leider immer noch beliebt sind.

Transgene Tiere
Dieser in der Versuchstierkunde hochst
aktuelle Thernenbereich, der in der
Schweiz durch die hangige Genschutz-
Initiative auch politisch brisant ist, war
durch zwei Hauptreferate vertreten.
Juhani Janne (University of Kuopio,
SF) und Werner Nicklas (Deutsches
Krebsforschungszentrum DKFZ, Hei-
delberg, D) gaben technische Details

Ipg

und spezifische Hygienc-Probleme zu
Protokol1. In der allgemcinen Diskussi-
on nach den Haupt und Kurzrefcraten
wurde deutlich, daB die Versuchstier-
kunde in transgenen Tieren gcgenuber
normalen Versuchstieren oder naturli-
chen Defcktmutanten nichts grundsatz-
lich Neues sieht und sich deshalb auch
keine grundsatzlichen Fragen stellt.
DaB in Finnland 12.000 Mikroinjektio-
nen zur Herstellung eines einzigen
.Erythropoietin-Rindes" notig waren,
wurde z.B. kommentarlos zur Kenntnis
genommen. Das politische Europa (Eu-
ropaische Kommission, DGXIl) gab
allerdings cine Umfrage unci Literatur-
recherche iiber trans gene Entwicklun-
gen in Europa in Auf trag (durchgeftihrt
durch M. van der Meer, V. Baurnans
und L. F. M. van Zutphen, NL). Wie
nicht anders zu erwartcn, stellte sich
dabei heraus, daB kaurn Studien zur
spezifischen Beeintrachtigung transge-
ner Tiere vorliegen. Dieselbe hollandi-
sche Gruppe hat deshalb damit begon-
nen, Indikatoren fur genetische Bela-
stung zu entwickeln und zu testen und
ein Standardprotokoll (SOP) zur routi-
nemalsigen Erfassung der Belastung
transgener Tiere zu erarbeiten. Ahnli-
ches verfolgt eine Gruppe in Italien (P.
Costa, M. Aquilina und S. Germoni);
sie hat zur Testung transgener Nager in
den ersten 17 Tagen nach der Geburt
aus der Testbatterie, die in Neuro-
Toxizitatsstudien angewandt wird, ein
Test-Set mit klinischen und Verhal-
tensparametern zusammengestellt.

Rechtliche Aspekte bei Tierversuchen
Regula Vogel (Kantonstierarztin, zu.
rich, CH) trug die Stellungnahme des
Europarates iiber die Mechanismen,
Probleme und Erfolge bei der Harmo-
nisierung der Vorschriften zum Schutz
der Versuchstiere vor. Der Europarat
hat sich bereits in den 60er Jahren aus
zwei Grunden mit dern Wohl der Ver-
suchstiere befalst: Zum einen gehort
der Respekt vor den Tieren unzweifel-
haft zu den Verpflichtungen, auf denen
die Wiirde eines europaischen Burgers
beruht. Die Achtung der Menschen-
rechte und der fundamentalen Preihei-
ten sei untrennbar mit der Anerken-
nung des Eigenwertes von Tieren ver-
bunden. Zum andern sei in den meisten
Mitgliedstaaten das Interesse der Of-
fentlichkeit am Wohl der Tiere aulser-
ordentlich stark. Von einer Experten-
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kommission (CAPAH) wurde schon
1985 ein Ubereinkomrnen dahingehend
verfabt, daB es fur das Wohlergehen
des Menschen notig sein konne, Tiere
zu nutzcn, dab es aber eine rnoralische
Verpflichtung gebe, Gesundheit und
Wohlergehen der Tiere nicht unnotig
zu gefahrden.
Neun Lander haben dieses Uberein-

kommen bisher ratifiziert (Belgien,
Deutschland, Finnland, Griechenland,
Norwegen, Schweden, Schweiz, Spani-
en und Zypern), weitere sieben Lander
haben unterzeichnet (Danernark,
Frankreich, Irland, Niederlande, Tiir-
kei, UK und EU). Die EU hat rnit der
Direktive 86/6091EC das Ubereinkom-
men nahezu identisch iibernommen.
Nichtstaatliche Einrichtungen wie die
FELASA, tragen wesentlieh zur Mei-
nungsvielfalt und Kompetenz im Euro-
parat bei. Bisher wurden zwei multila-
terale Konsultationen abgehalten. Im
November 1992 ging es einmal darum,
die Ziele der Konvention fur trans gene
Tiere zu definieren und die Sammlung
und Prasentation statistischer Daten
voranzutreiben. 1m Dezember 1993
wurdc die Ausbildung der mil Ver-
suchstieren unci Tierversuchen befaB-
ten Personen geregelt. Hierbei habe die
FELASA eine wichtige Rolle gespielt.
Die Ergebnisse eines Seminars 1993 in
Berlin sollen in eine dritte multilaterale
Konvention einflieBen: Gruppenhal-
tung und Sozialkontakte von Versuchs-
tieren, Anreicherung del' Umwelt und
Rucksichtnuhme auf die verschiedenen
Bedurfnisse verschiedener Nagetier-
stamme.
lnsgesamt gesehen war der Einsatz

des Europarates die erste international
koordinierte Aktion zurn Wohl von
Tieren und als solche durchaus als
erfolgreich zu bewerten.
Den Standpunkt des Tierschutzes

vertrat im Namen des Schweizer Tier-
schutzes (STS) Antoine F. Goetschel
(Rechtsanwalt, ZUrich, CH). Seine
Stellungnahme orientierte sich uber-
wiegend an den Empfindungen eines
fiktiven, yon der Tierschutzseitc norni-
nierten Mitglieds einer Tierversuchs-
komrnission. Es sei schon schwierig
genug, sich uber alle national en und
internationaien Regelungen saehkun-
dig zu machen. Verunsichert wird das
Kommissiunsmitglied dabei zusatzlich
durch (falsehe) Behauptungen, Einzel-
staaten durften keine restriktiveren
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MaBnahmen zum Schutz der Tierc
ergreifen. Dabei genieBt der Tiersehutz
in der Schweiz Verfassungsrang, also
durftc das Kommissionsmitglied in der
Schweiz auch starkcre Restriktionen
bei Tierversuehen verlangen. Besonde-
re Aufrnerksarnkeit schenkte Goetschel
undefinierten Begriffen wie dem .un-
erlablichen MaS". Man miisse zwi-
schen finaler LIndinstrumentaler Uner-
lal3lichkeit unterscheiden. Wahrend in
Deutschland wenigstens einige Ver-
suchsziele als verboten gelten (finale
Unerlalslichkeit), bleibt der Schweizer
Gesetzgeber hier erstaunlieh abstrakt.
Das Kommissionsmitglied fUhle sieh
mit solchen undefinierten Begriffen
1etztlich alleine gelassen. Tn einigen
Landern, so aueh in der Schweiz,
haben Wissenschaftler eigene ethische
Grundsatze und Richtlinien bei Tier-
versuchen entwickelt. Es fuhrt jedoch
zur Verunsieherung bei Komrnissions-
mitgliedern, wenn sie feststellen, daB
durch soJehe Regeln noeh kein einziger
Versuch verhindert worden ist. In zu-
rich werde zurnindest gerade eine soge-
nannte "Negativliste" erarbeitet, in der
Eingriffe aufgezahlt werden, die in
Zukunft auf der Basis einer freiwilligen
Selbstbeschrankung unterbleiben sol-
len. Was kann ein Kommissionsmit-
glied unternehmen, wenn es feststellen
muB, daf eine vorhandene Alternati ve
zum Ersatz oder zur Reduzierung yon
Tierzahlen und Belastungen zu teuer
ist? Sollen die Kommissionen die Phar-
maindustrie zu zwingen versuchen, ei-
nen Teil ihrer betracntlichen Gewinne
in die Entwicklung von Alternativme-
thoclen zu investieren?
Goetsche1 schlof mit dem Hinweis,

daB nirgendwo auf der Welt - auBer in
der Schweiz - Kornmissionen oder
Tierschutzorganisationen die gesetzli-
chen Moglichkeiten haben, einen be-
stimmten Tierversuch zu verhindern.
Es bleibe bei den AppeJJen. In der
Schweiz hat zum einen die oberste
Veterinarbehorde das Recht, kantonale
Entscheidungen anzufechten. Vorbild-
lieh sei aber die im Kanton ZUrich yon
den Tierschutzorganisationen erkampf-
te Regelung, daf mindestens clrei Mit-
glieder in der Tierversuchskommission
das Recht haben, eine Versuchsgeneh-
migung anzufechten. Dies vermittle
den drei Vertretem des Tiersehutzes in
der Kommission das Gefuhl, staatli-
chen Entscheidungen nicht mehr vollig

ohnrnachtig gegeni.iber zu stehen. Tiere
konnen keine Einspruche einlegen, in
Zurich haben sie zumindest Anwalte,
die das fur sie tun konnen.
Irn Anschluf an die beiden Referate

fand eine Podiumsdiskussion zum The-
ma Harmonisierung mit folgenden
Teilnehmern statt: Dieter Adamiker
(A), Vera Baumans (NL), Carla
Drozdowicz (USA), Antoine F. Goet-
schel (CH), Mark Matfield (GB),
Karin Schwabenbauer (D), Adrian
Smith (N) und Regula Vogel (CH).
Unter der souveranen Diskussionslei-
tung yon Philippe N. O'Donoghue
(OB) entwickelte sich ein zweistundi-
ger Meinungsaustausch, dcr die breite
Vielfalt der im Plenum LInd auf dem
Podium anwesenden Teilnehrnenden
widerspiegelte. O'Donoghue mufste al-
lerdings auch einige Argumente aus
clem Plenum zuruckweisen, die aus der
unteren Schublacle kamen. FUr Oster-
reieh spraeh Adamiker das Problem an,
daf es noch nieht einmal gelungen sei,
innerhalb YOn Osterreieh den Tier-
schutz zu harmonisieren. Das Argu-
ment aus dern Plenum, Goetschel habe
in seinern Referat vollig verkannt, we1-
che Leistungen wissenschaftliche Ge-
sellschaften wie zum Beispiel die GV-
SOLAS bereits auf dem Gebiet des
Tierschutzes geleistet hatten, konterte
diesel' mit dem allgemein erheiternden
Sprichwort "The proof of the pudding
lies in its eating".

em/fpg
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Buchbesprechungen

Alternativen ZII Tierversuchcn.
Wisscnschaftliche Herausforde-
rung und Perspektiven.
F. P. Gruber und H. Spielmann
(Hrsg.). Berlin - Heidelberg - Ox-
ford: Spektrum Akademischer Ver-
lag (1996). 352 Seiten rnit Dia-
grammen und Abbildungen, teils in
Farbe; geb. ISBN 3-86025-195-3.
Preis Fr. 75,-IDM 78,-.

Piinktlich zum 20jahrigen Jubilaum der
Stiftung "Fonds fur versuchstierfreie
Forschung" ist das Buch Altemativen
zu Tierexperimenten: eine wissen-
schaftliche Herausforderung und Per-
spektiven erschienen. Dieser Titel Iur
das sorgfaltig recherchierte Buch ist
gut gewahlt; es fordert allerdings mehr
heraus, als daB es abgeschlossene Per-
spektiven abgibt.
Auch drei lahrzehnte nach dem Be-

ginn der gezielten Suche nach Ersatz-
methoden b1cibt noch sehr viel Zli tun.
Das zeigt dieses Sachbuch sehr deut-
lich. Es bietet eine Ubersicht zum
heutigen Stand der deutschsprachigen
Literatur auf dem Gebiet der Ersatzme-
thoden zum Tierversuch und der Re-
duktion der Tierzahlen, sowie auch der
Verminderung der Belastungen im
Tierversuch, wobei die Problematik
nieht versehwiegcn wird. Ethische und
juristische Uberlegungen runden dicse
Kapitel ab.
Besonders zeichnet dieses Buch HlIS,

daf die Autoren die Augen vor der
Realitat nicht verschlielien, also nieht
Utopien nachjagen, was letzlich der
Saehe auch nieht dienen wurde, Sie
schreiben mit Recht, daB der Weg bis
zum volligen Ersatz der Tierversuche
noeh weit isr, was aber nicht heiBt, daB
vor allern auf dem Gebiet der Verringe-
rung von schwerer bis mittlerer Bela-
stung der Versuchstiere nicht schon
heute vie! gemacht werden kann und
soll. Der Begriff des refinement wird
sehr gm prazisicrt mit dcm Hinweis,
daB echtes refinement das Wohlerge-
hen der Versuchstiere in den Mittel-
punkt stellen mullund nicht das Ver-
suchsergebnis. Dasselbe gilt im weite-
ren auch fur das replace, denn man
kann yon einer Ersatzmethode nicht
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das gleiche Resultat erwarten wie vom
klassischen Ticrversuch: 1m einen Fall
wi rei man das Gesarntergebnis nie er-
reichen konnen (z.B. bei der chroni-
schen Vcrrrtlglichkeitsprufung), im an-
dern Fall hingegen ist es moglich, mit
der Alternativmethode viel exaktere
Informationen zu erhalten.
Die toxikologischen Untersuchungen

sind aufgrund behordlicher Auflagen
ein besonders kontroverses Gebiet. Es
wird vtillig richtig darauf hingewiesen,
daf gerade die Prufung von chronisch
toxischen Wirkungen in absehbarer
Zeit mit in vitro Methoden nieht zu
ersetzen ist. Das Grundproblem liegt
hier aber ganz wo anders, namlich im
ubertriebenen Sicherheitsbedurfnis del'
Menschheit, und man kann mit gutem
Recht fragen, ob del' Mensch bereehtigt
ist, Tiere fur seine Gesundheit und
Sichcrheit zu opfern, wenn er seine
Sicherheit und Gesundheit auch anders
erhalten konntel DaB hier nicht nur
schon vorhandene Ersatzmethoden, die
del' Validierung harren, gemeint sind,
sondern eben auch Verhaltensanderun-
gen der Lebensweise, sei nur am Rande
bemerkt.
Wenn im vorliegenden Sachbuch

auch weniger sogenannt endgi.iltige Lo-
sungen fur den Ersatz von Tierversu-
chen angeboten werden konnen, be-
steht doch die Hoffnung, daB die Publi-
kation groBen Anklang findet und sieh
moglichst viele Leserlinnen fur das
Anliegen einer tierfreien Forschung
resp. eines tiergerechten refinement in-
teressieren werden.

Dr. Alfred Schweizer
Tierschutzbeauftragter
Ciba-Geigy, CH-Basel

Die "Wiirde der Kreatur"
Erllluterungen zu einem neuen Ver-
fassungsbegriff am Beispiel des
Tieres. Gotthard M. Teutsch. Mit
einer Einfuhrung von Antoine F.
Goetschel. Eine aus Bestanden und
Vorarbeiten des Archivs fur Ethik
im Tier-, Natur- und Umweltschutz
der Badischen Landesbibliothek in
Karlsruhe erarbeitete Studie unter
Mitwirkung von Elisabeth MUller.
Bern - Stuttgart - Wien: Verlag
Paul Haupt (1995). 120 Seiten.
ISBN: 3-258-05183-6. Preis Fr.
34,-.

Die Formel von der .Wurde der Krea-
tur" hat am 17. Mai 1992 Eingang in
die schweizerische Bundesverfassung
gefunden. Anklang findet sie beson-
ders bei Theologen (mit wenigen Aus-
nahmen) und theologisch angehaueh-
ten PhilosophInnen und Juristlnnen,
PhilosophInnen ohne theologischen
Hintergrund begegnen dies em Begriff
oft mit Zurtickhaltung - nicht nur, weil
der WUrdebegriff seit c1erRenaissance
v.a. der Auszeichnung des Menschen
gegenuber allen anderen Wesen diente
(S. 39) und darnit einen triumphalen
und anthropozentrischen Humanisrnus
stutzte, sondern auch deshalb, weil die
Begrundung einer Wurde aller Ge-
schopfe, soli sie nieht zur bildungs-
sprachlichen Leerfonnel verkurnmern,
eine Schopfungstheologie voraussetzt,
Die tiefere Problematik dieser Abhan-
gigkeit wird in dieser Darstellung nicht
behandelt. Zum einen ist die sog.
theologische Begrundung, selbst wenn
man den theistischen Glauben voraus-
setzt, in sieh widerspruchlich: Wurde
oder Eigenwert soll einerseits ein Wcrt
sein, der Wesen seIher zukommt und
ihncn nicht einfach yon auBen, gleich-
sam ohnefundamentul11 in re attribuiert
wird; andererseits sell nun die kreatur-
liche Wiirde allen Geschopfcn durch
den Akt der Schopfung bzw. die Liebe
Gottes zukommen (S. 30 und 38). Es
handelt sieh hier urn eine Variante des
sog. Euthyphron-Dilemmas: Entweder
ist etwas gut, wcil Gott cs Iiebt - dann
ist es aber nicht in sich gut, sondern
dank eines gottlichen Entschlufses;
oder Gott liebt etwas, weil es in sieh
gut ist - dann ist die Liebe Gottes nur
eine nachtragliche Bestatigung eines
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Wertes, Iilr den es unabhangige Grim-
de gibt. 1m ersten Fall verfehlt die
theologische Begrtindung ihr Ziel, im
zweiten Fall ist sie uberflussig.
Schlielslich streift die Schopfungsidee
auch einen Aspekt der Theodizee-Pro-
blematik, namlich wie ein aus dem
Nichts geschaffenes Wesen yon seinem
Schopfer in einem minimalen Sinne
unabhangig sein konne. Diese und
ahnliche Schwierigkeiten sind sogar
nach dem Zeugnis rnancher Theologen
rational unauflosbar,

Der theoJogische Begrundungsver-
such ist nicht nur dilemmatisch, son-
dern in seinen praktischen Konsequen-
zen auch katastrophal fiir alle, die den
Glauben an einen Schopfergott nicht
teilen oder ihn verlieren: Fur Unglaubi-
ge bliebe ein Kosmos ohne Eigenwert
zuruck. Ahnliche Widerspruche finden
sich in der Ethik der Ehrfurcht vor
allern Leben, ja in jeder angeblichen
Begrundung im Glauben. Wird der
Eigenwert yon Wesen auf derart um-
strittene Konzepte wie Gott oder so
brtichige Konzeptionen wie die Attri-
buierung eines Eigenwertes durch ei-
nen Akt der Schopfung oder der Liebe
fundiert, so wird die Begrundung still-
schwcigend durch fromme Appelle er-
setzt. Begriindungen auf wesentlich
umstrittenen Begriffen sind ohnehin
auSerst schwach - man denke nur an
eine asthetische BegrUndung von Urn-
welt- oder Tierschutz. Sobald jemand
gewisse asthetische Vorlieben nicht
mehr teilt, bricht das Gebaude zusarn-
men.

Wo der theologische Rahmen nicht
offen genannt wird, finden wir eine
sakulare Spielart der Verankerung der
kreatiirlichen Wiirde in einer vielleicht
unpcrsonlichen Macht, elwa der Natur.
Charakteristisch ist etwa die naturphi-
losophische Begrundung meines Frei-
burger Kollegen Beat Sitter, die besagt:
Weil unser Leben Natur voraussetzt,
verdanken wir ihr alles. Diese Begrun-
dung Tritt nun die Flucht in die Meta-
pher an. Auch wenn man kein Feind
von Metaphem ist, muf man sich doch
fragen, ob man dicser Metapher eine
universal verbindliche rnoralische lie-
grundung aufburden kann. Die meta-
phorische Anwendung van Dankbar-
keit auf Beziehungen mit Wesen ohne
Absicht und Bewulitsein verletzt die
Standardbedingungen fur Dankbarkeit,
Einer Natur, die mich hervorbringt,
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muf ich ebenso wenig dankbar sein
wie einern tliichtigen Bankraubcr, der
aus Versehen seine Beute in meiner
Garage liegen HiBt.Entweder sind die
Geschenke dcr Natur Zufallsprodukte,
oder es gibt eine verborgene Absicht in
der Natur. Die teleologische Ausdeu-
tung der ganzen Natur - nieht nur der
bewuliten Lebewesen - ist nur eine
mogliche, keine notwendige oder gar
unausweichliche Vision. Die verne-
belnde Wirkung theologischer LIndna-
turphilosophiseher Scheinargumente
fuhrt dazu, diirftige Argumente Iur eine
gute Sache zu akzeptieren.

Der zweite Nachteil des Wiirdebe-
griffs besteht darin, da13er keine norm-
bestimmende, sondern blof eine er-
mahnende Kraft hat. Zwar kann man
versuchen, einen Katalog von Bedin-
gungcn aufzustellen, unter denen die
Wurde der Kreatur gefahrdet oder ver-
letzt werden kann; Teutsch hat einen
bemerkenswerten Katalog zusammen-
gestellt (S. 43-46), doch muten solche
Kataloge immer relativ willkiirlich an.
Schon Kant, der den Begriff der Wilrde
ins Zentrum seiner Ethik stellt, konnte
z.B. behaupten, die Todesstrafe sei von
der Gcrechtigkeit gefordert, wahrend
del' Suizid immer gegen die Menschen-
wiirde verstobe, Fremdtotung kann
also unter bestimmten Umstanden mo-
ralisch legitim sein. Unter welchen
Urnstanden das der Fall ist, sagt uns
der Appell an Wiirde ullein nicht. In
der Ubertragung auf den Tierschutz
fallt es auf, daf manche Theologen und
theologisch infizierte Autorcn behaup-
ten, die Achtung vor der Wiirde yon
Tieren schliefse deren Schlachtung
nicht aus. Man vergleiche auf den
Seiten 45 und 99 die pointierte Stel-
lungnahme yon Rust, wonach sagar
eine schmerzhafte Schlachtung eher
mit der Wiirde yon Schlachttieren ver-
einbar sei als eine - wie man erganzen
konnte - ehrlose Einschlaferung. Hier
wird der Wiirdebegriff wieder mit einer
heroischen oder triumphalen Konnota-
tion versehen - ein Begriff, der viel-
leicht auf ein freiwilliges Martyrium,
jedoch nicht auf die Situation wehrlo-
ser Schlachrtiere sinnvoll angewendet
werden kann.

Sieht man ab van diesen Nebenbe-
deutungen und den theologischen Ver-
strickungen und beschrankt sich auf die
Bedeutung von Eigenwert, so scheint
eine der gravierendsten Verletzungen

des Eigenwertes eines empfindungsfa-
higen Wesens darin Zll bestehen, daB es
zu Nahrungszwecken geschlachtet
wird, insbesondere in Situationen, in
den en reichliche Nahrungsalternativen
vorliegen. Warum wird die Rhetorik
yon der kreatiirlichen Wiirde nicht
immer so interpretiert, daB sie uns
zumindest einen Vegetarismus aufer-
legt? Die Frage ist wie folgt zu beant-
worten: In allen biozentrischen Positio-
nen - etwa in einer Ethik der gleichen
Ehrfurcht vor altern Leben - wird die
Vernichtung von allem Leben gleicher-
maBen problernatisiert; Vernichtung
von Pflanzen ist nicht weniger schuld-
haft als Vernichtung von Tieren. Diese
Haltung provoziert die regelmalsig wie-
derkehrencle torichte Frage: Abel' Ve-
getarier essen doch aueh Pflanzen?
Toricht ist die Frage deshalb, weil sie
unterstel1t, wenn Schuld unvermeidbar
sei, dann konne man gleich weiter
fortfahren damit, ein guter Christ Zll

sein und Fleisch zu cssen.
Aus so1chen Kurzschlilssen wird

deutlich, daf der enge Zusammenhang
zwischen Eigenwert und Leidenstahig-
keit von der Doktrin der kreaturlichen
Wurde ebensowenig erklart wird wie
vom viel geschrnahten Utilitarismus.
Nicht eine gespenstische Wiirde aller
Lebewesen, sondern die Leidensfahig-
keit bezeichnet den Kern der morali-
schen Problematik, die sich ubrigens -
wie meist iibersehen wird - nicht nur in
der Zufiigung van Leiden, sondern
selbst in der raschen und schmerzlosen
Totung manifestiert, Wo Wesen ein
eigenes Wahl und Wehe haben, kann
man ihnen etwas rauben. Dieses Berau-
bungsargument la13t sich im Rahmen
einer rein sakularen Ethik plausibel
machen. Empfindungsfahige Wesen
qualen oder toten heibt, ihnen seiber
als unersetzbaren Individuen oder Zen-
tren eines eigenen Wohls eine Wertpra-
mie zu kurzen, Damit wird transparent,
wo das gemeinsarne Ubel der Totung
von Menschen und allen empfindungs-
fahigen Wesen liegt. Diese Begrun-
dung kann auf die erhabene Vorstel-
lung einer kreaturlichen Wi.irde ver-
zichten und fiihrt trotzdcm zu eindeuti-
gen uno radikalen uerschutzeuscncn
Postulaten.

Das vorliegende Buch enthalt zahl-
reiche wertvolle Anregungen und Hin-
weise und ist trotz seiner harrnonisti-
schen Auffassung in Bezug auf Theo-
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logie und Philosophic ein unentbeluli-
ches Hilfsmiuel fur die Praxis Viel-
leicht sind ungultigc oder weniger
durchsichtige Argumentc in del' Praxis
wirksamer als philosophisch ausgcfeil-
te, aber wenig konsensfahige Begri.in-
dungsketten. Mit der Kritik an der
theologischen Begri.indung ist keines-
wcgs die Motivation aus dem Glauben
diskreditiert. Eine politische Allianz
yon frommen und unfrommen Tier-
schtitzern ist ebenso wirksam wie eine
Allianz yon jiidischen, christlichen und
atheistischen Sozialisten.

Prof. Dr. Jean-Claude Wolf
Philosophischcs Seminar

Universitat
CH-1700 Freiburg

Biometrische Methodik pharma-
kologischer Tierexperimente.
Einsparung yon Versuchstieren
und Verbesserung der Aussage
durch Eliminierung yon Storef-
fekten
Eberhard Gabler, Stuttgart - Jena -
New York: Gustav Fischer Verlag
(1996). 435 Sciten, 47 Ahbildun-
gen; kt.. ISBN 3-437-20536-6.
Preis DM 118,-/SFr 113,50.

Der Autur behandelt die biornetrische
Versuchsplanung und Auswertung
pharmakologischer Tierexperimente.
Der Schwerpunkt liegt auf der Behand-
lung yon Storeffekten, ihrer Elimina-
tion soweit moglich und den dazu
erforderlichen Techniken und Verfah-
ren. Das Ziel des Buches ist es, Yer-
suchstiere einzusparen und trotzdem zu
einer Verbesserung der Aussage des
Experiments zu kommen. Das Anlie-
gen des Autors ist "VarianzvelTinge-
rung anstelle Umfangsvergroberung"
(5 178).

Das Buch Ist kaurn zu charakterisie-
ren, Fi.ir ein einfi.ihrendes Lehrbuch
verlicrt es sich zu sehr in Details. Fur
ein Nachschlagewerk ist es zu schwie-
rig zu handhaben und zu wenig do-
kumentarisch erschlossen, Am ehesten
kann es noch als ein vertiefendes Lehr-
buch hezeichnet werden. E~ ist in
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wisscnschaftlicher Sprache geschrie-
beu, jedoch durchaus praxisorientiert.
Viele T,eser werden sieh aber melu
konkrete und rnehr tierexperimcntelle
Beispiele wiinschcn, so 7..B. hatte auf
S. 171 das Simpsonsche Paradoxon an
einem Tierexperiment erlautert werden
konnen. Das Bueh schliefsr mit einern
umfangreichen Literaturverzeichnis,
das allerdings vereinzelt veraltet ist, so
ist z.B. das Buch .Jmmich, 1974" seit
iiber 10 Jahren nicht mehr im Buchhan-
dellieferbar.

Zur Gliederung schopft der Autor
viele typographische Moglichkeiten
aus. Die Kapitelnummem. sind bis 7,U

vierstellig. Trotzdern sind einzelne Ka-
pitel noch reeht umfangreich, das Ka-
pitel 1.2.6.1 ist z.B. 33 Seiten lang. 1m
Hauptinhaltsverzeichnis umfalst einer
der Eintrage fast 100 Seitcn, Dufur hat
das Buch am Beginn vieler Kapitel
Unter-Inhaltsverzeichnisse. Allerdings
ist dies nicht konsequent durchgehal-
ten.
Manche Passagen des Buches sind

beim ersten Lesen sehwierig zu verste-
hen. An vielen Stellen sind z.B. vier-
stellige Zahlen in eckiger Klammer
angegeben. Nur einem besonders
aufrnerksamen Leser wird irn Text auf
Seite g nicht entgangen sein, daf damit
auf einen Eintrag in einem im Litera-
turverzeiehnis erwahnten Worterbuch
verwiescn wird. Ein anderes Beispiel
daftir mug die Erlauterung eines Konfi-
denzintervalls auf Seite 75 sein. Zitat:
.Es bleiht offen, ob das angegebene d
± L den gesuchten Wert E(d) bzw. ii
ilberdeckt oder nicht uberdeckt, denn
die vorgegebene Wahrscheinliehkeit I
- a fur das Uberdecken von 0 is! nicht
in Bezug auf das eine realisierte Inter-
vall interpretierbar (hierfi.ir gilt 1.00 im
Falle von Uberdecken oder 0.00 im
Fall von Nichtuberdecken, beides
bleibt jedoch unbekannt, vgl. Rasch,
1983, Seite 87, lENC (1982) 2,121])."
Das Bemuhen, moglichst samtliche
Aspekte der Konfidenzschatzung zu
berucksichtigen, fuhrt eher zu einer
Vernebelung des Sachverhaltes als zu
einer Klarung.
Aussagen in dies em Stil ziehen sich

durch das ganze Buch. Etwas merk-
wurdig ist z.B. auch S. 71:
HEine Signifikanztestung ist notig:

wenn eine Zeitschriftenredaktion auf
derartigen Angaben besteht, obwohl
die relevanlen Fakten auch ohne Test-

ergebnis iiberzeugen (7..B. durch grafi-
sche Veranschaulichung); auBerdem
wellll die Uberlappung del' MeBwcrte-
gruppen im Scatterplot nicht geringfti-
gig ist. Dann ist selbst bei groBen
Mittelwerlsdifferenzen cine intuitive
Bewertung nicht rnoglich."
Das Manuskript bietet eine Ftille von

Details. Es ist breit angelegt und reicht
bis hin zu klinischen Studien und
Metaanalysen, Dagegen ist ein roter
Faden nieht imrner leicht zu erkennen.
Das Buch bietet sehr viel, erfordert
aber einen sehr ausdauernden und
engagierten Leser, der zudem in der
Lage ist, sieh aus den gelesenen Puz-
zle-Teilen ein Bild zu machen.
Das Ziel des Buches ist es, die

Zusammenarbeit yon Tierexperimenta-
toren und Biometrikern vorzubereiten
und zu erleichtern. Dazu ist jedoch das
Werk yon Gabler zu miihsam zu lesen.
Man bekornmt bei del' Lektiire das
Gefuhl, der Autor hatte panisehe
Angst, irgendein Detail zu vergessen,
und bald ist del' Wald vor lauter Bii.u-
men nicht mchr zu erkennen.
Der Autor bekennl in seinem Vor-

wort, dag er zu Beginn seiner tierexpe-
rimentellcn Arbeit so ein Bueh selbst
gerne gelesen hatte, Ull1 sich in die
biometrische Methodik des Tierver-
suchs einzuarbeiten. Die Rezensenten
sind Biometriker und wi.inschen sieh
fur ihre tierexperimentell arbeitenden
Partner ein Buch, das sich auf die
Grundideen beschrankt und dafur
leichter zu lescn ist. Vielleicht harte
Weniger (Stoff) ZlI Mehr (Verstandnis)
gefuhrt. Trotzdern, das Werk enthalt
eine Hille wichtiger Aussagen und
Hinweise und wird ernsthaften und
sehr ausdauernden Lescrn durchaus
ernpfohlen.

Prof. Dr. Wilhelm Gaus,
Dr. Josef Hagel

Universitatsklinikum Ulm
Biornetrie und

Statistische Dokumentation
D-Ulm
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Meinungen und Kommentare

6, Anderung zur EU-Kosmetikrichtlinie - wie welter?
Kommentar zur Stellungnahme in ALTEX 2/96, S.104-105

In dem Kommentar ,,6. Anderung zur
EU-Kosmetikrichtlinie - wie weiter?"
yon Mitarbeitern der Firma Penta-
pharm AG (ALTEX 2/96) wurde
den Tierschutzern unterstellt, em
"Schwarzpeterspiel" zu betreiben. Uns
kommt es nicht darauf an, irgend je-
rnandem den "Schwarzen Peter" zuzu-
schieben, sondern vielmehr die Verant-
wortlichen aufzurUtteln, damit das Ziel,
Tierversuche in der Kosmctik abzu-
schaffen, erreicht werden kann. Wir
wollen daher ein paar Punkte aus dem
Kornmentar herausgreifen, um unseren
Standpunkt zu verdeutlichen.
Kosmetikunternehmen geben sich

nach aul3en einen tierschutzbewulsten
Anstrich und vcrmittcln den Verbrau-
chern den Eindruck, daf sie selbst am
liebsten ganz auf Ticrversuche verzich-
ten wi.irden. Damit dies nicht allein als
werbewirksame Aussage stehenbleibt,
erwarten wir yon den Firmen nicht nur
verbales Engagement, sondern auch
eigene Initiativen,
Hierbei geht es uns keineswegs dar-

um, die Industrie als solche zu kritisie-
Ten. So haben die zahlreichen Validie-
rungsstudien, bei denen die Kosmetik-
industrie erheblichen Einsatz zeigte,
sicher groBe Fortschriue gebracht.
Yom internationalen Kosmetikverband
verrnissen wir nun intensive Bemuhun-
gen, um die Entscheidung der Aner-
kennung von tierversuchsfreien Metho-
den einzufordern.
Der Entscheidungsprozef der Euro-

paischen Kommission zur Anerken-
nung yon Altemativmethoden ist ab-
hangig von der Position und dem
Engagement der beratenden Gremien
und somit auch vom Engagement der
Kosmetikverbande und jeder einzelnen
Kusmelikfi rma. Eine abwartende Bc-
obachterrolle einzunehmen, ist daher
nicht hilfreich.
In diesem Zusammenhang wurde

es uns 7.UmBeispiel interessieren, wel-
chen aktiven Einsatz zur Anerken-
nung von tierversuchsfreien Methoden
die Firma Pentapharm AG geleistct
hat.

Es besteht die Moglichkeit, Antrage
zur Aufnahrne von tierversuchsfreien
Methoden in die OECD-Guidelines bei
den nationalen zustandigen Kourdina-
toren zu stellen. Diese Option wird zu
wenig genutzt.
Zahlreiche Firmen geben an, daf sie

seit Jahren in vitro-Methoden fur haus-
interne Untersuchungen yon fertigen
Produkten und Rohstoffen verwenden.
Eine neutrale Auswertung dieser Daten
konnte nach unserer Auffassung einen
wichtigen Beitrag leisten, den Validie-
rungs- und AnerkennungsprozeB van
Alternativmethoden vorwartszubrin-
gen. Wir wiinschen uns, daf die Kos-
metikunternehmen bereit waren, ihre
Daten offenzulegen, So lehnte der
deutsche Industricverband fur Korper-
pflege- und Waschmittel e.V. unsere
Bitte, Daten an das sce weiterzurei-
chen, mit der Begrundung ab, daB der
IKW diese Daten als nieht hilfreich
einschatzt und die Zusarnmensetzun-
gen und Forrnulierungen der Produkte
geheirn sind. Hier wird eindeutig auf
Kosten der Tiere gehandelt.
Es ist auch leider keineswegs so, daf

"schon gar nicht die kostenbewuBte

Industrie eine bereits im Tierversuch
geprufte Substanz nochmals irn Tier-
versuch" testet. Bekanntlich spiel! das
re-testing von Substanzen in der Kos-
metikindustrie zur Erlangung zusatzli-
cher toxikologischer Daten und zur
Absicherung vor Schadenscrsatzan-
spruchen eine groBe Rolle. Zur Siche-
rung wirtschaftlicher Vorteile werden
auch in diesern Bereich offcnsichtlich
Daten nicht frei zur Verfiigung gestellt.
Schon heute konnte die Kosmetikin-

dustrie ein Zeichen setzen und sich aus
der Kritik der Offentlichkeit heraus-
nehmen, indem sie solange freiwillig
auf neue Inhaltsstoffe, fur deren Zulas-
sung Tierversuche vorgeschrieben
sind, sowie auf Tierversuche bei der
Herstellung und Entwicklung yon Kos-
metika verzichtet, bis tierversuchsfreie
Mcthoden anerkannt sind. Wenn nach
AbschJuB von tierversuchsfreien Pruf-
verfahren eine unbedenkliche Anwen-
dung eines Rohstoffes oder eines Pro-
duktes am Menschen nicht sicherge-
ste11tist, muE zum Schutz des Verbrau-
chefs und zur Vermeidung yon Tier-
versuchcn solange auf den betreffen-
den Rohstoff bzw. das Produkt ver-
zichtet werden, bis dessen Unbedenk-
Iichkeit wissenschaftlich zuverlassig
ohne Tierversuche nachgewiesen wer-
den kann.

Dr. Irmela Ruhdel
Akademie fiir Tierschutz

D-85579 Neubiberg

Tierversuche - Informationen und Arbeitsblatter
flir den Unterricht ab dem 9, Schuljahr.

Susi Goll, Rita Moll, Thomas Lang,
STS (Hrsg.), Basel 1994, 67 S., 5
Folien, Fr. 25.-

Zu diesern Lehnnittel erschien in AL-
rEX 12,J, 52-53 eine Besprechung.
Die Mitglieder der Ethikkornmission
der Schweizerischen Akadernie der
Naturwissenschaften karnen bei der
Lekture des Lehrmittels zu ganz andc-
ren Ergebnissen.
Ftlr alle Leser, die sich an die Be-

sprechung nicht rnehr erinnem, sei hier
eine .meutrale" Besprechung aus der
Neuen Zurcher Zeitung wiedergege-
ben:

ALTEX 13, 2/96

Thema Tierversuche

Die Tierschutzkommission des
Schweizer Tierschutzes (STS) hat eine
Unterrichtshilfe rnit .Jnformationen
unci Arheitsblattem fur den Unterricht
ab dem 9. Schuljahr" zusarnmenge-
stellt, welche den .Urngang mit dern
Tier" unter dem Schwerpunkttherna
Tierversuch didaktisch aufbereitet, Die
einleitenden Areensomuer zelgen, daft
das Verhaltnis Mensch-Tier bezeich-
nend ist fur vcrschiedene Kulturen,
Zeiten, religiose und philosophische
Einstellungen. Oer geschichtliche Ab-
rif uber den Kampf urn die Tierversu-
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che in unsrrer Wissenschaft leitet zu
den heute auch po1itisch aktuellen Po-
sitionskampfen ilber (z, B. Initiativ-
rccht), Es folgen Kapitel uber die
Zuverlassigkeit yon Tierversuchen
(Wert des "Ticrmodells" fur den Men-
schen), den Ablauf yon Tierversuehen,
die Medikamentenentwicklung (Uber-
tragung auf den Menschen, Genteeh-
nik), die Alternativen zu Tierversuchen
(Zellkulturen, Computermodelle usw.)
sowie die Anleitung zu einem Rollen-
spiel an einer Podiumsveranstaltung
iiber Tierversuche, Das Lehrmittel ent-
halt ein Glossar, Literatur- und Adress-
angaben, Arbeitsblatter und Folien fur
die Hellraumprojektion. Der Stoff liiBt
sich in den Fachern Deutsch, Lebens-
kunde, Biologie, Religion, Philosos-
phie und Staatskunde verwenden. Be-
zug: STS, 4052 Basel und WWF-
Schulservice, Postfach, 8010 Zurich.

NZZ, 3.12.1994

Kommentar del" Ethikkommission
der Sehweizerischen Akademie der
Naturwissenschaften

Die Ethikkornrnission fur Tierversuche
der Schweizerischen Akadernien der
Medizinischen- und der Naturwissen-
schaften befaBt sich mit dem Kontlikt,
der als Folge zweier unterschiedlieher
Anliegen resultiert: Einerseits ver-
pflichtet die Grundhaltung der Ehr-
fureht vor dem Leben den Mensehen
zum Schutz der Tiere als empfindungs-
fahige Mitwesen, andererseits sind fur
das Verstandnis von Lebensphanome-
nen Forschungsuntersuchungen am
Tier oft yon entscheidender Bedeu-
tung. Durch die Herausgabe der .Ethi-
schen Grundsatze und Richtlinien fur
wissensehaftliche Tierversuche" sowie
dureh ihre Beratungstatigkeit tragt die
Ethikkommission dazu bei, Tierversu-
che auf ein vertretbares MaB zu redu-
zieren.
Ethik soli nicht im akademisehen

Elfenbeinturm stattfinden. Die Ethik-
kommission begrliBt deshalb neue
Lehrmittel, die geeignet sind, ethische
Diskussionen in die Schule zu tragen.
Dem im Auftrag der Tierversuchskom-
mission des Schweizer Tierschutzes
STS ausgearbeiteten Lehrmittel wurde
deshalb besondere Aufmerksamkeit
geschenkt. Nach eingehenden Beratun-
gen kam die Ethikkommission zum
Schluls, daB dieses Lehrmittel nicht
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ohne kritischen Kommenrar verwendet
werden sollte; sic mochte deshalb ihre
Stellungnahme beifugen.
Die .Jnformationen und Arbcitsblat-

ter fur den Unterricht" des STS sind
graphisch gekonnt, mit didaktischem
Geschick und viel personlichem Enga-
gement gestaltet. Wie die Auroren in
der Einleitung bemerken, haben sie
sich nicht um Objektivitat bemuht.
Entsprechend einseitig sind auch die
Literaturangaben. Wir mochten des-
halb in unserem Komrnentar auf einige
Quellen hinweisen, aus denen sachli-
che Information bezogen werden kann
(Literaturliste am SehluB).
Schuler im 9. Schuljahr haben kaum

Vorkenntnisse im Gesundheitswesen.
Sie sind sich nicht bewuBt, in we1chem
AusmaB die hcutige Medizin und auch
Tiermedizin auf Tierversuchen basieren.
Es gibt nur wenige arztliche MaBnah-
men, die nieht in irgendeiner Weise mit
Tierversuchen verknupft sind. Auf die-
sen Aspekt wird im Lehrmittel nieht
eingegangen. Kein Wort uber medizini-
sche MaBnahmen, die den Schi.ilem aus
ihrer eigenen Erfahnmg bekannt sind,
nichts uber Narkosen, Schmerz-
aussehaltung, Wiederherstellungs- und
Sportchirurgie, kein Wort uber den er-
folgreiehen Kampf gegen Starrkrampf
oder Kinderlahmung. Verschwiegen
werden Sehutzimpfungen und Parasiten-
bekampfungsmatmahmen, die unseren
Tieren zugute kornmen. Statt dessen
wird der Finger auf ungeloste Probleme
der Medizin gelegt, um so darzutun, daB
Tierversuche entbehrlich seien.
DaB der Lehrer zur Bearbeitung des

gesetzlieh streng geregelten Themas
die eidgenossische Tierschutzgesetzge-
bung zur Hand haben mufs, die er bei
der EDMZ beziehen kann, wird nieht
erwahnt, Weder die vom Schweizeri-
schen Nationalfonds herausgegebene
Broschure .Altemativmethoden zu
Tierversuchen" wird angegeben, noch
das vorn Bundesarnt fur Veterinarwe-
sen verfaBte Tierschutzbueh fur Schu-
len .Tierschutz - ein Lehrmittel", wel-
ches auch ein Kapitel uber Tierversu-
che enthalt, Aueh das Lehrmittel "Tier-
versuehe und Versuehstiere - Fallstu-
dien" der ETH Zi.irich wird nicht er-
wahnt. 1m ganzen Werk fehlt die An-
regung, allgemein iiber das Leiden bei
Tieren und das Feststellen von Leiden,
auch in andern Bereichen als im Tier-
versueh, zu diskutieren,

Zitate daruber, wie heute Tierver-
suchsforschung betrieben wird, z.B.
aus dem Buch "Menschen, Tiere und
Chemie" des Zurcher Toxikologen
Professor Gerhard Zbinden oder am;
Horst Sterns Buch .Tierversuche in der
Pharmaforschung" fehlen vollstandig.
SchlieBlieh werden auch die "Grund-
satze und Richtlinien fur wissenschaft-
liche Tierversuche" der Schweizeri-
schen Akademie fur Medizinische
Wissenschaften und der Schweizeri-
schen Akademie fur Naturwissenschaf-
ten im ganzen Werk nicht erwahnt.
Die Anregung, in einem Labor der

chemisch-pharrnazeutischen Industrie
oder einern Hochschulinstitut Informa-
tionen zu beschaffen oder gar An-
sehauungsunterricht durch Besichti-
gung yon Tiervcrsuchen anzubieten,
fehlt im ganzen Werk.
Der Ethikkommission erscheint es

als unverantwortlich, suggestive Rol-
Ienspiele und ahnliches durchzufuhren,
bevor ein einigermaBen umfassender
Informauonsstand erurbeitet worden
ist. Sie ernpfiehlt deshalb dieses Lehr-
mittel nur dann zu verwenden, wenn
entspreehende Erganzungen beschafft
worden sind.

Detaillierte Stellungnahme zu
einzelnen Punkten des Lehrmittels
"Tierversuche"

Das 64 Seiten lange, grafiseh anspre-
chend gestaltete und mit Illustrationen
und 4 Projektionsfolien versehene
Werk soll als Unterrichtshilfe fur Lehr-
krafte zur Bearbeitung des Thernas
Tierversuche in Schulen dienen. Im
Impressum werden neben zwei Auto-
rinnen und einem Auror neun Expertin-
nen und Experten namentlieh aufge-
fiihrt, welche bei der Ausarbeitung zur
Verfugung standen, ferner wird als
Herausgeber der Schweizer Tierschutz
STS als Verband genannt und es wird
darauf hingewiesen, daf das Werk im
Auf trag der Tierversuchskommission
des STS ausgearbeitet worden ist. Auf-
grund dieser Angaben wiirde man er-
warten, dab das Werk verschiedene
Gremien durchlaufen hatte und kritisch
uberpruft worden ware. Diese Erwar-
tung wird nicht erfullt, 1m Vorwort
wird ausgefiihrt, daB kein Anspruch
auf parteilose Objektivitat erhoben
wird, und daB es auch nicht darum
geht, eine wissensehaftliehe Auseinan-
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dersetzung zu ftihren. Dies sind bereits
zwei Voraussetzungen, welche die Un-
terriehtshilfe problcmatisch erscheinen
lassen. Das Werk wird empfohlen zur
Behandlung im Deutschunterricht, Re-
ligions- oder Konfessionsunterricht, im
staatsburgerlichen Unterrieht, oder in
Physik, Chemie, Geornetrie und Ma-
thematik. Ausgerechnet der Biologie-
unterricht bleibt unerwahnt (S. 6). 1m
AnschluB an ein Zitat aus dem Jahr
1924, in we1chem ein Universitatspro-
fessor fur Theologie die Tierversuche
fur die Krebsforsehung beftirwortet,
wird diese Forschung in Frage gestellt
und der Einsatz yon Forschungsmitteln
fur Tierversuehe in der Krebsforschung
mit dem stark wertenden Begriff "Ver-
geuden" bezeichnet (S. 7). In einer
langen Darstellung yon 2 112 Seiten
wird auf die Tierversuche im 19. Jahr-
hundert und in der ersten Halite unse-
res Jahrhunderts eingegangen, eine
volle Seitc wird anschlielsend den vorn
Schweizer Yolk in den Jahren 1985,
1992 und 1993 abgelehnten Volksin-
itiativen uber Tierversuche gewidmel.
Das 1978 vorn Parlament verabschie-
dete Tierschutzgesetz wird mit vier
Zeilen erledigt, dazu folgt eine Bemer-
kung libel' den mangelhaften Vollzug.
DaB dieses Gesetz in der Volksabstim-
mung mit 78 % Ja-Stimmen angenorn-
men worden ist, zu zahlreichen Ver-
besserungen bei der Planung und
Durchfiihrung yon Tierversuchen ge-
fuhrt hat, daB die Anzahl Tiere in
Tierversuehen in der Schweiz drastisch
abgenommen hat, daB wesentliche
Verbesserungen in der Haltung von
Versuchstieren realisiert worden sind,
wird nieht erwahnt. Uber die Hauptin-
halte des Tierschutzgesetzes und der
1991 vorgenommenen revidierten Ge-
setzgebung steht nichts (S. 19-22).
Noch bevor weitere Informationen
uber Tierversuche im Arbeitsheft fol-
gen, wird bereits auf den nachfolgen-
den Seiten ein Quiz vorgeschlagen, mit
Fragen uber Tierversuche, vorwiegend
Versuehe im 19. Jahrhundert, iiber
Volksinitiativen tiber Tierversuche und
uber das Verbandsklagereeht yon Tier-
schutzorganisationen, dessen Einfiih-
rung durch das Schweizer Yolk abge-
lehnt worden ist, Mit keinem Wort
wird erwahnr, daf jeder einzclne Ver-
such, der Schmerzen, Lciden oder
Angst verursachen konnte, von einer
Kommission - der auch Tierschutzver-
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treter angehoren - beurteilt werden
muB! Die Amtsbeschwerde blcibt un-
beri.ieksichtigt und wird nieht der Ver-
bandsklage gegeniibergestellt, als Defi-
nition yon .Vivisektion" werden blof
operative Eingriffe am 1ebenden, meist
narkotisierten oder ortlich betaubten
Tier genannt, obwohl in der kurz zuvor
erwahnten Volksinitiative zur Abschaf-
fung der Vivisektion unter diesem Be-
griff weit mehr verst anden worden ist
(S.23124).
Bevor weitere lnformationen zum

Bereich Tierversuche gegeben werden,
wird bereits angeregt, als Ubung eine
Volksinitiative zum Bereich Tierversu-
ehe zu entwerfen (S. 25/26). Auf den
folgenden Seiten werden Tiermodelle
im Rahmen yon Tierversuehen sehr
einseitig negativ unci sehr fragwiirdig
dargestellt, eimnal mehr wird als Argu-
ment gegen Tierversuehe das hierzu
ungeeignete Beispiel des Thalidomids
erwahnt, Tatsache ist, daB Thalidomid
vor Aufnahme der klinischen Prtifung
bzw. seiner Markteinfiihmng in den
50er Jahren nicht auf eine embryoscha-
digende Wirkung am Tier untersucht
wurde. Solche Untersuchungen wurden
aufgrund des damaligen Standes der
Wissenschaft noch gar nicht in Be-
tracht gezogen. Erst das Auftreten von
MiBbildungen beim Menschen hat zu
einem Umdenken bzw. 1961 zu einem
weltweiten Verbot von Thalidornid ge-
fuhrt. Tn der Folge haben die Gesund-
heitsbehorden in der ganzen Welt ihre
Anforderungen an die vorklinische Si-
cherheitsprufung von Medikamenten
mittels Tierversuchen ausgeweitet und
verscharft. Eine Nachpriifung in 501-
chen Versuchen hat ergeben, daB
Thalidomid an Kaninchen und Affen
embryoschadigende Wirkungen indu-
ziert. Heute werden Entwicklungspra-
parate, welche in in vitro- Versuchen
bzw. in Tierversuchen ernbryoschadi-
gende Wirkungen zeigen, vor Aufnah-
me klinischer Versuehe am Menschen
eliminiert. Gerade diese Tierversuche,
wie auch die strenge Uberwachung yon
Schwangerschaften, haben dazu ge-
Iuhrt, daf sich eine ahnliche Arznei-
mittelkatastrophe nicht wiederholt hat.
Eine Marktiiberwachung allein hatte
nicht ZLldiesem erfreulichen Ergebnis
gefi.ihrt.
Ferner wird behauptet, im Zusam-

menhang mit der Erforschung yon
AIDS wurden Tierversuche versagen.

Mit keinem Wort wird erwahnt, daf
das Verstehen des Krankheitsgesche-
hens von AIDS nur dank den enormen
Fortsehritten auf dem Gebiet der Im-
munologie errnoglicht wurde, welche
zum iiberwiegenden Teil auf Tierver-
suchen beruhen. Naeh vollig unzurei-
chenden Informationen uber Tiermo-
delle folgen Quiz-Fragen, wobei in den
vorgegebenen Antworten behauptet
wird, eine Reihe von psychischen
Krankheiten und yon Suchtkrankheiten
beim Mensehen sowie von Zivilisati-
onskrankheiten seien im Tiermodell
kaum erforschbar (S. 30-31). Aueh
hier wird nieht erwahnt, daB das Ver-
standnis der pathophysiologischen
Veranderungen wesentlich auf experi-
menteller Grundlagenforschung be-
ruht.
Ais Ubung soil in einer Grafik die

Zunahme des prozentualen Anteils von
Krebstoten an allen Todesfallen der
Schweiz autgezeichnet werden. Die
anschlieBende Frage .Wie interpretie-
ren Sie diese Kurve?" gipfelt in der
folgenden Modellantwort: .Trotz des
enormen VerschleiBes an tierischen
und finanziellen Ressourcen stieg der
Anteil der krebsbedingten Sterbefalle
in der Schweiz!" (S. 23-34). Dieses
Arbeitsblatt konnte als Musterbeispiel
fur Meinungsmanipulation dienen. Mit
wenigen Zusatzinformationen, wie
Entwieklung der Lebenserwartung und
Riickgang van anderen Erkrankungen
als Todesursache, wird die Irrefuhrung
leicht ersichtlich.
Unsachlieh und sehr einseitig ist

auch die Besehreibung im Kapitel .Ab-
lauf yon Tierversuchen, was geschieht
im Labor?". Uber eine Versuehstiere
ziichtende Firma wird berichtet, daB sie
auch Hunde mit entfemten Stirnmban-
dem anbietet. DaB dieser Eingriff und
auch die Einfuhr derart behandelter
Tiere in der Schweiz verboten sind
(Art. 22 des Tierschutzgesetzes) wird
verschwiegen. Beanstandet wird, daB
1992 noch 20 Affen und Halbaffen aus
freier Wildbahn ZLlVersuchszweeken
importiert worden sind. DaB die groBe
Mehrheit der Versuehsaffen aus
speziellen Zuchten stammt, wird ver-
schwiegen, Unci die zameu uleruber
werden nieht gcnannt (1992 worden
gemaf Statistik des Bundesamtes fur
Veterinarwesen 861 Primaten in bewil-
ligungspflichtigen Tierversuchen und
177 in nicht bewilligungspfliehtigen

157



MEINUNGEN UND KOMMENTARE d'~-------------------------------~--
"'~.

Versuchen eingesetzt; importiert wur-
deninsgesarnt 30 Primaten, wovon 1()
in Gefangenschaft geboren worden
sind). An Abbildungen werden in die-
sem Kupitel als Bcispiele filr
Tierversuche blof eine am Kopf Iixier-
te Katze und ein Kiifig fur Labornager
mit Elektrogitter (genannt "Strom-
schlag-Apparat") dargestellt, Es wird
darauf verzichtet, am Beispiel einer
einzelnen Testanordnung Informatio-
nen libel' Sinn und Zweck des Versu-
ches oder die Belastung der Tiere
durch den Versuch zu vermitteln. Die
Behandlung einzelner Versuchsanord-
nungen konnte vor Augen fiihren, wie
schwierig es ist, Tiervcrsuche pauschal
zu behandeln.
Fiir den an sich richtigen Versuch,

sich in die Tiere .einzufuhlcn", rnufite
unbedingt cin Eindruck der Belastung
vermittelt werden. Hierzu krinnte z.B.
mit der eigenen Hand auf dem Rost
eines "Stromschlag-Apparates" er-
kannt werden, daf die dem Versuchs-
tier zugemuteten Stromschlage weit
weniger stark sind als bei einem Wei-
dezaun und in aller Regel bereits ein
gerade wahrnehmbares Krauscln ge-
nugt. Sicher mulste eine emsthaftc
Auseinandersctzung mit dem Modell
erfolgen, beVOl'versucht wird, in einem
pantornimischen Spiel "stummer
Schrei" die Rollen des rnit einem
elektrischen Schlag gcpeinigten Tieres
und des Experirnentierenden glaubhafl
darzustellen. Diese Pantomime wird
bereits als Ubung empfohlen, noch
bevor die folgende Ubung tiber Schwe-
regrade yon Tierversuchen aufgefiihrt
ist,
Nicht del' Wahrheit entspricht die

Behauptung, daB bei den beschriebe-
nen Versuchen an Affen mit Elektro- '
den im Gehirn meistens irgendwe1che
Infektionen auftreten, worauf dann das
Tier sowieso getotet werden musse. 1m
Gegenteil zu dies en Angaben werden
Affen mil Elektroden im Gehirn oft
jahrelang ohne wesentliche Beeintrach-
tigung gehalten. Ferner wird behauptel,
daf (a) seit 1944 der veraltete "Draize-
Test" am Auge unbetaubter Kaninchen
durchgefuhrt werdc, (b) sich der eben-
falls uberholte klassische LDSO-Test
seit 1927 bis heute gehalten habe, und
(c) viele Exportliinder einen klassi-
schen, d.h. ausfiihrlichen LD50- Test an
einer groBen Anzah! von Tieren verlan-
gen wurden, Diese Angaben sind
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Ialsch. So1che Versuche werden heute
weder von behordlicher Seite verlangt,
noch werden sie durchgefuhrr. Die
Sicherheitsprufung eines chemischen
Steffes Riehtung Augenvertraglichkeit
bzw. akuter Giftigkeit erfolgt seit lan-
gem mit Alternativmethoden und ver-
feinerten Tierversuchen, welche stati-
stisch gesehen zu einer wesentlichen
Ahnahme der Versuchstierzahlen in
del' Schweiz und anderswu gefuhrt
haben.
DaB del' fruhere Augenreiztest und

der fruhere LD50- Test in del' Schweiz
nicht mehr durchgefiihrt werden, daB
die OECD 1981 die Anforderungen an
diese Tests in fiir alle Mitgliederstaaten
verbindlichen Richtlinien geandcrt hat,
und dab die Tierschutzgesetzgebung
ubertricbene Anforderungen an Tier-
versuche fur Exportlander verbietet,
wird verschwiegen. Angegeben wird
als Beispiel fiir eincn Tierversuch auch
das Trennen yon Rhesusaffenjungen
vun ihrer Mutter (Harlow-Versuche),
obwuhl unseres Wisscns solche Versu-
che in der Schweiz nie durchgefiihrt
wurden und auch im Ausland in dieser
Form nicht mehr durchgefuhrt werden.
Vom Kanton Basel-Stadt werden ledig-
lich die 1988 in stark bclastenden
Tierversuchen cingesetzten Tiere an-
zahlrnaliig genannt, die Gesarntzahl
und die Anzahl Tiere in wenig bc-
lastenden Vcrsuchen werden ver-
schwiegen (S. 35-38).
Das Kapitel 6 und die entsprechen-

den ArbeitsbHiller (S. 453-49) lassen
eine bedenkliche Grundhaltung der
Autoren gegeniibcr kranken Mitmen-
schen, del' biologisch-rnedizinischen
Wissenschaften, der Arzteschaft, der
Gesundheitsbehorden wie auch del'
pharrnazeutischen Industrie erkennen.
Wiederum werden teilweise negative
Schlagzeilen, fragwurdige Zitate und
Unterstellungen als Argumentations-
hilfe herbeigezogen, ohne zu erwah-
nen, daf seit 30 Jahren praktisch alle
Arzneirnittel-Erfolge - und deren gibt
es viele - auf Ergebnisse van Versu-
chen an Tieren und Menschen zuruck-
zufilhren sind.

Im gleichen Kapitel wird zunachst
die Entwicklung cines Medikamentes
so dargestellt, als ob akute und chroni-
sche Gifttests am Tier unmittelbar
nach der chemise hen Synthese/Analyse
stattfinden und unmittelbar darauf auch
Versuche an Menschen durchgefi.ihrt

worden. Tatsachlich werdenjedoch aus
Tausenden chemischer Stoffe - mehr-
heitlich mit versuchstierfreien Metho-
den - jahrlich ein paar Dutzend Wirk-
stoffe zur weiteren Entwicklung (u.a.
mittels Tierversuchen) ausgewahlt, yon
denen wiederum nur ein Bruchteil fur
klinische Versuche am Menschen ein-
gesetzt wird.
Zur klinischen Prulung am Men-

sehen verschweigt das Untcrrichtsma-
terial rechtliche und ethische Anforde-
rungen zum Schutze der Patienten. Als
Beispiele seien deshalb erwahnt: Ueber
die Durchfuhrung klinischer Prufungen
im In- und Ausland cnrscheidet die
Pharrnafirma nicht al1ein. Entschieden
wird in enger Zusammenarbeit mit den
von Prutltrzten und I'irmen weitgehend
unabhangigen ethischen Kornitees.
Am Schluf yon Kapitel 6 wird in

volliger Verkennung dcr Sachlage be-
hauptet, ein Grolsteil del' Arzneimittel-
priifungen an Mensch und Tier konnte
wegfal1en, wenn nur noch Arzncimittel
zugelassen wiirden, welche einen Vor-
teil gegeniiber existierenden Mcdika-
menten aufzuweisen hatten, Gerade del'
Nachweis yon Vorteilen Richtung
Wirksamkeit und Sicherheit eines neu-
en Medikumentes macht (oft zusatzli-
che) Untersuchungen an Tier und
Mensch erforderlich, und verhiitet zu-
dem neue Arzneimittelkatastrophen (s.
Thalidomid).
1m Kapitel zur Gentechnologie wird

unmittelbar an die Bernerkung, daB
eine rasante Entwicklung hin zu gen-
technisch rnanipulierten Tieren stattge-
funden hat, suggeriert, per Versand-
handel konnten die verschiedcnsten
Tiermodelle wie zuckerkranke Manse,
haarlose Manse, Alzheimer-Manse be-
zugen werden. Obwohl aile autgezahl-
ten Tiere, mit Ausnahme der "Krebs-
mans", durch traditionelle Tierzucht
gezuchtet worden sind, sol1 damit of-
fenbar Stimmung gegen die Gentech-
nologie gemacht werden (S. 48). Uber
2 112 Seiten lang wird ein Zitat yon
George Bernhard Shaw iiber Vivisekti-
on aus dern Jahr 1906 wiedergegeben;
Zitate, wie heme Tierversuche durch-
gefi.ihrt, wie die Tiere gehalten, wie
Schmerzen und Leiden aUllgeschaltet
oder verringert werden, fehlen.
Bei den Projektionsfolien werden als

Beispiele fur Tierversuche allein Ball-
digungsapparate fur Tierversuche bild-
lich dargestellt, Bilder eines Versuchs
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mit einem Tier in Narkose oder fort-
schrittlicher Tierhaltungen lehlen. Ais
Illustration der Enrwicklung yon Medi-
kamenlen liegl als Folie hlof die zuvor
beanstandete Darstellung mit den Gift-
tests unmittelbar nuch der chernischen
Analyse von Wirkstotfen VOL

Insgesamt mussen die Arbeitsblatter
als ausgesproehen einseitig und fehler-
haft beurteilt werden. DaB nicht nur die
Informationen der Gegenseite, sondern
aueh jeder Hinweis darauf, wo solche
beschafft werden konnen fehlen, unter-
stiitzt den Eindruck der Meinungsrna-
nipulation. Wird dieser Aspekt beruck-
sichtigt und werden die erganzenden
Informationen beschafft, kann das
Lehrmittel wertvolle Einsichten vcr-
mitteln, wie Meinungsmanipulation
stattfi ndet.

Prof. Dr. H. U. Bertschinger
Prasidcnt der Ethik-Kornmission

Literatur:
Alternativen zu Tierversuchen, Schwcizc-

rischer Nationalfonds, Postfach, 3001
Bern,

Dawkins. Marian (1982). Leiden und
Wohlbefinden bei Tieren. Stuttgart: Ul-
mer Verlag.

Ethisehe Grundsatze und Richtlinien ntr
wissenschaftliche Tierversuche, Schwei-
zerische Akadernie fur Naturwissen-
schaften, Barenplutz 2, 3011 Bern.

Schweizerisches Tierschutzgesetz
Schweizerische Tierschutzverordnung,
RDMZ (Eidgenossiche Drucksachen und
Materialzentrale), 3000 Bern.

Stern, Horst (1979). Tierversuche in del'
Pharmaforschung. Mllnchen: Kindler
Verlag.

Ticrschutz - Ein Lehrrnittel, herausgege-
bcn vom Bundesarnt fur Veterinarwesen
EDMZ, 3000 Bern (Bestellnummer
720.150.d).

Tierversuchc und Versuchstiere - Fallstudi-
en (1991). Zurich : Orell FilHHliVerlag.

Zbinden, Gerhard (19MS). Menschen, Tiere
und Chemie. Zollikon: M.T.C. Verlag.

Antwort der Autor/innen des
Lehrmittels "Tierversuche" auf den·
Kommentar der Ethikkommission

1991 erschien bei Orell Pussli (Zurich)
die ETH-Fallstudie "Tierversuche -
Vcrsuchstiere", ein Jahr spater verof-
fentliehte das Bundesaml fur Veteri-
narwcsen sein Buch "Tierschutz", ein
Lehrmittel, das auch cin Kapitel uber
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Tierversuche enthalt. Beide Publikario-
nen wurden durch die Medien der
Offentlichkeit vorgestellt und sind in
den Mediotheken der Schulwarte Bern
und/oder des Pestulozziunums Ziirich
erhaltlich. Unseres Wissens wurde die
ETH-Fallstudie in grofierer Anzahl
auch direkt an Gymnasiallehrer/innen
verschickt.

In beiden Werken werden die Bedeu-
tung des Tierversuehs fur die medizini-
sehe Forsehung und die Produktesi-
cherheil, die Fortschrittlichkeit der
heutigen Tierschutzgesetzgebung, die
ethischen Leitplanken der wissen-
sehaftliehen Akademien, wie auch die
Bemiihungen urn Altemativmethoden
und urn Leidensverminderung bei Ver-
suchstieren einleuchtend und leicht
verstandlich dargestellt und mit den
zugehorigen Literaturangaben unter-
mauert. Die tierschi.itzerischen Aspekte
treten derngegenuber diskret in den
Hintergrund. Was lag also naher, als
diese gewiehtige Seite der Problematik
in einer gcsonderten Publikation aufzu-
arbeiten und Schuler/innen ab 9. Schul-
jahr in erganzcnder Weise bekannt zu
machen und zur Diskussion zu stellen.

Sinn und Autgabe des Tierschutzes
ist es, auf die Schattenseiten des The-
mas Tierversuche hinzuweisen, die ja
nicht wegzudiskutieren sind. In erster
Linie auf die Schmerzen und Leiden
dcr betroffenen Tiere, im weiteren auf
die oft banalen Zwecke, fur weIche
Tierversuche durchgcfuhrt werden, auf
die Beschranktheit der Tiermodcllc
insgesamt und die Fragwtlrdigkeit ein-
zelner Versuchsanordnungen insbeson-
dere, sodann auf propagandistische
Heilsversprechungen im Zusammen-
hang mit Tierversuchen und die nur
allzu offensichtliche Diskrepanz zwi-
schen der Unzahl der "geopferten"
Tiere und der im gleichen Zeitraum
erzielten kurativen Fortschritre bei cin-
zelnen Krankheiten. Vor allem aber
ging es uns darum, jene Abgnindigkeit
fuhlbar zu machen, die immer zutage
triu, wenn man lebenden Wesen - zu
welchem Zweck auch immer - absicht-
lieh Leiden und Schmerzen zufugt.

Das ist ganz klar einseitig argumen-
tiert, es war aber Absicht und im
Yorwort des Lehrmittcls wurde auch
darauf hingcwicsen. Gerade um Mei-
nungsmanipulation zu vermindern und
eincn offen deklarierten Standpunkt
einzubringen, der einen Beitrag zur

Meinungshildung darstellt, ist diese
Schuldokumcntation entsranden.

Wir sind mit der Ethikkornmission
voll einverstanden, daB Ethik nicht im
akadernischen Elfenbeinturrn stattfin-
den soll. In diesern Zusammcnhang
darf die Prage nach der Zusammenset-
zung yon Ethikkomrnissionen sowie
der materiellen Unabhangigkeit yon
der zu beurteilenden Sachlage und die
daraus resultierende Objektivitat der
Mitglieder gestellt werden. Die Ethik-
kommission (deren Mitglieder in der
Mehrzahl in Tierversuche involviert
sind) stiitzt sich in ihrer Haltung auf
den Grundsatz der .Ehrfurchr vor dem
Leben", und wir anerkennen, wie sorg-
faltig sie ihn in ihren RichtJinien im
einzelnen definiert hat

Die Lehrc der Ehrfurcht vor dem
Leben wurde bekanntlich yon Albert
Schweitzer begrundet. Schweitzer hielt
Tierversuche wahrend einer langen Pe-
riode seines Lebens unter strikten Be-
dingungen fur verantwortbar. Ange-
sichts seines bevorstehenden Todes
aber hat uns Schweitzer ein anderes
Verrnachtns hinterlassen, Er schrieb:
"Wir mussen kampfen gegen den Geist
der naiven Grausamkeit, mit der wir
mit den Geschopfen verfahren, Die
Kreatur ist auch dem Leiden unterwor-
fen in derselben Weise wie wir. Die
wahre tiefe Mensehliehkeit erlaubt es
uns nicht, ihr Leiden aufzuerlegen.
Diese Erkenntnis ist uns spat autgegan-
gen. Wir haben die Pflicht, ihr Aner-
kennung in der ganzen Welt zu ver-
schaffen."

Eine klare Ablehnung der Ticrversu-
che also und das, obwohl Schweitzer
als Arzt die Anwendbarkeit dieser Me-
thode fur die Medizinforschung sehr
wohl kannte.

Zu einzelnen Kritikpunkten:
Es ging uns darurn, bereits bestehende
Lehrmittel aus Tierschutzsicht zu ergan-
zen und letztlich, wie im Vorwort ver-
merkt, um die Frage nach einem men-
schenwi.irdigen Umgang mit unseren
Mitgeschopfen - also um die Darle-
gung einer weltansehaulichen Position.
. In diesem Sinne wurde das Manu-

S\{fipr den Im trnpressum geuannten
Experten t;elbstversUindlich zur Bcgut-
achtung vorgelegt und nachrraglich
noehmals uberarbeitet.

Es ist klar, daB die Unterrichtshilfe
auch im Biologieunterricht verwendet
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werden solI. In der didaktisehen Ei n-
ftihrung steht u.a., driBdie Arbcitsblat-
ter in den naturkundlichen Fachern
eingesetzt werden konnen, Damit ist
selbstverstandlich auch die .Biologie"
gemeint.
Die Geschichte der Tierversuche und

der Gesetzgebung werden in den ein-
gangs genannten Werken des BVET
und der ETH ausftihrlich behandelt.
Wir wollten nicht einfach wiederholen,
was dort schon steht, sondern be-
schrankten uns darauf, anders zu ak-
zentuieren. Allerdings mochten wir
festhalten, daf wir auf Seite 22 aus-
drucklich darauf hingewiesen haben,
daf die Anzahl der in Versuehen geop-
ferten Tiere zwischen 1983 und 1993
stark abgenommen hat, ebenso wird
dort die Verschartung der Gesetzge-
bung im Jahr 1991 erwahnt. Was den
Bcgriff .Vivisektion" betrifft, so geht
es in den betreffendcn Arbeitsblattern
nur urn den eigentlichen Wortsinn, mit
der Initiative yon Franz Weber hat das
gar nichts zu tun. Die Arbeitsblatter zu
diesem Kapitel sind zur Verwendung
im stautsburgerlichen Unterricht ge-
dacht. Die Schuler/innen konnen in
diesem Kontext sehr wohl aufgefordert
werden, einen Initiativtext zum Thema
Tierversuehe zu entwerfen. Sie sollen
darin ihre Meinung zum Ausdruck
bringen, ihre spontane eigene, nicht
diejenige der Autoren.
Das Thema Thalidomid ist nach wic

vor popular, deshalb haben wir es
wieder aufgegriffen. Nach unseren aus-
fuhrlichen Unterlagen hat sich das Dra-
ma folgendermaBen abgespielt: 1m Juni
1961 entdeckte der in Sidney praktizie-
rende Frauenarzt Dr. W. B. Mc Bride
bei drei Babies erstmals einen Zusam-
menhang zwischen Thalidomid und
korperlichen Mifsbildungen. Um seine
Vermutungen zu bestatigen, fuhrte er
Experimente mi.t Meerschweinchen
und Mausen dureh. Sie verliefen nega-
tiv. Somit unternahm er nichts, wert-
volle Zeit verstrich. Erst als im Sep-
tember weitere MiBbildungen auftra-
ten, war er sicher und publizierte dar-
uber im "Lancet". Thalidomid wirkt,
wie man spater herausfand, fruchtscha-
digend bei wenigen Kaninehenarten
und bei sieben Affenarten. Es wirkt
nieht fruchtschadigend bei wenigstens
10 Rattenarten, 15 Mausearten, 11
Kaninchenarten, zwei Hundearten, drei
Hamsterarten und acht Affenarten. Es
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ist somit tatsachlich so, daB man durch
eine bessere Marktuberwachung in
Arztpraxen und Spitalern vermutlich
fruher auf die verheerenden Folgen
aufmerksam geworden ware. Ersicht-
lich aus dieser Statistik wird, daB man
bei den Tierversuchen mit Thalidomid
auf das Prinzip "Zufall" angewiesen
war, und gerade dieses Beispiel zeigt,
daB Tierversuehe allein niernals ausrei-
chend Sicherheit bieten konnen,
Im Kapitel uber Tiermodelle haben

wir einleitend darauf hingewiesen, daB
am Versuchstier physiologische und
pathologische Korperfunktionen stu-
diert werden konnen, Diese Tatsache
wird nirgends bestrittcn, Allerdings ha-
ben wir die Beschranktheit der Modelle
in den Mittelpunkt gestellt, also den
Artenuntersehied und die psychosozia-
len und biografisehen Gegebenheiten,
die ein Krankheitsbild immer mitpra-
gen. Diesc konnen im Ticrmodell nur
sehr beschrankt sirnuliert werden, die
biografischen schon gar nieht. Die
psychischen Krankheitsmodellc (De-
pression, erlernte Hilflosigkeit etc.)
zahlen zudem zu den schwerstbelasten-
den Versuehen (Schweregrad 2 und 3
gemaf BVET-Kategorien). Das glei-
ehe gilt fur viele Tumormodelle. Gera-
de an diesen Beispielen stellt sich die
Frage einer sensibleren Guterabwa-
gung als hisher iiblich mit besonderer
Scharfe. Deshalb haben wir an dieser
Stelle die Problernatik um "Krebs" und
"Aids" wieder aufgegriffen. Zweifellos
sind im Laufe der Jahrzehnte Abermil-
lionen van Versuehstieren, teils unter
erheblichen Schmerzen, irn Dienste der
Forsehung gestorben, die therapeuti-
schen Fortschritte hingegen sind ver-
gleichsweise beseheiden. In der Aids-
forschung werden die hochentwickel-
ten, sozial lcbenden Schimpansen jah-
relang als Wirte fur das Aidsvirus in
Isolation gehalten. Die Frage muf doch
erlaubt sein: Kann denn wirklieh jedes
noeh so ungeheure Opfer yon Tieren
fur jeden auch noeh so geringen thera-
peutisehen Fortsehritt verantwortet
werden? Die Antwort des Tierschutzes
und eines zunehmenden Teils der Be-
volkerung ist eindeutig "Nein". Aus
unserer Sieht muJ3 nach neuen Wegen
gesucht werden, wobei ein moglicher
Ansatz sicher das "refinement" isr,
damit die oberen Schweregrade all-
mahlich aus der Praxis verschwinden.
Wir anerkennen mit Genugtuung, daB

in ncuestcr Zeit Bestrebungen in dieser
Richtung im Gange sind. Wir hoffen,
daB sie weiter an Boden gewinnen und
.inden nachsten Jahren zu einem veran-
derten Umgang mit Versuchstieren
fuhren werden.
Bei der Vorstellung handelsublicher

Versuehstierkataloge yon Versuchs-
tierzuchtanstalten wurde erwahnt, daB
sich diese im Ausland befinden. Es
soUte mit dies en Auszugen auf den
offenkundigen Zynismus hingewiesen
werden, mit dem Tiere wie irgendeine
Handelsware angeboten werden. Das
ist auch in der Schweiz so. DaB nach
schweizerischem Gesetz gew.isse Ver-
stummelungcn bei Hunden verboten
sind, ist sieher vorbildlieh, aber die
Einfuhr sonstiger voroperierter Tiere
ist nicht verboten. Uindergrenzen spie-
len ja im Tierversuchsbereich wegen
dcr vielen internationalen Reglemen-
tierungen nur eine untergeordnete Rol-
le. Wir haben uns deshalb nicht aus-
schlielllich auf schweizerisehe Verhalt-
nisse konzentriert, diese aber doch des
ofteren erwahnt, wenn sie positiv von
internationalen Gepflogenheiten ab-
weichen. Erwahnt haben wir bei die-
sem KapiteJ cinleitend auch, daf die
meisten Versuchstiere aus Zuchten
stammen - auch die Affen. Die Einfuhr
yon Wildaffen wird als speziell tragi-
sches Problem dargestellt, was es auch
ist. Die Auszuge aus den Tierversuchs-
Zubehor-Katalogen illustrieren dassel-
be wie die Versuchstierkataloge - das
Tier, degradiert zum Messinstrument.
Das gilt fur fast aile Versuche, aueh fur
solche, die nur geringfUgigen korperli-
chen Schmerz verursaehen. Ein
Mensch, der einen Wcidezaun berilhrt,
weih, was ihn erwartet. Ein Versuchs-
tier in einem Kafig weif nicht wie ihm
geschieht, es gerat auch bei schwachen
Stromstoflen in panische Angst. Bela-
stung ist somit nicht gleich Belastung.
Den Schuler/innen dieses subjektive
Erleben der Situation fur das Tieres
fuhlbar zu machen, war selbstverstand-
lich unsere Absicht. Dieses subjektive
Erleben ist und bleibt Teil der Realitat
eines jeden Tierversuehes. Ob eine
Versuehsanordnung aus wissenschaft-
licher Sicht sinnvoll ist oder nicht, ob
sie yon Schuler/innen verstanden wird
oder nicht, andert daran nichts.
Der veraltete Draizetest und der klas-

sische LDso Test sind gemafs OECD-
Richtlinien weiterhin zugelassen und
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werden auch immer noch durchgefuhrt,
Wir verweisen auf die englische Stati-
stik, die einzige (ausser der hollandi-
schen), die solche Zahlen uberhaupt
enlhiilt.1994: "Formal LD5(/LC50 tests:
116 493, Augenreiztests: 3 362. Bei
den letzteren wird sogar eine Zunahme
urn 7 Prozent gegeniiber dem Vorjahr
verzeichnet. Man kann aus diesen Zah-
len auf andere Lander schlieBen. Auch
in der Schweiz geJten die OECD-
Richtlinien, die solche Prozeduren wei-
terhin zulassen. Die Praxis wurde si-
cher im Sinne des Tierschutzes gean-
dert. Darauf wird auch kurz hingewie-
sen (Limittest). GemaB Tierschutzver-
ordnung Art. 61 Abs. 2.b werden nur
Regelungen, die wesentlich mehr Tier-
versuche oder Tiere fur einen Versuch
bedingen, als in den ublichen interna-
tionalen Registrieranforderungen vor-
geschrieben, odcr Yersuche, welche
die Tiere wesentlich mehr belasten,
nicht akzeptiert. Falls in Schweizer
Laboratorien klassische LDso- und
Draizetests tatsachlich nicht mehr
durchgefi.ihrt werden, so konnen sie
ohne weiteres im Ausland in Auf trag
gegeben werden, ohne gegen schwei-
zerisches Gesetz zu verstoben.
Das Schema zur Medikamentenent-

wicklung ist die exakte Wiedergabe
einer entsprechenden Darstellung der
Ciba-Geigy (21420/3 Separatdruck,
Ciba-Geigy-Magazin 4/78), wenn auch
mil anderen grafischen Mitteln. Der
EntwicklungsprozeB bis zur Marktein-
fuhrung eines Produkts wird darin in 8
Stufen veranschaulicht. Tierversuche
werden dabei schon in Stufe 1 (Scree-
ning) erwahnt, dann in Stufe 3 (nach
der chemischen Priifung) und in allen
folgenden. Erwahnt werden pharmako-
logische und toxikologische Tests mit
mehreren Tierarten. DaB die Versuche
am Menschen strengen ethischen
Riehtlinien unterstehen, wird im Lehr-
mittel erwahnt Es kann aber nicht
ausgeblendet werden, daB in diesem
Bereich eine Grauzone besteht. Wie-
derum macht die Beschrankung auf nur
schweizerische Verhaltnisse vor dem
Hintergrund der internationalen Struk-
turen del' Pharmaindustrie wenig Sinn.
Mit dies en Ausfuhrungen ist der

Vorwurf der Fehlerhaftigkeit entkraf-
tet.
Auf den Vorwurf einer "bedenkli-

c~ Grundhaltung gegentiber kranken
Menschen etc" mochten wir nicht wei-
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ter eintreten. Wir verweisen an dieser
Stelle nochmals auf das Vermachtnis
yon Albert Schweitzer, der als Arzt
Tierversuche letztlich aus Gewissens-
griindcn abgclehnt hat. Der Blickwin-
kel auf diesen Problernkreis wird bei
jedem einzelnen von einer weltan-
schaulichen Grundhaltung bestimmt, er
ist somit notwendigerweise einseitig.
Ob er auch falsch ist, ist eine vollig

andere Frage. Wir sind ganz damit
einverstanden, daB das Lehrmittel
nebst anderen (ETH-Fallstudie, Tier-
sehutzbueh des BVET) eingesetzt wer-
den soil. Welche Aspekte des gesamten
Komplexes letztlich yon Lehrerlinnen
und Schuler/innen herausgearbeitet
werden und we1che Meinungen sie sich
bilden, das sei ihnen iiberlassen.

Susi Goll, Rita Moll, Thomas Lang

LINZ '96

5. Osterreichischer internationaler KongreB
uber Ersatz und Erganzungsmethoden

zu Tierversuchen
in der biomedizinischen Forschung

3. Jahrestagung der MEGAT-
Mitteleuropaische Gesellschaft

fUr Alternativmethoden zu Tierversuchen

22.-24. September 1996

Sonntag, 22.9.96:
12.30 BegriiBung
13.00 Eroffnungsvortrage, Gastvortrage und Unternehmensprasentation

Vorsitz: H. A. Tritthart, A-Graz und H. P. Gelbke, D-Ludwigshafen
14.10 Genteehnologie: Transgene Tiere

Vorsitz: H. Juan, A-Graz und K. Zatloukal, A-Graz
16.00 Prufung van Biomaterialien mit in vitro Methoden

Vorsitz: M. Liebsch, D-Berlin und M. Cervinka, CS-Hradec Kralove

Montag, 23.9.96:
9.00 Umsetzung yon EU-Recht

Vorsitz: F. P. Gruber, CH-Ziirich und Brigitte Rusche, D-Neubiberg
13.30 Posterdiskussion

Vorsitz: H. A. Tritthart, A-Graz und H. Spielmann, D-Berlin
15.30 Tierschutz und Tierversuche - Entwicklung und Trends

Vorsitz: H. Schoffl, A-Linz und A. Schweizer, CH-Basel
18.15 Hauptversammlung der MEGAT-Mitglieder

Dienstag, 24.9.96:
8.30 Gentechnologie: Recht und Ethik

Vorsitz: A. F. Goetsehel, CH-Ztirich und E. Bobek, A-Wien
11.00 Gentechnologie: In vitro Methoden

Vorsitz: J. Doehmer, D-Miinchen und Hille Gieschen, D-Berlin
14.00 Ist ein Verzicht auf Tierversuchc ftlr Kosmetika ab 1.1.1998

in der EU moglich?
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• 5. Usterreichischer lnternationaler
KongreB uber Ersatz- und Ergan-
zungsmethoden zu Tierversuchen in
der biomedizinischen Forschung. 3.
Jahrestagung der MEGAT - Mittel-
europaische Gesellschaft fiir Alter-
nativmethoden zu Tierversuchen.
Universitat Linz, A-Linz, 22.-24.
September 1996. Ausftihrliches
Programm auf Seite 161

• XIVth Scandinavian Workshop on
In Vitro Toxicology. S-Uppsala,
5-8 September 1996. Preliminary
Programm: I. Mechanism studies.
General discussion of potentials,
pitfalls, blind alleys and future direc-
tions if in vitro toxicology. II. The
final results of the MEIC programme
as presented by Drs Clcmedson,
Craaford, Ekwall, Sjostrom and
Walum. Invited lecture by Dr. E.
Thurston, New York. General discussi-
on of the MEIC results. ITI. Testing.
Invited lectures on new test methods
hy Dr. K. Imai, Osaka, Japan, Dr. R.
Shrivustava, Riom, France and Dr. A.
Lukyanov, Moscow, Russia. Prcsenta-
tion of the new EDIT programme by
Dr. B. Ekwall. IV. Other topics,
including kinetics and QSAR. Dead-
line for definitive registration and
snbmission of abstracts will be August
1, 1996. For information and registrati-
on, contact B. Ekwall, Dept. Pharma-
ceutical Biosciences, Uppsala Univer-
sity, BMC, Box 594, S-75124
Uppsala, Sweden (Tel +46-18-174251,
p.m. 1-5, fax +46-18-174253).

• International Congress on Hepato-
cytes - Applications in Cell Biology,
Toxicology and Medicine. D-Tiibin-
gen, 25-28 September 1996. Main
areas: 1. Advances in cultivation of
isolated hepatocytes and liver slices.
2. Metabolic performance and hetero-
geneity. 3. Drug metabolism and in
vitro toxicology. 4. Growth control and
apoptosis. 5. New applications of
hepatocytes (genetic engineering,
bioreactors, artificial liver systems).
Information bei Prof. Dr. R. Gebhardt 1
Dr. Frank Gaunitz, Congress Secretari-
at, Physiologisch-chemisches Institut
der Universitat Tiibingen, Hoppe-
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Terminkalender

Seyler-Strube 4. D-72076 Tiibingen
(Fax +49-7071-29-6390; E-mail:
gaunitz@uni-tuebingen-de; [or latest
news browse the web at: http://
akgau.pci.chemie.uni-tuebingen.dcl
confl.htm).

• 12th Annual Meeting and 1st
International Conference of the
Academy of Surgical Research.
D-Miinster, 3-5 October 1996. Goals
and Purposes u.a. Promote human use
and treatment of experimental animals
and prevent their use when other
means can bring about the same
scientific results. Information: ASR
Congress Office. PD Dr. H. U. Spie-
gel, Department of Surgery, Junge-
blodtplatz 1, D-48149 Munster
(Tel +49-251-836301,
Fax +49-251-836366).

• Organtypische Zell- und Gewebe-
kultur. Kurs 2/1996 bei Prof.
Minuth. D-Regensbllrg, 14.-17.0k-
tober 1996. Anmeldung bei Minucells
and Minutissue Vertriebs GmbH,
Starcnstr. 2, D-93077 Bad Abbach
(Fax +49-9405-4427).

• 2nd World Congress on Alterna-
tives and Animal Use in the Life
Sciences. NL-Utrecht, 20-24 Octo-
ber 1996. Programme topics: Alterna-
tives in: Basic research, Toxicology,
Pharmacology, Vaccine testings,
Biologicals. Validation/Regulations,
Animal Welfare/Ethics. Education!
Databases. Information: FBU Con-
gress Bureau, Utrecht University, PO.
Box 80.125, NL-3508 TC Utrecht, The
Netherlands (Fax +31-30-533667, E-
mail: L.Donkers@pobox.ruu.nl). Das
ausfuhrliche Programm ist in ALTEX
4/95 ZLl finden.

• ECEAE - European Congress on
the Ethics of Animal Experimentati-
on. B-Brussels, 17-18 December
1996. Preliminary Programme: The
Classical Debate: Animal Research
and Animal Protection; Regulation of
Animal Experimentation in Europe
and Beyond; Animal Biotechnology.
Workshops: Replacement, Alternatives
and Regulatory Toxicology; Refine-

ment of Animal Experiments; The Use
of Primates in Experiments; Public
Understanding of Animal Research.
Posters are invited on following
subjects: The Regulation of Animal
Experimentations; Animal Biotechno-
logy; Replacement Alternatives;
Refinement of Animal Experiments;
The Use of Primates in Experiments;
Public Understanding of Animal
Research; Improved Animal Models;
General. Further Information: Con-
gress Secretariat, BW&Partners, 9,
rue du Monitcur, B-lOoo Brussels
(Fax +32-2-219 3215).

• 6. Osterreichischer internationaler
KongreB uber Ersatz- und Ergan-
zungsmethoden zu Tierversuchen in
dcr biomedizinischcn Forschung.
Universitat Linz, A-Linz, 23.-24.
Februar 1997.1. Ersatz- und Brgan-
zungsmethoden in der chirurgischen
Ausbildung. 2. Ersatz- und Ergan-
zungsmcthoden in der chirurgischen
Forschung. 3. Ersatz- und Erganzungs-
methoden in del' Prufung von Biomate-
rialien. 4. Refinement und Tierschutz.
Weitere Informationen bei zet. Post-
fach 210, A-4021 Linz
(Fax +43-5333-6248).

• 7. Oster reichischer intcrnationaler
KongrcB uber Ersatz- und Ergan-
zungsmethoden ZlITiervcrsuchen in
der biomedizinischen Forschung. 4.
Jahrestagung der MEGA T - Mittel-
europaische Gesellschaft fur Alter-
nativmethoden zu Tierversuchen.
Universitat Linz, A-Linz, 21.-23.
September 1997. Informationen bei
zet. Postfach 210, A-4021 Linz (Fax
+43-5333-6248).
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Hinweise fur Autoren
Absichten und Ziele vun ALTEX sind im Im-
pressum erlautert,
Beitrage sollen auf 3 1/2" Disketten, MS-
DOS, Mac oder Atari fonnatiert, zusammen
mit zwei Ausdrucken an die Redaktion in
Ztirich gesandt werden. Der Text auf der Dis-
kette soli keine Silbentrennungen enthalten.
Bevorzugt werden MS-DOS Word und Word
fur Mac, es konnen aber aile gangigen Text-
verarbeitungsprogramme importiert werden.

Gliederung von Originalbeitragen:
• Titel- bitte nicht mehr als 20 Worter (wenn
vorhanden: Untertitel in Klammern)
Aile Uberschriften, auch Kapiteluberschrif-
ten in GroB/Kleinschreibung

• Autoren mit ausgeschriebenen Vornamen
• Zusammenfassung (deutsch) und Summary

(mit englischem Titel)
• Einleitung und Fragestellung
• Material und Methoden (bitte Tiere nicht
unter Material aufzahlen; Herstelleranga-
ben und Bezugsquellen bitte vollstandig an-
geben)

• Ergebnisse
• Diskussion
• Literatur (siehe extra Hinweis)
Anmerkungen

• Adresse des Erstautors
Legenden zu den Abbildungen (mussen
ebenso wie die Uberschriften der Tabellen
auch fur sich alleine verstandlich sein)

• Tabellen (jeweils eine auf separater Seite,
numeriert)

• Abbildungen (jeweils eine auf separater
Seite, numeriert)

Beitrage, die nieht Originalbeitrage sind, oder
Beitrage aus dem geisteswissenschaftlichen
Bereich konnen nach den Erfordemissen des
Themas anders gegliedert sein.

• Abkurzungen mussen bei ihrer ersten Er-
wahnung im Text erklart werden.Bei mehr
als drei Abkurzungen empfiehlt es sich, ein
Abkurzungsverzeichnis anzulegen.

• Allgemeine Abkurzungen wie z.B., ggf.,
oder ahnliche bitte sparsam verwenden.

Malseinheiten bitte gemaf dem Internationa-
len Einheitensystem (SI) verwenden. (Aus-
nahmen hochstens bei im internationalen
Sprachgebrauch noch bevorzugt verwendeten
Einheiten wie A oder bar.) Dezimalzeichen
bei Zahlenangaben sollen als Komma ge-
schrieben werden. Gleichungen mussen im
Manuskript in einer neuen eigenen Zeile ste-
hen. Handelsnamen und eingetragene Waren-
zeichen mussen als solche gekennzeichnet
sein.

Literaturangaben:

Literaturangaben sollen im Text mit dem Na-
men der Autoren und dem Veroffentlichungs-
jahr (in Klammern) gekennzeichnet werden.
Bei mehr als zwei Autoren wird nur der
Namedes Erstautors mit dem Zusatz "et al."
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und der Jahreszahl (in Klammern) angegeben.
Ist der Name des zitierten Autors nicht im
Text integriert, wird er ebenfalls in Klam-
mern gesetzt, mit einem Komma yon der Jah-
reszahl getrennt. Mehrere Literaturstellen
hintereinander konnen in einer Klammer ste-
hen und werden dann dureh ein Semikolon
voneinander getrennt. Aus dem gleichen Jahr
stammende Veroffentlichungen der gleichen
Autoren sollen durch a, b, c unterschieden
werden. Vornamen werden immer abgekurzt;
Leertaste zwischen den abgekurzten Vorna-
men. .von", "van", "de" etc. stehen bei Klein-
schreibung nach und bei GroBschreibung vor
dem Nachnamen: z.B. Loon, A. B. van; Van
Essen, D.; "jr." steht nach dem Vornamen:
Muller, S. jr.

Beispiele fur Literaturangaben im Text:
In einer Cokultur laBt sich durch LPS ein aku-
ter Zelluntergang induzieren (Hartung, 1991).
Tiegs et al. (1989) zeigen, daf Cytokine letzt-
lich die Zellschadigung auslosen. Anderen
Autoren gelingt dieser Nachweis ebenfalls
(Johnson et a!., 1990; Gimbrune und Be-
vilaqua, 1991).
1m Literaturverzeichnis bitte nur die zitierte
Literatur in alphabetischer Reihenfolge auf-
fuhren.

Beispiele:
ArtikeJ aus Zeitschriften:
Drew, A. H. (1927). The action of tumour
extracts on tissues in vitro. Brit. J. expoPath.
8,176-178.
Artikel aus Biichern:
Rosenman, R. H., Swan, G. E. und Cannelli,
D. (1988). Definition, assessment, and evolu-
tion of the type A behavior pattern. In B. M.
Houston und C. R. Snyder (Hrsg.), Type A
behavior pattern - research, theory, and in-
tervention (8-31). New York: Wiley.
Bucher:
Anderson, 1. R. (1989). Kognitive Psycholo-
gie. Heidelberg: Spektrum Akademischer
Verlag.

Die einzelnen Literaturstellen werden durch
eine Leerzeile voneinander getrennt.

Tabellen und Abbildungen:

Tabellen und Abbildungen mussen dem Text
getrennt beigefugt werden, wobei fur jede Ta-
belle bzw. Abbildung ein gesondertes Blatt zu
verwenden ist. Jede Abbildung und jede Ta-
belle muB mit dem Namen des Erstautors und
der Tabellen-I Abbildungsnummer versehen
sein.

Jede Tabelle muB eine Uberschrift, jede Ab-
bildung eine Legende besitzen. Uberschriften
und Legenden mussen auch jeweils fur sich
vcrstdndlich ecin. (Urn cine Abbildung oder
eine Tabelle verstehen zu konnen, soli dem
Leser nicht ein Vor- und Zuruckblattern im
Text zugemutet werden.)

Beispiel:
Abbildung 3: Phototoxizitat yon L-Histidin
im 3T3 NRA-Test

Tabelle 4: Uv-Faktoren fur 15 Steffe, bei de-
nen in Abwesenheit van UV-A-Bestrahlung
die Zytotoxizitat hestirnmhar war

1m laufenden Text sollte, mil einer Leerzeile
davor und dahinter, in Doppelklarnmer ein
Verweis an der Stelle auftauchen, wo die Ta-
belle oder Abbildung am besten stehen sollte.
ZUI11 Beispiel:

(Ihier Tabelle 1 elnftigen)

(Ihier Abbildung 1 einfugen)

Die Tabellen mit Tabulatoren setzen, auf kei-
nen Fall mil Leerzeichen! Gelesen werden
konnen auch Tabellen, die mit Excel ge-
schrieben sind. Andere Tabellenkalkulations-
programme bitte nur nach Rucksprache ver-
wenden.

Fur Strichabbildungen werden gute VorJagen
in der gewiinschten Endgrolie oder grbl3er
(mit Angabe der gewunschten Endgrolse) er-
beten. Fur Halbtonabbildungen sind kontrast-
reiche, reproduktionsfahige schwarz/weiB Fo-
toabzuge, rechtwinklig beschnitten, in der ge-
wunschten Endgrolle (oder grofier) erforder-
lich. Farbfotos bitte nur nach Rucksprache
mit der Redaktion verwenden.

Die Beschriftung sollte ca. 2 mm groB sein
(naeh der durch den Druck erfolgten Verklei-
nerung!). Bitte gleiche Schriftarten und
Schriftgrofsen innerhalb einer Abbildung ver-
wenden. Die Herausgeberin behalt sich eine
Vergroflerung oder Verkleinerung vor.

Bei zitierten Abbildungen anderer Autoren
muB der Autor die Druckerlaubnis mitlie-
fern.

Der Satzspiegel der Zeitschrift weist folgen-
des Format auf: 17,5 ern Breite und 23,2 em
Hohe. Dies ist die maximale Bild- und Tabel-
lengrofse:

Sonderzeichen:

Viele Sonderzeiehen konnen tiber die Tasta-
tur Ihres Computers dargestellt werden. Dies
hangt jedoch yon dem yon Ihnen verwende-
ten System und Programm ab. Soli ten Sie ir-
gend ein Zeichen nicht darstellen konnen,
verfahren Sie bitte folgendermal3en: Statt ei-
nes Malzeichens schreiben Sie «x», statt ei-
nes griechischen Alpha's schreiben Sie «al-
pha». Bitte eine Liste mit der Erklarung der
Sonderzeichen beilegen.

Untersttltzung der Redaktion bei der Wahl
der Gutachter

Zuhanden der Redaktion kann eine Liste
moglicher Gutachter beigefugt werden, Es
konnen darauf auch Wisscnschaftler vermerkt
werden, die das Manuskript nicht begutach-
ten sollen, weil sie z.B. in einer Konkurrenz-
situation mit den Autoren stehen.
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