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Leben mit Ethik ond Moral, Ohnmacht
und Gewalt"

Gotthard M. Teutsch
D-Bayreuth

Zusammenfassung
In dem Beitrag soIl gekliirt werden, wie Yeroffentlichun-
gen und Appelle moralischen Inhalts auf die Adressaten
wirken. Wie lebt der Mensch mit Anforderungen an sein
Handeln. und wie wird er mit seinem Ungeniigen fertig?
Wie behauptet er sich in einer Umwelt, die er verdndern
mochte und in der er seine Ohnmacht erlebt? Dabei
werden die Gefahren der Resignation ebenso diskutiert
wie die der Aggression und schliefilich der Gewalt. Im
Schlufiteil wird gezeigt, wie durch das Wirken und
Zusammenwirken geistiger Wegbereiter eine Situation
entsteht, in der moralisch motivierte Verdnderungen zum
Besseren moglicli werden.

Ethik und Moral werden haufig syn-
onym gebraueht, aber heute meine
ieh damit Untersehiedliehes. Zwar
haben Ethik und Moral beide mit den
Normen des Seinsollenden zu tun,
aber unter Moral verstehe ieh mehr
die personlich oder gesellsehaftlieh
akzeptierten Werte, wahrend mit der
Ethik eher die Wissensehaft von der
Moral als solcher und den versehie-
denen Moralen gemeint ist.
Wer sieh also mit Ethik befaBt,

muB nieht nur mit dieser, sondern
aueh mit der Moral leben, wahrend
Nieht-Ethiker es nur mit ihrer per-
sonlichen Werteinstellung und ihren
Beziehungen zur gesellsehaftliehen
Moral zu tun haben. Dieses ziemlieh
komplizierte Leben mit Ethik und
Moral ist hier mein Thema, aueh
wenn ieh es nur anreiBen kann.
Wenn man schon so lange uber die

Ethik der Menseh- Tier-Beziehung
gesehrieben und geredet hat, liegt es
auBerdem nahe, sieh aueh einmal zu
fragen, was man damit bewirkt.
Und indem ich diese Frage stelle,

raume ieh ein, Ethik nieht nur analy-
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tisch und besehreibend zu betreiben,
sondern zugleieh eine appellative
Riehtung zu vertreten. Wer mieh
deshalb einen Moralisten nennt, tut
mir kein Unreeht. Aueh daB ieh mit
der Forderung naeh Gereehtigkeit fur
Mensch und Tier einer Utopie naeh-
jage, will ieh nieht bestreiten.
Allerdings frage ieh dann zuruck,

ob das in unserer Welt als sinnvoll
und ehrenhaft anerkannte Streben
naeh zwisehenmenmensehlieher und
internationaler Gereehtigkeit nieht
aueh eine Utopie ist, ein Fernziel
allenfaIls. Warum soIlen wir aber nur
die mitmensehliehe Utopie wollen
durfen und nieht aueh die mitge-
schopfliche? Dabei habe ieh Zweifel,
ob es wirklieh der Utopieeharakter
unserer Fernziele ist, der uns zu
sehaffen macht, und nieht vielmehr
die Besehwerliehkeit, uns diesem
Fernziel im Bereich des noeh Mogli-
chen zu nahern?
DaBwir pflanzliehes Leben zersto-

ren mussen, urn zu uberleben, daB
wir uns gegen gefahrliche Tiere weh-
ren mussen, oder daB wir gegen die

•Referat am Symposium ,,20 Jahre Stiftung Fonds fOr versuchstierfreie Forschunq",
29. Marz 1996, in Zurich
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Grausarnkeit in der Natur niehts aus-
richten konnen, ist noeh lange kein
Grund, daB wir Tiere aueh dann
ausbeuten oder toten, wenn niehts
und niemand uns dazu zwingt. Aber
selbst dann sind wir urn Ausreden
nieht verlegen. Was Roswin Finken-
zeller 1993 in bezug auf die Macht
des Bosen als allgemeine Vermutung
aulserte, konnte aueh fur uns zutref-
fen, namlich daB wir .xiann am
seharfsinnigsten sind, wenn es dar-
urn geht, sieh yon moralisehen Ver-
pfliehtungen freizusprechen".
(Frankfurter Allgemeine Zeitung,
29.12.1993)
Gelegentlieh sind es aueh Ethikbe-

flissene selbst, die moralisehe Aus-
fluchte bereitstellen und sieh fur
mensehenfreundlieh halten, wenn sie
mit einer Gefalligkeitsethik dem be-
quemen Egoismus entgegenkom-
men. Wenn die Mensehen doeh we-
nigstens ehrlieh waren und sich zu
ihrem Egoismus bekennen wurden,
statt ihn hinter so anspruehsvoIlen
Begriffen wie etwa Selbstverwirk-
liehung zu versteeken!
Auf die Frage, warum wir so

anders seheinen wollen als wir sind,
gibt es eine einfaehe und zugleich
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sehoekierende Antwort: Weil wir
moralfahige Wesen sind und mit
unseren Wertvorstellungen in Har-
monie lehen rnochten. Wir wollen
uns fur unser Handeln und Verhalten
nicht schamen mussen, auch nieht
vor uns selbst, sondem wollen uns
moglichst anerkennend auf die
Schulter klopfen. Und wenn wir das
nieht konnen, weil die Moral zuviel
von uns verlangt, holen wir sie zu
uns herunter. Robert Edwards, der
sogenannte Erfinder des Retortenba-
bys soll - wie Arthur Kaufmann
bereits 1985 zitierte - empfohlen
haben: "Die Ethik muB sich an die
Wissenschaft anpassen, nieht umge-
kehrt."
Diese Tendenz zur Gefalligkeits-

moral ist gelegentlich auch in der
christlichen Ethik zu erkennen. Um
so wichtiger, daB in der kirchlichen
Studie .Zur Verantwortung des
Menschen fur das Tier als Mitge-
schopf" (1991, S. 15) der Satz steht:
.Es ist nieht Sache der Kirche, die
christliche Ethik dahingehend zu
prufen und anzupassen, wie sie mit
der menschlichen Schwache und Be-
quemlichkeit vertraglich ist."
Das Verwassern der tiberlieferten

Moral ist aber nur einer der uns
bekannten Wege, die Normen des
Seinsollenden zu entscharfen, War-
urn nicht gleich vom Ist-Zustand
un seres Handelns ausgehen und sich
dann eine Rechtfertigungsethik zu-
sammenbasteln?
Wer diesen Weg der Anpassung

des SeinsoIlenden an das bequem
Machbare nicht einschlagen will,
muf lemen, nicht nur die Langsam-
keit der Fortschritte zu ertragen,
sondem immer wieder Ruckschlage
oder auch das Entstehen neuer For-
men tierqualerischer Ausbeutung zu
verkraften: Immer mehr Wildtierar-
ten werden domestiziert und der
Intensivhaltung unterworfen, immer
raffiniertere Nutzungsformen wer-
den entwickelt, immer massiver die
Arten und Rassen nach den oft genug
manipulierten Nutzungs- oder Mode-
wunschen der Verbraueher veran-
dert.
Das ist aber noch nicht alles. Wer

die Menschen mit den Forderungen
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des eigentlich SeinsoIlenden kon-
frontiert, sollte Ihnen auch sagen, mit
we1chen Schwierigkeiten und Wider-
standen sie zu rechnen haben. Jeden-
falls mtlssen sie sich von zwei Reali-
taten ein ungeschontes Bild machen:
• von der Wirklichkeit der traditio-
neIlen Ausbeutung mit ihrer ge-
waltigen Beharrungskraft gegen
jeden Versuch, daran etwas zu
andern, und

• von den extrem geringen Moglich-
keiten des einzelnen, daran etwas
zu andern,

Wer das Mitgeschopf emst nimmt,
steht aber noch unter zusatzlichem
Druck, weil er die mangelnde Kon-
sequenz seines eigenen Verhaltens
als personliches Versagen empfindet
und sich oft genug in seinem familia-
len und sozialen Umfeld isoliert
fuhlt,
Wer selbstkritisch genug ist, er-

kennt auch fur sich die Gefahr, daf
"der Kampf fur die Gerechtigkeit...
im Pathos des Hasses" auftreten
kann, wie Carl Friedrich von Weiz-
sacker (1980, S. 352) warnt. Die Wut
tiber das, was Menschen aus oft
trivialen Beweggrunden den Tieren
antun, laBt den Menschen als Un-
mensch erscheinen. Niemand darf
sich deswegen in die Rolle des Men-
schenfeindes drangen und damit zum
potentiellen Terroristen machen las-
sen. Wenn je der Zorn tiber un-
menschliche Tierqualerei in einen
HaB umschlagt, der unser Mitgefuhl
mit den Opfem und unsere Hilfsbe-
reitschaft ubersteigt, gehen wir fur
den Tierschutz verloren: Die Gequal-
ten dieser Welt brauchen uns als
Anwalte und Helfer, nicht als Ra-
cher!
Wie emst wir diese Gefahr neh-

men mtissen, geht aus einer Stellung-
nahme hervor, die der friihere Prasi-
dent der Deutschen Forschungsge-
meinschaft Hubert Markl unter dem
Titel "Gegen Moral hilft nur Recht"
(1994) veroffentlicht hat. Eingangs
heiJ3t es: .Es gehort zu den edleren
Eigenschaften des Menschen, sich
fur die Schwachen einzusetzen, die
unter Starkeren leiden. Besonders
sensible Menschen kann 'heiliger
Zorn' ergreifen, wenn sie sehen, wie

wehrlosen Geschopfen Gewalt ge-
schieht. Von moralischen Gefiihlen
bemachtigt, fiihlen sich manche
durch ihr emportes Gewissen er-
machtigt, leidenden Wesen mit allen
Mitteln beizustehen. Das kann vom
individuellen Protest uber den orga-
nisierten Widerstand bis - wenn
scheinbar gar nichts hilft - zu Gewalt
und Terroranschlagen reichen."
Markl wendet sich mit seinem

Artikel zwar nicht nur, aber jeden-
falls auch an Tierschutzengagierte,
die sieh mit ihrer empfindlicheren
Moral .zum Gesetzgeber fur aIle
machen" wollen.
Das ist aber nur die eine Seite des

Problems. Man kann den Titel nam-
lich auch umdrehen und sagen "Ge-
gen Recht hilft nur Moral", und zwar
insbesondere, wenn das geltcnde
Recht von immer mehr Menschen als
ungerecht empfunden wird.
Dennoch sollten wir nie vergessen,

daB nicht aIle unsere ethischen Vor-
stellungen Eingang in das positive
Recht finden konnen, Denn ethische
Normen unterscheiden sich yon Ge-
setzesnormen gerade durch ihre
Strenge und den Umstand, daB ihre
Befolgung oder Nichtbeachtung in
die personliche Verantwortung des
Btirgers fallt. Das heiBt allerdings
nicht, daB sich das Recht grundsatz-
lich yon der Moral emanzipieren
durfe; vielmehr sollte der Gesetzge-
ber die besondere Verwerflichkeit
der Milshandlung wehrloser Tiere
auch in der Angemessenheit der
Sanktionen deutlich machen.
Also wird die Moral das ungenu-

gende Gesetz weiter verandern wol-
len, und wer es versucht, muf wis-
sen, daB dies ein muhsames, ruck-
schlagreiches und nie zu Ende brin-
gendes Unterfangen ist.
Man sollte sich auch nicht aus-

schlieBlich urn Gesetzesanderungen
bemuhen, weil das beste Gesetz ohne
die erhoffte Wirkung bleibt, wenn es
von den Menschen nicht auch inner-
lieh akzeptiert wird, Moral wirkt
nicht abstrakt, sondern immer uber
Menschen. Und selbst wenn ange-
strebte Anderungen nieht erreicht
werden, so gilt dennoch: Menschen,
die wir fur das Ziel von mehr Ge-
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rechtigkeit auch fur Tiere gewonnen
haben, sind jedenfalls motiviert, ihr
personliches Verhalten zu andem.
Alles, was es bei uns und in der Welt
an Liebe, Verstandnis und Hilfe fur
die Tiere gibt, verdankt sich weniger
den repressiven gesetzlichen Verbo-
ten als vielmehr dem freiwillig uber-
nommenen Gebot der die Mitge-
schopfe einschlieBenden Humanitat.
Das heiBt keineswegs, auf die Re-

form der bestehenden Gesetze zu
verzichten oder darin auch nur nach-
zulassen, und vor allem nicht auf die
Intensivierung des moralischen Be-
wuBtseins, das der Motor dazu ist.
Yon den Schwierigkeiten auf die-

sem Weg war schon die Rede, und
ich frage mich jetzt nach den Eigen-
schaften, die ein Mensch haben muB,
urn damit fertig zu werden. Bei der
Arbeit am Lexikon der Tierschutz-
ethik (1987) habe ich zum ersten Mal
uber operative Tugenden nachge-
dacht. Auf diese Uberlegungen bin
ich neuerdings wieder gestoBen und
dabei zu dem vorlaufigen Ergebnis
gekommen, daf es weniger die Ge-
duld ist als vielmehr die beharrliche
Ausdauer, die uns hilft, die schon
erwahnten Gefahren zu vermeiden,
weil Ausdauer yon vornherein mit
Schwierigkeiten rechnet und auf Ian-
gere Zeitraume angelegt ist. Ausdau-
er befahigt uns dazu, den Weg in
Richtung auf das Fernziel in Etappen
einzuteilen, die bei aller Beschwer-
nis nicht unerreichbar sind.
Engagement fur den Tierschutz

kann gelingen, wenn man, personli-
che Neigung und Kompetenz, beruf-
liche Moglichkeiten und gegebene
soziale Kontakte nutzend, sich regio-
nal oder inhaltlich uberschaubaren
Teilaufgaben zuwendet. Das ist so-
wohl individuell als auch im Rahmen
tierschutzrelevanter Gruppen, Ver-
bande oder Institutionen moglich.
Mit der Geduld ist es anders, sie ist

mir zu passiv. AuBerdem kann man
mit ihr bald am Ende sein und wird
dann leieht ein Opfer del' Enttau-
schung, die entweder in Wut um-
schlagt oder in die dunkle Tiefe der
Resignation versinkt. Psychologen
haben unter dem Begriff des
"burnout"-Syndroms, auf Deutsch
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des .Ausgebranntseins", einen
Krankheitszustand besehrieben, der
als Folge andauernder Resignation
eintreten kann (Gert Sauer, 1995).
Das ist aber nur die eine Seite:
Geduld kann auch einfach in Schwa-
che gegenuber dem Unrecht einrnun-
den. Geduld ist unangebracht, wenn
sie Unrecht gegen andere ohne ange-
messene Reaktion duldet.
Was aber ist eine angemessene

Reaktion? Sicher darf sie bis an die
Grenze des yom Gesetz noch Tole-
rierten gehen. Sie darf nach einer
Stellungnahme yon Gunter Altner
(1983) aber auch Akte des zivilen
Ungehorsams als Moglichkeit ein-
schlieBen, denn .Der gewaltfreie zi-
vile Ungehorsam zielt nicht auf die
Zerstorung der Rechtsordnung, son-
dern auf deren Fortschreibung und
Erweiterung zugunsten yon Mensch
und Schopfung",
Dabei ist die Grenze zwischen

zivilem Ungehorsam und aktiver Ge-
walt zu beachten, weil auch erstre-
benswerte Ziele gewaltsame Mittel
nicht erlauben. Mit anderen Worten:
Wer Gewalt gegen Tiere ablehnt,
darf Gewalt gegen Menschen nicht
rechtfertigen!
Das heiBt in unserem Fall: Wenn

Fortschritte fur die angestrebte Ge-
sundheit des Menschen die Gewalt
gegen Versuchstiere nicht rechtferti-
gen, wie viele meinen, konnen auch
angestrebte Fortschritte im Tier-
schutz die Gewalt gegen Labors und
dort Arbeitende nicht rechtfertigen.
Das gilt auch dann noch, wenn man
einraumt, daB die Gewalt gegen tier-
nutzende Einrichtungen und Perso-
nen nur eine Reaktion auf vorausge-
gangene Gewalt gegen Tiere ist und
im Verhaltnis zu dieser weltweit
gigantischen Gewalt kaum ins Ge-
wicht fallt.
Umgekehrt sollten diejenigen, die

mit guten Grunden Gewalt gegen
Menschen und deren Institutionen
ablehnen, gleichzeitig aber Gewalt
gegen Tiere rechtfertigen, in der
Lage und bereit sein, dafur auch
ausreiehende Grunde anzugeben.
Das ist heute sehwieriger als noeh
vor 20 Jahren, weil in zwischen weit-
gehend akzeptiert wird, daB der

Gleiehheitsgrundsatz, wonach Glei-
ches gleich und nur Verschiedenes
entsprechend anders zu behandeln
ist, auch unser Umgehen mit Tieren
betrifft. (Vgl. Teutsch, 1987, S. 76-
81)
Und noeh etwas sollte bedacht

werden: Tiere sind wehrloser als
Menschen und bedurfen daher eines
besonderen Schutzes, aber wie kann
man ihnen helfen? Greenpeace-Akti-
visten konnen ihr eigenes Leben
riskieren und damit die Offentlich-
keit wachrutteln, Tierschutzaktive
haben bisher keine Chance dieser
Art.
Erfolge im Tiersehutz hangen aber

auch nicht nur yon spektakularen
Aktionen ab, und unsere Sensibilitat
kann vielerlei Entstehungsursache
haben. Bei mir waren es vier schick-
salhafte Begegnungen, die in den
sechziger Jahren mein Leben so
nachhaltig beeinfluBt haben: Zuerst
Albert Schweitzer,dann Karl Barth,
Fritz Blanke und Heini Hediger.
• Schweitzer hat mit seiner Ethik der
Ehrfurcht vor dem Leben den An-
stof zur Entwicklung einer moder-
nen arttibergreifenden Humanitat
gegeben, und in Zurich kann man
nur bedauern, daf er die ihm 1921
angetragene Theologieprofessur
mit Rucksicht auf Lambarene aus-
geschlagen hat.
Barth, theologisch zwar weit yon
Schweitzer entfernt, hat dennoch
dessen Ethik verteidigt sowie 1945
in seiner Kirchlichen Dogmatik III
das Postulat der geschopflichen
Wiirde der Tiere erhoben und da-
mit deren weltweit erstmals verfas-
sungsrechtliche Verankerung in
der Schweiz vorbereitet.

• Blanke, Theologe an an der Uni-
versitat Zurich, hat 1959 das in der
deutschsprachigen Schopfungs-
theologie in zwischen unstrittige
Konzept der Mitgeschopflichkeit
entwickelt.

• Und schlieBlich der den meisten
von uns nieht nur dem Namen
nach bekannte fruhere Zurcher
Zoodirektor Heini Hediger, welt-
weit der einzige, der nie aufgehort
hat, sich als Tierpsychologe zu
verstehen und damit auch ein Be-
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"Alles, was man
uber das Gehirn
wissen muB" WDR

Richard F. Thompson

Das Gehirn
Das Gehim ist eine hochkomplexe Struktur,
die unser gesamtes Verhalten einschlieBlich
Lemen und Gedachtnis steuert. Die zweite
Auflage dieser "empfehlenswerten Ein-
fiihrung, die anschaulich erkldrt, wie das
Gehirn funktioniert" (DIE ZEIT), dokumen-
tiert den rasanten Fortschritt, den die Neuro-
wissenschaften im letzten Jahrzehnt erlebt
haben. Der Autor hat insbesondere neue
Befunde zu den Themen Lemen, Gedachtnis,
Sprache und BewuBtsein, zur Rolle des
Hypothalamus und zur molekularen Neuro-
biologie eingearbeitet.
1994,558 S., 182 Abb., geb.
DM 58,-/OS 424,-/sFr 55,-
ISBN 3-86025-222-4

" ... die derzeit wohl wichtigste und aktuellste
Ubersicht der Neurophysiologie und Neuro-
biochemie. " Deutsches Arzteblatt

1==-1 °1 Eine Bestellkarte finden Sie im Heft

Vangerowstr. 20 . D-69115 Heidelberg
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kenntnis zur Emotionalitat der Tie-
re abzulegen.

Bei Hediger muf ich noch verwei-
len. Er war namlich auch der erste,
der gegen die sprachliche Abwertung
des Wesens der Tiere als .rierisch"
anging und dieses Unwort in all
seinen Publikationen durch das
(1980, S. 323) ausdriicklich begrun-
dete .jierlich" ersetzte: Menschli-
ches, tierliches und pflanzliches We-
sen waren darnit begrifflich und ab-
wertungsfrei in eine Linie gebracht.
Aber das ist noch nicht alles: Er

hat sich groBe Verdienste urn die
Soziologie der Mensch- Tier-Bezie-
hung erworben, die irn internationa-
len Soziologen-Lexikon von 1984
ausdriicklich gewurdigt wurden.
Kein Wunder also, daf es in dieser

von humancm Geist durchdrungenen
Region auch einen erfolgreichen
Tierschutz gibt, dem dank intensiver
Anstrengungen und parlarnentari-
schen Weitblicks eine vorbildhafte
Ausgestaltung des kantonalen Tier-
schutzrechtes gelang: Der Anwalt
der Tiere ist in Zurich eine gesetzlich
verankerte Einrichtung!
Was Albert Schweitzer im Hin-

blick auf die Ausweitung der zwi-
schenrnenschlichen Ethik auf die
Mensch- Tier- Beziehung feststellte,
gilt fur ihn selbst und fur aIle, die
sich in den Dienst der Menschlich-
keit steIlen: "DaB wir damit van der
unvollstandigen zur vollstandigen
Humanitatsgesinnung fortschreiten
und darnit der naiven Unmenschlich-
keit, in der wir noch befangen waren,
entsagen, ist ein bedeutungsvolles
Ereignis der Geistesgeschichte der
Menschheit." (Werke V, S.70)
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