
---~-------------------------------

Literaturbericht 2004/2005, 28. Folge
Nach den Neuzugangen des Archivs fur Ethik im Tier-, Natur- und
Umweltschutz der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Mensch und Mitgeschopf unter
ethischem Aspel<t
Gotthard M. Teutsch
D-Bayreuth

Inhaltsubersicht:

Vorbemerkungen
Preliminary remarks

1 Zeitzeichen: 1m und gegen
den Strom (201)

2 Aligemeines zum Tier und
Tierschutz (202)

2.1 Hartmut Bohme et al., Hrsg.: Tiere.
Eine andere Anthropologie (202)

2.1.1 Heike Baranzke: Eine kurze
Ideengeschichte der Tierliebe (203)

2.1.2 Jean-Claude Wolf: Menschen
sind Tiere. iller die Schwierigkeit,
Tierrechte zu begninden (203)

2.2 Vivienne Klimke: Gruppenbild
mit Dackel - Warum wir Tiere
brauchen (203)

2.3 Birgit Mutherich: Die Problematik
der Mensch-Tier-Beziehung in
der Soziologie: Weber, Marx und
die Frankfurter Schule (204)

2.4 Erhard Oeser: Hund und Mensch:
Die Geschichte einer Beziehung
(204)

3 Philosophische Ethik (205)
3.1 Giinter Altner, Ludwig Frambach,

Franz-Theo Gottwald und
Manuel Schneider, Hrsg.: Leben
inmitten von Leben - Die
Aktualitat der Ethik Albert
Schweitzers (205)

3.1.1 Heike Baranzke: Albert
Schweitzer - ein Vordenker der
Medizinethik (205)

3.1.2 Erich Graller: Das Tier als
Mitgeschopf - Theologisch-
ethische Grundlegung des Tier-
schutzes im Anschluss an
Albert Schweitzer (205)

ALTEX 22,4/05

3.1.3 Hans Werner Ingensiep: Die 4.5 Lukas Vischer, Hrsg.: Listening in
Pflanze auBer und in uns - Creation Groaning (212)
Mensch und Pfianze mit Albert
Schweitzer (205) 5 Oko-Ethik: Verantwortung
Manuel Schneider: Uber-Leben fur die Natur (212)
und Tod - Zur konvivialen Ethik 5.1 Stefan Korner, Annemarie Nagel
Albert Schweitzers (206) und Ulrich Eisel: Naturschutz-
Beat Sitter-Liver: Ehrfurcht und begrundungen (212)
Wiirde in der Natur (206) 5.1.1 Annemarie Nagel und Ulrich
Beate Weinzierl: Sehnsucht Eisel: Ethische Begrtindungen
Natur - Zugange zur inneren fur den Schutz der Natur (212)
und aulseren Natur mit Albert 5.2 Albert Lorz, Markus H. MUller
Schweitzer (207) und Heinz Stockel: Natur-
Kurt Bayertz: Warum uberhaupt schutzrecht (213)
moralisch sein? (207) 5.3 Florian Oertel: GefraBige Kriech-
Angela Kallhoff: Prinzipien einer tiere: Es geht auch ohne Chemie ...
Pfianzenethik - Die Bewertung (213)
pflanzlichen Lebens in Biologie 5.4 Hans-Peter Rodenberg: See in
unci Philo sophie (207) Not - Die grobte NahrungsqueUe
Wolfgang Senz: Der inharente des Planeten: eine Bestands-
moralische Wert nichtmenschlicher aufnahme (213)
Lebewesen (208) 5.5 Peter-Philipp Schmitt: Toten fiir
Jean-Claude Wolf: Tierethik, den Naturschutz (214)
2. Auftage - Mit einem Nachwort
(208) 6 Rechtsfragen und

Rechtsentwicklung (214)
Theologische Ethik (210) 6.1 Regina Binder: Das osterreichische
Stephan Degen-Ballmer: Biblische Tierschutzgesetz (214)
und theologische Grundlagen 6.2 Evangelische Akademie Bad
zur Uberwindung von Gewalt in Boll, Hrsg.: Tierschutz in guter
der Schopfung (210) Verfassung (215)
Franz-Theo Gottwald: Geschopfe 6.2.1 Hans-Georg Kluge: Das Staatsziel
wie wir - Zur Verantwortung .Tierschutz" und seine Umsetzung
des Menschen fur die Nutztiere- in der Rechtsprechung (215)
Kirchliche Position en (210) 6.2.2 Johannes Caspar: Auswirkungen
Klaus-Peter Joms: Abschied des Staatsziels .Tierschutz" im
von der Herabwtirdigung unserer Schutzbereich vorbehaltloser
Mitgeschopfe (211) Grundrechte (216)
Regina Radlbeck -Ossman n: 6.2.3 Holger Herbriiggen: Konflikte
Eine kleine Eschatologie der zwischen nationalem und
Tiere (211) europaischern Tierschutzrecht (216)

199

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.2

3.3

3.4

3.5

4
4.1

4.2

4.3

4.4



TEUTSCH ~--------------------------------------~---

6.2.4 Heike Baranzke: Der ethische 7 Kognitive Ethologie (219) gerechter Nutztierhaltung fur
und theologische Gehalt des 7.1 Rainer Hageneord: Diesseits von die Landwirte und fur unsere
Tierschutzrechts - Versuch einer Eden - Verhaltensbiologische Gesundheit (221)
Standortbestimmung (216) und theologische Argumente fur

Die Jagd: ein weites Feld6.2.5 Evelyn Ofensberger: Ist die eine neue Sicht der Tiere (219) 10
Totung vun Stadttauben noch 7.2 Dominik Perler und Markus (222)
verfassungskonform? (217) Wild, Hrsg.: Der Geist der 10.1 Bernadette Calonego: Kalte Wut

6.2.6 Madeleine Martin: Was lasst Tiere - Philosophische Texte zu im Eis - Kanada lasst so viele
sich in der Rechtspraxis gegen einer aktuellen Diskussion (220) Robben jagen wie seit 40 Jahren
Qualzuchten tun? (217) nicht mehr (222)

6.2.7 Eisenhart von Loeper: Tiere 8 Tierversuche (220) 10.2 Markus Frenzel: Schwarze Messe
brauchen einen Anwalt - Die 8.1 Franz P. Gruber und Thomas fur Feinschmecker (222)
Tierschutz- Verbandsklage (217) Hartung: Alternatives to Animal to.3 Werner Rosener: Die Geschichte

6.3 Jana Glock: Das deutsche Experimentation in Basic der Jagd (222)
Tierschutzrecht und das Staats- Research (220)
ziel .Tierschutz" im Lichte 8.2 Franz P. Gruber und David 11 Tiertotung und
des Volkerrechts und des Europa- Dewhurst: Alternatives to Animal Vegetarismus (223)
rechts (217) Experimentation in Biomedical 11.1 Manuela Linnemann: Der Weg

6.4 Michael Marahrens: Education (221) allen Fleisches - Das Motiv
Verabschiedung der EU-Ver- des Schlachtens in der Literatur
ordnung zum Schutz von Tieren 9 Tier- und Nutztierhaltung (223)
beim Transport gescheitert (221) 11.2 Charles Patterson: .Ftir die
(218) 9.1 Agrarbiindnis, Hrsg.: Tiere ist jeden Tag Treblinka"

6.5 Beat Sitter-Liver: Eine Heraus- Landwirtschaft 2005 - Der Uber die Urspriinge des
forderung der Menschen- kritische Agrarbericht (221) industriellen Totens (224)
wiirde - Gedanken zu Tierschutz 9.2 Ulla Fincke: Schwanzamputation ltJ Tierarztliche Vereinigung
und -wurde (218) bei Milchkiihen (221) Tierschutz: Ethische Aspekte

9.3 Marc Frey: Zukunftschance des Totens von Tieren (225)
Tierwohl - Die Bedeutung art-

Vorbemerkungen
Altersgriinde zwingen mich, meine Arbeit am Literaturbericht in
der seit 1995 entwickelten Form zu heenden. Der Bericht
schrumpft auf einen wie bisher im 4. QuartalsheJt van ALTEX
angesiedelten Schwerpunkt ethiscli relevanter Rezensionen. Da-
mit soll sichergestellt werden, dass wesentliche Entwicklungen
in diesem Bereich nicht ubersehen werden. lnsoweit wird del' Li-
teraturbericht unter der Rubrik "Neue Literatur zu tierethischen
Themen" fortgesetn .
Je mehr die zentralen Themenkreise der Tierethik .obgegrast"
sind, desto after werden neue Fragestellungen aufgegriffen. Da
wurde in den letzten lahren die so Lange vernachldssigte Pflan-
zenwelt entdeckt und mit bedeutenden Werken bedachi. Eine an-
dere Neuentdeckung betrifft die aus der Kritik am Behavioris-
mus entstandene .Kognitive Ethologie", die in dies-em Heft als
eigenes Kapitel erscheint.
Abel' es ist auch. ein .Klassiker" der Ethik mehrfach neu be-
sprochen oder interpretiert worden. In ihrem Buch "Albert
Schweitzer - ein Vordenker der Medizinethik" bezeichnet Heike
Baranzke die Ethik Schweiizers nicht als sentimental nostal-
gisch, sondern vielmehr als eine radikal moderne, der Auf-
kldrung verpfiichtete Ethik. Auch Manuel Schneider vermittelt in
dem von Altner. Frambach, Gottwald und ihm selbst 2005 her-
ausgegebenen Huch "Leben inmitten von Lebert - Die Aktualitat
der Ethik Albert Schweitzers" ein Gesamtbild der ethischen
Grundsatze Albert Schweitzers. insbesondere leitet er aus ihr ei-
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Preliminary remarks
It is for reasons of age I will have to terminate my work at
the Literary Review in the form developed since 1995. The
report is being reduced to a concentration of ethically relevant
reviews as exemplified in the fourth-quarter issue of ALTEX.
This is to ascertain that essential developments in this field
will not be overlooked. Insofar, the Literary Review will be
continued under the heading "New literature concerning topics
of animal ethics".
The more central topics of animal ethics are being "used up"
the more new questions are being formulated. Thus it was
that during the last few years the plant-world, long neglected,
was rediscovered and received attention through the publi-
cation of important works. Another recent discovery concerns
itself with "cognitive ethology" which developed out of the
critique of behaviourism and which is dealt with in a separate
chapter in this issue.
But there is also a "classic" of ethics who has been reviewed
and interpreted anew repeatedly. In her book "Albert Schweitzer,
a prophet of medical ethics", Heike Baranzke describes
Schweitzer's ethics as not sentimental or nostalgic but rather
as a radically modern stance, committed to the enlightenment.
Manuel Schneider. also, conveys a comprehensive view of
Albert Schweitzer's ethics in "Life in the middle of life - the
relevance of the ethics of Albert Schweitzer", a book edited
hy Altner, Frambach, Gottwald and himself in 2005. For this, in
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ne Moglichkeit zur physiozentrischen Ethik ab. Beate Weinzierl
ndhert sicli Schweitzer in "Sehnsucht Natur - Zugiinge zur in-
neren und dufieren Natur mit Albert Schweitzer" dagegen eher
auf einer ganz personlich-menschlichen. Ebene. Wolfgang Sen:
unternimmt eine kritische Wiirdigung von Albert Schweitzers
Begrif.! "Leben", vor allem im Lichte der Schweitzerschen
Zuruckweisung des Cartesianischen .Jcn bin". Ohne Schweit-
zer-Zitat kommt letnlich. auch Jean Claude Wolf nicht aus, der
sicli auf Schweitzer bezieht, wenn er den iibertriebenen Fleisch-
genuss der (westlichen) Welt eben nicht als "grausame Notwen-
digkeit" gelten ldsst, Und schliesslich. geht Klaus Peter Jorns
in seinem "Abschied von der Herabwiirdigung unserer Mit-
geschopfe" auf die grundlegenden Argumente Schweitzers ein.
Zitat: .Es kann ja nicht so weitergehen, dass das Christentum
dabei stehen bleibt, das Gebot der Liebe, weil es so uberliefert
ist, nurfiir das Verhalten zu den Menschen gelten zu lassen. Wir
mussen vielmehr, wie Schweitzer es schon fur unumganglich ge-
halten hat, der Autoritdt der Bibel an dieser Stelle die schuldige
Achtung versagen,"
Die Tiertotung, aus welcher Motivation heraus auch immer, ist
nach wie vor ein kritischer Punkt im verstdndnis (oder Unver-
stdndnis), was die Wiirde der Kreatur angeht. Manuela Linne-
mann, Charles Patterson, Evelyn Ojensberger und die deutsche
Tierarztliche vereinigung fur Tierschut: haben sich intensiv da-
mit auseinandergesetzt.
Einen grojJerenRaum - wie immer - nehmen die Publikationen
zu Rechtsfragen. und zur Rechtsentwicklung ein. Besonders zu
erwahnen sei hier der Tagungsbericht der Evangelische Akade-
mie Bad Boll (Hrsg.) "Tierschutz in guter Verfassung" und die
durin enthaltenen Beitrage von Hans-Georg Kluge" Das Staats-
ziel .Tierschut:' und seine Umsetzung in der Rechtsprechung"
und von Johannes Caspar "Auswirkungen des Staatsziels ,Tier-
schurz' im Schutzbereich. vorbchaltlaser Grundrechte",
Bezogen auf Tierversuche sind im Berichtszeitrauni die letrten
heiden der van del' Zurcher Stiftung Fonds fur versuchstierfreie
Forschung (FFVFF) in Auftrag gegebenen Positionspapiere zu
den Perspektiven der 3R-Forschung erschienen. Alternativen in
der Grundlagenforschung (rnit wieder steigenden versuchstier-
zahlen) und in der biomedirinischen Ausbildung sind die The-
men, denen sich Franz P. Gruber mit seinen Koautoren Thomas
Hartung und David Dewhurst angenommen hat.

particular, he derives a possibility of a physiocentric ethics. By
contrast, Beate Weinzierl approaches Schweitzer on a complete
personal and human level in "Yearning for nature - access to
inner and outer nature with Albert Schweitzer". Wolfgang Sen:
is undertaking a critical appreciation of Albert Schweitzer's
concept of "life" and this.foremost, in the light of Schweitzer's
rejection of the Cartesian "I am". In the end, Jean Claude Wolf
cannot manage without citing Schweitzer either, referring to
him in his not accepting the (western) world's excessive meat
consumption as a "cruel necessity". Klaus Peter lorn also
enters into Schweitzer's fundamental argumentation in his
"A good bye to the disparagement of our fellow creatures".
Quotation; "It just cannot go on that Christianity lets the
validity of the commandment of love end at the behaviour
towards humans, simply because that is the tradition. We rather
have to, in this instance, deny the authority of the Bible it's due
respect, as this has deemed Schweitzer already inevitable."
The killing of animals, irrespective of the motives, remains
a critical issue in the understanding (or the lack thereof) with
regard to the dignity oj all creation. Manuela Linnemann,
Charles Patterson, Evelyn Ofensberger and the German
Veterinary Associationfor the Protection of Animals have dealt
with this issue extensively.
As always, more space is taken up by publications dealing with
legal questions and developments. In particular, the
conference report of the Protestant Academy at Bad Boll should
be mentioned "Animal protection on good constitution".
Contributions to this report, edited by the academy, include
Hans Georg Kluge's "The governmental aim 'animal protec-
tion' and it's implementation in jurisdiction" and Johannes
Caspar's "effects of the governmental goal 'animal protection'
in the protected area oj unconditional fundamental rights".
Regarding animal experiments, the last two position papers
commissioned by the Foundation for animal-free research
(FFVFF), dealing with perspectives of 3R research, have been
published within the period of time covered by this report.
Alternatives in basic research (with once again rising numbers
of experimental animals) and in biomedical education are
the themes dealt with by Franz P. Gruber and his co-authors
Thomas Hartung and David Dewhurst.

Kl')'words.' otlucs, animal protection, legal questions, killing of animals, hunting, vegetarianism, Albert Schweitzer

1 Zeitzeichen: 1mund gegen
den Strom

an erinnert werden, dass VOl' 25 Jahren
die .Wurde der Kreatur" in del' neuen
Kantonsverfassung festgeschrieben wur-
de und sich "als beispielhaft" erwies.
Nun sollte gefragt werden, was del' ethi-
sche Appell "die Wiirde der Kreatur zu
achten" inzwischen bewirkt habe.
Das Ergebnis lasst erkennen, wie unvor-

bereitet das ethische Denken auf diese Fra-
ge war.ja wie sehr uns die traclitionelleAn-

1.1 Primeur in der Staats-
verfassung
Unter diesem Titel berichtet Hans-Peter
Widmer am 13.9.2005 in der Aargauer
Zeitung uber eine von der Okumenischen
Kornmission .Bewahrung der Schop-
fung" einberufene Tagung. Es sollte dar-
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thropozentrik in ihrem Ausbeutungsan-
spruch gegentiberden Mitlebewesen gefan-
gen halt. Jedenfalls hat die Tagung gezeigt,
wie dringend es ist, nonnative Vorgaben
zu verarbeiten, ehe sie unser Handeln als
biophile Humanitat erreichen. Hier dem
Denken seiner Zeit urn Jahrzehnte vorange-
gangen zu sein, ist das uneinholbare Ver-
dienst der AargauischenVerfassung und all
derer, die daran beteiligt waren.
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1.2 Enttauschte Hoffnung
Dem in ALTEX 21,2004,200 erwahn-
ten "ersten Schritt" zum Verbandsklage-
recht war kein Erfolg beschieden. Der
Antrag des Landes Schleswig-Holstein
ist vom Bundesrat am 5.11.2004 abge-
lehnt worden. Trotzdem Dank fiir den
Versuch!

1.3 Tierschutz in der
offentlichen Meinung
Wer in seinem Ticrschutzbernuhen van
Zweifeln uber den Ruckhalt in der Be-
volkcrung geplagt wird , mag sich uber
cine Mitteilung van Iana Glock (2004,
41, Anm. 109) freuen: "So erreichte die
gemeinsame Verfassungskommission
die zweithochste Anzahl van Zuschrif-
ten (uber 170.000) zur Aufnahme des
Tierschutzes ins Grundgesetz; vgl.
Bundestagsdrucksache 12/6000, S. 69."

1.4 Die Deutschen, die Henne
und das Ei
Unter diesem Titel hat Henrike RojJbach
die wichtigsten Zahlen aus diesem Be-
reich zusammengetragen. Hier einige
Angaben zu Fragen des Konsumver-
haltens im Blick auf Kafig- oder "Bio"-
Eier: "Dementsprechend stammen 51%
allef Eier, die private Haushalte 2004
gekauft haben, von Klifighennen ... 1m
.Tahresverlauf hat sich das Verhaltnis
aber verandert. Lagen die Kafigeier im
Januar 2004 noch bei 53%, waren es im
Dezember nur noch 44 Prozent. Einige
Handler haben namlich Kafigeier aus
ihrem Sortiment gestrichen."

1.5 Halali fur die Fuchsjagd
in England?
Nach vielerlei bisher gescheiterten Ver-
suchen soll nun die grausame Hetzjagd
ZlIPferde, an deren Ende der ZlITod er-
schopfte Fuchs von der Hundemeute
zerrissen wird, ein Ende finden. Am
30.6.2003 erging dazu ein entsprechen-
der Unterhausbeschluss (ALTEX 20,
2003, 2543). Das war jedoch nur der
Auftakt zu einem GroBeinsatz denkba-
rer Rechtsmittel gegen die Parlaments-
beschlusse und die Urteile der angerufe-
nen Gerichte.
Den inzwischen neuesten Stand des

Rcchtsstreites referiert ein F.A.z.-He-
richt vom 29.1.2004 .Fuchsjagdverbot
in England bestatigt". In dem Bericht
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heiBt es aber: "Die Fursprecher der um-
strittenen Hetzjagd zu Pferde werden
freilich eine zweite und dritte Entschei-
dung suchen. AuBerdem wollen sie
beim Europaischen Gerichtshof fur
Menschenrechte in StraJ3burg klagen,
weil das Verbot ihr Menschenrecht auf
Fuchsjagd verletze."

1.6 Waldschadensbericht 2004
.Tahre!angist die Schadigung der Walder
als nicht mehr besorgniserregend darge-
stcllt worden, nun ist die Besttirzung
groB: Andreas Liebmann berichtete am
9.12.2004 in der Suddeutschen Zeitung:
"Fast drei Viertel aller Baume in
Deutsehlands Waldern weisen sichtbare
Schadan auf... Mit 28 Prozent lag der
Wert der gesunden Baume so niedrig wie
noch nie seit Beginn der systematischen
Untersuchungen vor 20 Jahren." AuBer
der Belastung durch Saure und Stickstoff
werden die "Spatfolgen des heiBen Som-
mers 2003" als Ursache genannt.

1.1 Gibt es eine pflanzenethik?
Wenn Pathozentrik in Biozentrik iiber-
geht, offuet sich der Mensch der Pflan-
zenwelt. Nach dem 2002 von Ute Neu-
mann-Gorsolke und Peter Riede bestens
betreuten Sammelband .Das Kleid der
Erde - Pflanzen in der Lebenswelt des
alten Israel" (ALTEX 19, 2002,176) hat
nun Angela Kallhoff in Mtinster die
Frage nach den .Prinzipien del' Pflanzen-
ethik" zum Gegenstand ihrer Dissertati-
on gemacht und damit den Weg in ein
neues und weites Problemfeld eroffnet.
VgL dazu die weiteren Ausfiihrungen
irn Philosophiekapitel.

1.8 Die Gefuhle des Wurms
am Angelhaken
Unter diesem Tite! berichtet Susanne
Lummer libel' das Interesse norwegi-
scher Politiker an dcr Frage des
Schmerzempfindens .miederer Tiere".
Seit vor einigen Jahren die traditio-

nelle Lehrmeinung von der Schmerz-
unempfindlichkeit der Fische weitge-
hend aufgegeben oder in Zweifel ge-
zogen wurde, wird die Frage der Emp-
findungsfahigkeit nun auch in Bezug
auf Nicht- Wirbeltiere diskutiert. Als
Bcispiele nennt die Autorin .bestimmre
Tintenfische und hoehentwiekelte Krebs-
tiere wie den Hummer".

Derzeit wird die Diskussion beson-
ders in Norwegen gefuhrt, wo eine Re-
form des Tierschutzgesetzes ansteht.
Auch in der Schweiz wird dartiber nach-
gedacht. Im bisherigen Gesetz ist laut
Artikel 1, Abs. 2 die Anwendbarkeit des
Gesetzes auf Wirbeltiere beschrankt,
kann aber ausgeweitet werden per Tier-
schutzverordnung. 1m neuen Gesetzes-
entwurf ist bestimmt, dass das Gesetz
auch auf Wirbellose anwendbar sein
kann, wenn wissenschaftliche Erkennt-
nisse uber deren Empfindungsfiihigkeit
vorliegen (Art. 2, Abs. 1). In diesem
Punkt ist die Bundesrepublik weiter:
Hier betrifft die Beschrankung nur die
Strafbestimmungen in den §§ 17 und
18. Genehmigungspflichtig sind jedoch
auch in Deutschland nur Versuche mit
Wirbeltieren (§ 8 Abs, 1).

1.9 Ein Herz fur Angler
hat die Kantonsregierung in Zurich.
Lalit ALTEX 21, 2004, 201 ("Zu fruh
gefreut") durfen neuerdings auch schon
Zehnjahrige zur Angel greifen. Aber
damit nieht genug; inzwischen ist eine
weitere .menschenfreundliche'' Rege-
lung eingefuhrt worden: Dem Bericht
der Neuen Zurcher Zeitung vom
11.1.2005 ("Mit lebenden Kodern dem
Hecht ans Lebendige") zufolge darf ab
Februar 2005 das bisher verbotene An-
geln mit lebenden Koderfischen wieder
praktiziert werden. Offenbar ist es nicht
gelungen, einen kunstlichen Koderfisch
zu perfektionieren, dass man einen
Hecht damit "kodern" konnte. Also
bleibt es bei der barbarischen Losung,
den Koderfisch lebend uber den Angel-
haken zu ziehen, um damit den Beute-
fisch anzulocken.
Ein Herz fur Fische hat die Anfang

2000 gegrtindete Gruppe "fair fisch" ,
Wartestr. 157, CH-5400 Winterthur.

2 Aligemeines zum Tier
und Tierschutz

2.1 Hartmut Sohme et al.,
Hrsg.: Tiere. Eine andere
Anthropologie
Dies ist der zweite Sammelband, der im
Anschluss an die mit groBen Erwartun-
gen begleitete Ausstellung des Deut-
schen Hygienemuseums Dresden 2002-
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2003 (vgl. ALTEX 20, 2003, 233) ent-
standen ist. Er bestatigt nochmals den in
der offentlichen Mensch- Tier-Diskussi-
on eingetretenen Wandel: Der Gedanke,
an der Natur und insbesondere an der
unter unserer Ausbeutung leidenden
Tierwelt schuldig geworden und zur
Wiedergutmachung vcrpflichtet ZLl sein,
trat gcgenuber der Fiille bisher· uner-
schlossener und nicht belastender For-
schungsthemen deskriptiver "Tierwi~-
senschaft" zuruck. Dabei ist durchaus
die Frage offen, ob es nicht in erster
Linie wieder der Mensch ist, um den es
hier geht. Der Titel deutet jedenfalls in
diese Richtung.
So enthalt der Band zwar 22 hochspe-

zialisierte und fachkompetente Beitra-
ge, aber mitgeschopfliche Humanitat
kommt nur gelegentlich zur Sprache,
wie etwa in den nachstehend vorgestell-
ten Beitragen yon Heike Baranzke und
Jean-Claude Wolf.

2.1 .1 Heike Saranzke:
Eine kurze Ideengeschichte
der Tierliebe. Die Care-
Kehrseite abendlandischer
Biopolitik (283-299)
Dass in der Tierethik-Diskussion yon
Tierliebe kaum die Rede ist, mag viel-
leicht uberraschen , hat aber einen guten
Grund, denn Tierliebe ist ein hochst un-
praziser und ins Fragwiirdige schillern-
der Begriff. Entsprechendes gilt auch
fur die Eigenschaft "tierlich", die dem
Tierfreund zuzuordnen ist, wahrend der
"Tierschutzer" au13erseinem Wohlwol-
len noch aktiv-tatige Hilfsbereitschaft
und Solidaritat einbringt.
Das Grimmsche Worterbuch ist uner-

giebig. Zwar wird auf Jean Paul verwie-
sen, aber die Lekttire der in Frage kom-
menden Texte (Levana, Kapitel 3, §
ll8) bringt auBer dem Wort nur die al-
lerdings bedeutungsvolle Vorwegnahme
eines umfassend geforderten Lebens-
schutzes: "Namlich das Kind Ierne alles
tierische Leben heilig halten - kurz,
man gebe ihm das Herz eines Hindus,
statt des Herzens eines kartesischen Phi-
losophen."
In dem hier zu referierenden Beitrag

wird zunachst uber die Widerstande,
den "Ausschlu13 der Tiere aus divers en
Liebesgemeinschaften" (284-289) und
erst dann uber den .Einschluf; der Tiere
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in die christliche Liebesgemeinschaft"
(290-295) berichtet; wobei dieser Ein-
schluB lange genug im Gegensatz zum
hellenistischen Erbe der intellektualisie-
renden Vernunftanthropologie stand und
(291) "bis an den Rand des Vergessens"
geriet. ..
"Dies andert sich mit der Reformati-

on, die den biblischen Ideen- und Mate-
rialreichturn neu in Erinnerung gebracht
hat. Insbesondere Luthers aus der
Rechtfertigungslehre geborene homo
peccator-Anthropologie ebnete den
Weg, urn die Verantwortungsdimension
der Gottebenbildlichkeit des Menschen
in den Vordergrund zu rucken. Wahrend
die nichtmenschliche Natur fur Luther
nach dem Siindenfall des Menschen
sundlos geblieben ist, betrachtet er den
Menschen als in seiner Natur bescha-
digt. Die nicht-menschliche Natur, ins-
besondere die leidensfahigen Tiere,
leiden folglich unter der sundigen Herr-
schaft des Menschen und sehnen sich
nach der Befreiung durch Christus."
Tierliebe ist demnach auf die Tiere

ausgedehnte Caritas, fur die christliche
Gemeinde konkret entwickelt im Pietis-
mus (293): "Die Solidaritat mit kreatur-
licher Verletzlichkeit und Bedurftigkeit
macht Menschen und Tiere zu den Ob-
jekten christlicher Liebestatigkeit."

2.1.2 Jean-Claude Wolf:
Menschen sind Tiere. Uber die
Schwierigkeit, Tierrechte z:u
begrunden (301-317)
Der Autor hat sieh, so sein einleitender
Satz, auf dem Hintergrund von Hume
und Nietzsche insbesondere mit dem
Zusammenwirken einer Herren- und
Sklaven- bzw. Mitleidsmoral befasst
und gezeigt, dass auch Uberliefertes
noch zu kritischem Nachdenken helfen
kann. So z.B. im Schlusskapitel "Tier-
schutz - Menschenschutz" (314-316).
Dabei geht es aber nicht urn die These,
dass Tierschutz eine Art Menschen-
schutz sei, sondern um die sehr unter-
schiedliche Bewertung des Leidens, je
nachdem ob Menschen betroffen sind
oder eben "nur" Tiere (315): "Eine
schlechte Haltung yon Schweinen mag
uns emporen, doch sie versetzt uns nicht
in Panik und Sorge urn die eigene
Sicherheit... Menschen konnen direkt
oder indirekt dazu beitragen, Tiere zu

verletzen, auszubeuten und zu toten ,
ohne dadurch in soziale Panik versetzt
zu werden. Einige gesellsehaftliche
Randgruppen werden versuchen, der
Mehrheit Schuldgefiihle zu verursa-
chen ... Die traditionelle (insbesondere
yon Aristoteles inspirierte) Philo sophie
hat sich bemiiht, die Inferioritat von
Tieren gegenuber Mensehen zu bewei-
sen und zu begrunden, Tiere haben ihren
festen Platz in einer Schichtenoutologie,
namlich zwischen Pflanzen und Men-
schen... Die Ontologie der verschiede-
nen Schichten reprasentiert zugleich
eine natUrliche Werthierarchie ... Ein
Mensch hat mehr Wert a1s ein Tier, so
wie ein Tier mehr Wert hat als eine
Pflanze, oder ein Mensch weniger Wert
hat als ein Gott. Die klassische Philoso-
phie hat damit der Mehrheit der Men-
schen den praktischen Dienst geleistet,
ihr Verhalten gegeniiber Tieren
nachtraglich zu rationalisieren. Was
weniger Wert hat, kann als Mittel und
Ressource gebraucht werden yon We-
sen, die mehr Wert haben. Weil Men-
schen mehr Wert haben als Tiere, diirfen
sie Tiere als Mittel und zu ihren
Zwecken benutzen.
Doch die Philosophie ist - ebenso we-

nig wie die Religion - schuld am radi-
kalen Machtgefalle zwischen Menschen
und Tieren.Die gelebte Mehrheitsrnoral
gegenuber den Tieren ist eine relativ
ungebrochene Herrenmoral, mit einigen
Ansatzen zu einer Umwertung der
Werte, namlich zum Mitleid mit den
Schwacheren und deren Verwundbar-
keit."

2.2 Vivienne Klimke:
Gruppenbild mit Dackel -
Warum wir Tiere brauchen
Ethisch relevante und zugleich neue
Einsichten sind aus Hundebuchern
hochstens mittelbar zu gewinnen. Tier-
buchautoren verfolgen zumeist auch an-
dere Ziele. Dabei gehort die Frage, was
Tiere in unserem Leben vermogen, be-
reits zu den anspruchsvolleren und
ethisch ergiebigen Themen, weil in vie-
len Mensch-Tier-Beziehungen zur bei-
derseits wirkenden Zuneigung beim
wissenden Menschen noch der Gedanke
der Dankbarkeit eine wichtige Rolle
spielt. Warum und wie Tiere die Geben-
den und wir die Empfangenden werden
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konnen, ist die warmherzig, aber kei-
nesfalls sentimental vermittelte Bot-
schaft der Autorin.
Vorn Tiersehutz ist aber auch unmit-

tel bar die Rede, wenn aueh zunachst nur
als Frage im Blick auf die standig an
Bedeutung gewinnende "TiergestUtzte
Padagogik" (159): .Denn wo mit tierge-
stiitzten Therapien Geld zu rnachcn ist ,
lassen schwarze Schafe nicht lange auf
sieh warten ... Besonders brisant ist die
Tierschutzfrage bei der Therapie mit
Dellinen, die fur cin Wiirzburger For-
schungsprojekt jetzt auch in Deutsch-
land durchgeftihrt wird. Wenn da her-
auskommt, dass die Delfine tatsachlich
mediziniseh heilsam wirken konnen,
dann soll diese Therapiefonn bald aueh
bei uns FuB fassen. Doeh das Leben im
Becken eines Delfinariums ist ein hartes
LOR fur die Meeressaugcr."

Aber warum mussen gerade Delfine
als therapeutische Helfer dienen, wo wir
doch im so erfolgreichen therapeuti-
schen Reiten einen Weg haben, Patien-
ten zu helfen, ohne dass dafur Tiere zu
leiden haben? (Zurn Themenbereich
"TiergestUtzte Therapie und Padagogik"
siehe auch ALTEX 21,2004,214.)

2.3 Birgit Miitherich:
Die Problematik der Mensch·
Tier-Beziehung in der
Soziologie: Weber, Marx und
die Frankfurter Schule
Zu def den Literaturbericht beschafti-
genden Frage nach der Ethik im Um-
gang des Menschen mit Tieren kann die
Soziologie eigentlich nur Beitrage zur
Beschreibung und nicht zur moralischen
Bewertung der relevanten Saehverhalte
liefern. Aber eben diese moglichst ob-
jektive Besehreibung des Ist-Zustandes
der Mensch-Tier-Beziehungen muss
vorliegen, wenn eine tierethische Be-
wertung erfolgen soll.

Nach einer lohnenden kulturge-
schichtlichen Einftihrung (21-65) geht
die Autorin zunachst auf "Spurensuche"
bei Max Weber (66-94), Karl Marx
(95-138), Max Horkheimer (139-186)
und referiert zum Sehluss die Ansatze
einer modernen Mensch-Tier-Soziolo-
gie (187-209). Referiert werden:
- Theodor Geiger: .Das Tier als geselli-

ges Subjekt" (187 -194)
- Gotthard M. Teutsch: .Soziologie der
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Lebewesen" (194-198)
- Ruiner E. Wiedenmann: "Tierethische

Aspekte des Zivilisationsprozesses"
( 199-204)

- Doris Janshen: "Ubcrlegungen zu ei-
ner .kulturellen Integration des Ani-
malischen" (205-207).
Die rucksichtslose Ausbeutung der

Tiere wird von Horkheimer in engagier-
ter Weise vorgetragen, und zwar nieht
nur als blolle Verlangerung seiner sozia-
Iistischen Gerechtigkeitsidee in die Welt
der Tiere , sondern aus unmittelbar am
Leiden entzundctcr Solidaritat.

Der Autorin ist es gclungen, diesen
Eindruck nachempfindend zu verrnit-
teln; hier einige auf das Wesentliche
verkurzte Texte aus den Seiten 147-180:

" ... sieht Horkheimer die Notwendig-
keit der Erweiterung des Solidaritats-
prinzips auf Tiere, denn ,die Solidaritat
der Mensehen ist ein ... Teil der Solida-
ritat des Lebens uberhaupt'". (147)

Zur Menseh- Tier- Verwandtsehaft
heiBt es (149): .Jvlit den Tieren ... teilt
der Mensch ... die ,mensehliehen Zuge ...
Freude, Trauer, Sehnsueht, alles Unmit-
telbare'. Zur volligen Unterschiedslo-
sigkeit steigert sich diese Verwandt-
schaft... in der Erfahrung des
Schmerzes, denn ,im Sehmerz wird al-
1es eingeebnet, jeder wird jedem
gleieh' ... Die Betonung einer auf Leiden
und Mitleiden basierenden Verpflich-
tung zur erweiterten Solidaritat zeigt an,
wie weit sich Horkheimer schon zu die-
sem Zeitpunkt.. von dem nur auf einer
Verwirkliehung der Gerechtigkeit fur
Menschen ... zielenden Konzept distan-
ziert."

" ... folgt aus der geringeren rational en
Kompetenz des Tieren nieht - wie tradi-
tionell iiblieh - die Legitimation seiner
Ausbeutung und Vernichtung, sondern
der Appell an die Solidaritat mit dem
Schwacheren .... " (155)
Im Bliek auf das Tier wird (165) aus-

geftihrt: "Mit seiner Unvernunft bewei-
sen sie die Mensehenwiirde."

.Horkheimer sieht klar, dass ... kein
Terror gegen Mensehen notig ist, damit
sie den unnotigen gegen Tiere dulden;
die Gewohnheit tut das ihre van selbst,
Die Steigerung der Lebenserwartung
und des Lebensstandards, der Giiter
hochste in der automatisierten Welt, soll
alles rechtfertigen, nicht bloB das

zweckbcdingte, sondern das zusatzl i-
che, sinnlose, fahrlassige Leiden der
Kreatur, das in den Verliesen des Ge-
sellsehaftsbaus angerichtet wird." (180)

2.4 Erhard Oeser: Hund
und Mensch: Die Geschichte
@inerBeziehung
Zum zweiten Mal kommt hier ein Buch
zum Thema Menseh und Hund zur
Sprachc, an dem die Philosophie betei-
ligt ist; in ALTEX 21 (Kapitel 3.4) war
es .Der Hund des Philosophen", und
nun befassen wir uns mit der Untersu-
chung .Hund und Mensch", die trotz
ausgewiesener Kompetenz nicht von ei-
nem Kynologen stammt, sondern von
einern Philosophieprofessor verfasst
wurde. Entgegen der an die Lektiire ge-
hegten Erwartung, hat der Autor aber je-
des Binfliessenlassen philosophischer
Fragen vermieden, die fur den Literatur-
bericht von besonderem Interesse gewe-
sen waren. Nur als Beitrag der griechi-
schen Geistesgeschichte wird (64-71)
von der "enthusiastischen Bewunderung
fur Hunde" bei Platon, Aristoteles und
Xenophon berichtet.

So bleibt das Untersuchen und Uber-
legen des Autors auf die historische
Frage gerichtet, "wie es war" und sieht
sich nirgendwo vor die Frage gestellt,
"wie es sein sollte". Auch die Kritik an
der Inhumanitat des Menschen taucht
nur selten auf (179): "Die viele Jahrtau-
sende dauernde Geschichte der Uber-
lebensgemeinschaft von Hund und
Mensch, die nieht nur von beiderseitiger
Freundschaft und Liebe, sondern aueh
von Grausamkeit und Unbarmherzigkeit
von Seiten des Menschen und Leiden
und Tod von Seiten des Hundes gekenn-
zeichnet ist, lasst uns ahnen, wie be-
sehaffen die Seele des Hundes ist. Sie
ist sicher eine dem Mensehen verwand-
te Seele, nicht nur weil sie sich an den
Menschen angepasst, sondern auch weil
sie die Menschenseele beeinflusst hat
und das noch immer tut.. Selbst dann,
wenn es nieht wahr sein sollte, dass der
Mensch sein Sozialverhalten vom Hund
iibernommen hat, bleibt genug iibrig ,
urn die Behauptung zu rechtfertigen,
dass wir ohne seine Hilfe kaum so weit
gekommen waren , wo wir heute sind."
(179)
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3 Philosophische Ethik

3.1 Gunter Altner, Ludwig
Frambach, Franz- Theo Gottwald
und Manuel Schneider, Hrsg.:
Leben inmitten yon Leben -
Die AktualitCit der Ethik Albert
Schweit:z:ers
Der knapp vor Redaktionsschluss ein-
gegangene Sammelband enthalt 18
Beitrage, die - soweit in Teil I "Mensch
und Natur" zusammengefasst - hier vor-
gestellt werden.
Die Tierethikdiskussion der Ietzten

zwanzig bis dreiBig Jahre drehte sich
meistens urn den Versuch, Konzepte
zu entwickeln, die dazu helfen sollten,
erlaubtes Nutzen yon moralisch un-
zulassigem Ausbeuten zu unterschei-
den. Dabei bestand weitgehende
Ubereinstimmung, dass Tiere vor unge-
rechtfertigtem Leiden zu schutzen sei-
en. GroBe Unsicherheit bestand dabei
hinsichtlich der Frage nach dem Recht,
Tiere zum Nutzen des Menschen
schmerz- und angstfrei zu toten. Wie
selbstverstandlich ging man dabei yon
der Pramisse aus, "dass Tiere bestimm-
te Eigenschaften aufweisen mnssen, da-
mit ihre 'Iotung zu einem moralischen
Problem wird," soweit Konrad Ott,
zitiert in ALTEX 16,1999,220.
Konrad Ott hat damit aber nUT gesagt,

was in der gegenwartigen Debatte die
vorherrschende Meinung ist, gleichgiil--
tig, ob sie unter dem Stichwort .morali-
scher Status" oder auf die Frage, wer
zur moralischen Gemeinschaft gehore,
vorgetragen wird. In beiden Fallen steht
man erst am Anfang neuer Fragen, wie
man sich auf eine Liste statusqualifizie-
render Eigenschaften einigen kann, und
wie diese objektiv und justiziabel fest-
gestellt werden konnen.
Die Beobachtung der tierethischen

Diskussion lasst eine gewisse Ermti-
dung der auf ein moglichst prazises
Moralregelwerk hinzielenden Anstren-
gungen erkennen. Angesichts der dabei
auftretenden Probleme wirken die
Schwierigkeiten mit Schweitzers Ethik
wesentlich weniger formalistisch.
So wird das Erscheinen dieses Buches

zu dieser Zeit wie ein Indiz empfunden
fur die Renaissance einer Ethik, die yon
Prinzipien ausgeht und Ziele anvisiert,
im Detail dann aber auf die Verantwor-
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tung aus artlibergreifender Humanitat
setzt. Erst in ALTEX 17, 2000,179-180
wurde uber "Die Humanitat im Nach-
lass Albert Schweitzers" berichtet.

3.1 .1 Heike Baranzke: Albert
Schweit:z:er - ein Vordenker der
Medi:z:inethik? (52-67)
Unter Tierethikaspekt kann dieser Bei-
trag nur wenig Neues beitragen, enthalt
aber unter dem Titel .Jst Schweitzers
Ethik noch zeitgemafs?" (62) hilfreiche
Klarungen: "Die ,ins Grenzenlose er-
weiterte Verantwortung gegen alles, was
Iebt', die schon oft als ethische Uberfor-
derung kritisiert worden ist, ist im Kern
nichts anderes als die radikaI gezogene
Konsequenz aus der neuzeitlichen Wen-
de zum menschlichen Subjekt. Insofern
ist die Schweitzersche Ethik, der das
gute Gewissen als eine Erfindung des
Teufels gilt, nicht eine sentimental
nostalgische, sondern vielmehr eine ra-
dikal moderne, der Aufklarung ver-
pflichtete Ethik ... Vielleicht mussen sich
jene ethischen Positionen, die die
Schweitzersche Verantwortungsdimen-
sion als liberzogen kritisieren, fragen,
ob nicht die traditionellen Einschran-
kungen der Verantwortungsbereiche auf
die rationaIen, selbstbewussten oder
empfindungsfahigen Lebewesen noch
einem vormodernen Erbe anhangen, in-
sofern sie eine im groBen MaBstab vom
Menschen ohnehin nicht veranderbare
Natur- bzw. eine gottlich garantierte
Schopfungsordnung voraussetzten? In
diesem Sinne konnte man die oft absurd
anmutenden Diskussionen, welcher En-
titat - yon der Landschaft bis zur
menschlichen Ei- oder Nervenzelle -
denn nun noch ein ,moralischer Status'
zukomme, auch als mlihsame Moderni-
sierungsdiskussionen der tradition ellen
Ethiken lesen, die die Schweitzersche
Lebensethik seit nunmehr 80 Jahren
langst hinter sich gelassen hat. Fur
Schweitzer steht fest: Einzig der
Mensch ist zu moralischem Handeln in
der Welt fahig. Moralisches Handeln ist
die einzige Moglichkeit zur Verwirkli-
chung einer der gnadenlosen Naturord-
nung widersprechenden Utopie. Gleich-
zeitig ist der Mensch durch seine
technischen Entwicklungen imstande,
die ganze Welt aus den Angeln zu he-
ben. Daher ist er in einem ganz trivialen

Sinneflir Alles.also grenzenlos, verant-
wortlich - wer denn sonst? Diese le-
bensmetaphysisch entwickelte Einsicht
vertieft sich fur Schweitzer."

3.1.2 Erich GraBer: Das Tier
als Mitgeschopf - Theologisch-
ethische Grundlegung des
Tierschut:z:esim Anschluss an
Albert Schweit:z:er (41-51)
Wann immer fur eine Tagung oder einen
Sammelband ein Beitrag zur Ethik der
Mensch- Tier-Beziehung aus theologi-
scher Sicht gesucht wird, sind sich die
Planer schnell einig: Erich Griifier, so
sehr ist er in den letzten drei Jahrzehn-
ten zum Experten in diesem Thema ge-
worden.
Immer wieder findet er Zugange zu

den eindeutigen Quellen der Bibel und
wendet sie auf unser Verhaltnis zu den
Tieren an (41-42): ,,'Selig sind die Barm-
herzigen' , das wird nun schon seit rund
2000 Jahren in den christlichen Kirchen
gepredigt, aber noch immer so, als sei
damit gemeint: Selig sind die, die gegen
ihre Mitmenschen barmherzig sind! Die
Mitgeschopfe, die Tiere bleiben ausge-
grenzt. Und das nicht nur in der Verkun-
digung der Kirche und im kirchlichen
Unterricht, sondem auch in der wissen-
schaftlichen ~lleQlogie ulld in der pllil()-
sophie ..Die theologische Ethik ist ganz
allgemein anthropozentrisch ausgerichtet
und zeigt sich gegenliber Albert Schweit-
zers ,Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben'
und damit einer Tierschutzethik gegen-
iiber weitgehend verschlossen."

Grafier nimmt Schweitzers Ethik fur
die Zuspitzung des Tierschutzes in
Anspruch und ist wie nur wenige
bereit, theologische Selbstkritik zu
uben, Darum ware es wichtig, wenn der
Autor sich entschlieBen konnte, auf dem
breit angelegten Hintergrund seiner
Schweitzer-Forschung ein theologi-
sches Konzept der Mitgeschopflichkeit
zu entwerfen, eine urn die Sorge und
Liebe fur die Schopfungsgeschwister
erweiterte Nachstenliebe.

3.1.3 Hans Werner Ingensiep:
Die Pflan:z:eauBer und in uns -
Mensch und Pflan:z:emit Albert
Schweit:z:er (27-40)
Wer sich mit Tierethik befasst und dabei
eine biozentrische Richtung verfolgt,
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wird immer wieder mit der Frage
konfrontiert "Wenn Tiere als fuhlende
Wesen Mitleid verdienen, warum nicht
auch Pflanzen, die moglicherweise auch
etwas ernpfinden?" (29).

Unter dem Titel "Geschichte der
Pflanzenseele" ist der Autor dieser
Frage bereits fruher bis in die letzten
Verastelungen des Themas nachgegan-
gen (ALTEX 19, 2002,174). Der Beitrag
in diesem Sammelband stellt ein Hoch-
konzentrat eines gewaltigen Wissens
dar, ist aber trotzdem gut lesbar und
lasst keine Frage offen.

3.1.4 Manuel Schneider:
Uber-Leben und Tod - Zur
konvivialen Ethik (15-26)
Auf knappem Raum vermittelt der
Autor ein Gesamtbild del' Ethik Albert
Schweitzers, wenn auch nur in grofsen
Zugen. Es ist ihm gelungen, aus der
Hille des Materials wichtige Aussagen
herauszuheben, die in ihrer elementaren
Einfachheit zum Wesen yon Schweit-
zers Denken gehoren (18): "Zunachst
die Zuruckhaltung: Das, was beim Tier
der Instinkt reguliert, muss der Mensch
erst lernen: nicht all das zu tun, was er
tun konnte. Das Tier vernichtet nur
soviel Leben, wie es fur sein eigenes
Leben benotigt. Anders der Mensch ...

Der zweite Weg, der dem Menschen ...
offen steht, urn in den Lebenskampf
regulativ einzuwirken, ist der Weg des
.tatigen Mitleids'" (GW 2, S. 138).
Wie sich jemand verhalt, der Mitleid

nicht nur als Empfindung, sondern auch
als Handlungsimpuls erfahrt, hat
Schweitzer mit folgendem Beispiel
besehrieben: "Geht er nach dem Regen
auf die Strasse und erbliekt den Regen-
wurm, der sieh darauf verirrt hat, so
bedenkt er, dass er in der Sonne ver-
trocknen muss, wenn er nieht rechtzei-
tig auf Erde kommt, in die er sich ver-
kriechen kann und befordert ihn yon
dem todbringenden Steinigen hinunter
ins Gras. Kommt er an einem Insekt
vorbei, das in einen Tumpel gefallen ist,
so nimmt er sich die Zeit, ihm ein Blatt
oder einen Halm zur Rettung hinzuhal-
ten." (GW 2, S. 379).

In dieser Weise helfend eingreifen zu
konncn , ist fUr Schweitzer das grol3e
Privileg des Menschen; dass es oft yon
tragischem Tod begleitet wird , be-
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sehreibt er mit folgendem Beispiel: .Jch
kaufe Eingeborenen einen jungen Fisch-
adler ab ... , um ihn aus ihren grausamen
Handen zu erretten. Nun habe ieh zu
entseheiden, ob ieh ihn verhungern
lasse oder ob ieh taglich soundsoviele
Fischlein tote, um ihn am Leben zu
erhalten." (GW 1, S. 379).

Schweitzer weiB, dass der Mensch,
der sieh auf seine Ethik einlasst, viel
Kraft braueht, um der qualenden Re-
signation zu widerstehen. Darum sagt
er: "Mitleiden und mithelfen ist flir dieh
eine innere Notwendigkeit. Alles, was
du tun kannst, wird in Ansehauung des-
sen, was get an werden sollte, immer nur
ein Tropfen statt eines Stromes sein;
aber es gibt deinem Leben den einzigen
Sinn, den es haben kann, und macht es
wertvoll." (GW 5,133).

3.1.S Beat Sitter-Liver:
Ehrfurcht und Wurde in der
Natur (68-90)
Der tierethisch orientierte Mensch kennt
Schweitzer unter der Maxime "Ehr-
fureht vor dem Leben" und der darin
verborgenen artlibergreifenden Huma-
nitat, die uns zu mitgeschopflichem
Umgang mit den Tieren verpfliehtet.
Dass die .Ehrfurcht vor dem Leben"
eine Ethik der alle Lebewesen umfas-
senden Humanitat ist, wurde aueh im
Literaturbericht schon ofter diskutiert,
zuletzt in Verbindung mit Schweitzers
Naehlassschriften (ALTEX 17, 2000,
179-180).
Als Einstieg in seine Uberlegungen

wahlte der Autor die Kritik an del' Prin-
zipienethik und der so eingestuften
Ethik Sehweitzers. Dabei kommt aueh
Sehweitzers realistisehes Naturver-
standnis zur Spraehe: "Die Natur kennt
keine Ehrfureht vor dem Leben. Sie
bringt tausendfaltig Leben hervor in der
sinnvollsten Weise und zerstort es tau-
sendfaltig in der sinnlosesten Weise."
Und mittendrin der Mensch: .Dieser
geht aus der zerrissenen Wirkliehkeit als
jenes Wesen hervor, das nieht nur leidet,
vielmehr auch mitzuleiden vermag ..."

Angesiehts des so besehriebenen
Weltzustandes flihrt der Autor den aufs
Ganze gesehen zwar utopischen , aber
individuell motivierenden Gedanken del'
Erlosungsbedurftigkcit ein, in der "Zu-
versieht, dass der handelnde Mensch im

Umgang mit Seinesgleiehen wie aueh
mit Tieren und Pflanzen (und der auiser-
humanen Natur insgesamt) das MaE an
Leiden und Schuld erheblieh senken
konne, sofern er seine sittliehen Mag-
lichkeiten nur ernsthaft erprobe" (Claus
Gunzler, 83). Somit geht die illusionslo-
se Darstellung des Ist-Zustandes der
zerrissenen Welt iiber in eine individuell
wirkende Moral, die im Sehlusskapitel
des Beitrages unter dem Titel .Aus del'
Perspektive der Erlosung denken und
handeln" deutlieh wird.

Sitter-Liver hat Sehweitzers Ethik
aber nieht nur allgemeinverstandlich
dargestellt, sondern daraus aueh die
Moglichkeit einer "physiozentrisehen
Ethik" (71) entwiekelt; genugend An-
satze sind durehaus vorhanden. Dabei
wird der .Eigenwert des aubermensch-
lieh naturlich Seienden" (77) verteidigt
und aueh die Wurde der Kreatur "als
Ausdruek der Unverfugbarkeit" (79)
verstanden.

Der Haupt- und Mittelteil des Beitra-
ges (76-81) ist dem in diesem Heft
besonders hervorgehobenen Thema
.Wttrde der Kreatur" und der daraus
resultierenden Verantwortungslast des
Mensehen gewidmet.

Aus diesem Sehlusskapitel hier noch
einige Passagen: "Die Mensehen als
Manifestation yon Sein oder Natur
zeiehnen sich dureh Gegenlaufigkeit
aus: Als moralisehe Wesen sind sie of-
fen fur das Sittengesetz, das dem Natur-
gesetz entgegentritt. Sie sind in der
Lage, im Wissen um das Naturgesetz
dieses dadureh, dass sie sieh an Anderes
hingeben, auszusetzen ...

Angesiehts der nieht kurierbaren
Zerrissenheit der Welt verweist solehe
Erkenntnis fur die moralisehe Vernunft
unmittelbar auf Praxis, sie gewinnt
ihren vollen Sinn erst in der Umsetzung
dureh den Erkennenden, und erst in die-
ser Umsetzung verwirklicht der Mensch
sein spezifisehes Wesen, bewahrt er
seine Wiirde. Das bloBe Verharren bei
der Erkenntnis bewirkt uber die Ver-
zweiflung hinaus nichts; ihre Umset-
zung aber sprengt die Kette des sonst
giiltigen Naturgesetzes. Nicht darum
kann es gehen, dieses Gesetz aufzu-
heben , wohl aber darum, es immer
wieder zu durehbreehen. 1m nur ihr
vorbehaltenen Durehbruch gewinnt
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menschliche Existenz Sinn, nicht allein
als denkerische Perspektive, sondern als
erlosende Tat, so gering diese uns er-
scheinen mag.
Das, was ieh tue, ist immer nur ein

Tropfen auf den he.Ben Stein, aber, so
ruft uns Schweitzer in Erinnerung,
es gibt meinem Leben den einzig
moglichen Sinn und Wert. ,Wo du bist,
soli, so viel an dir liegt, Erlosung sein,
Erlosung yon dem Elend, das der in sich
selbst entzweite Wille zum Leben in die
Welt gebracht hat, Erlosung , wie sie nur
der wissende Mensch bringen kann.'
Auch Schweitzer selbst vereinigt in

sich zwei widerstreitende Positionen:
Das Erkennen der Inhumanitat in der
Natur und die Uberzeugung, dass der
Mensch zum Widerspruch durch er-
losendes Handeln berufen sei, gleich-
giiltig wie bescheiden sein Beitrag ist.
Jeder, der versucht, mitgeschopfliche
Moral konkret zu leben, muss die
Diskrepanz zwischen dem eigentlich
Gesollten und dern tatsachlich Erreich-
ten ertragen, wenn anders er sich nicht
der Resignation iiberlassen will."

3.1.6 Beate Weinzierl:
Sehnsucht Natur - ZugCinge
zur inneren und CiuBeren Natur
mit Albert Schweitzer (91-98)
Wer sich yon diesem Text einen Beitrag
zur Tier- und Oko-Ethik erwartet, kann
bei naherern Hinsehauen durchaus zu-
friedengestellt werden, muss aber bereit
sein, auf vorgeformte Erwartungen zu
verzichten. In der Art, wie die Autorin
mit Schweitzer umgeht, interpretiert sie
ihn auf Iiebenswurdig-treffendc Weise.
Man gewinnt plotzlich ein personliches
Verhaltnis , und so passt es auch ins
Bild, dass Schweitzer mit einem Ge-
dicht .Wie bleibt man jung?" zitiert
wird (95), dessen dritter Vers eine ganz
ungewohnliche, ja sympathische Ju-
gendlichkeitsmode ausdruckt:

.Du bist so jung wie deine Zuversicht,
so alt wie deine Zweifel.
So jung wie dein Selbstvertrauen,
so alt wie deine Fureht.
So jung wie deine Hoffnungen,
so alt wie deine Verzagtheit."
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3.2 Kurt Bayertz: Warum
uberhaupt moralisch sein?
Ist die Einbeziehung dieses Buches in
einen tierethiseh interessierten Litera-
turbericht eigentlich sinnvoll und be-
reichernd, iiberfliissig oder gar eine Zu-
mutung? Schon im Klappentext heiht
es: "Die Frage ,Warum i.iberhaupt mora-
lisch sein?' ist eine Provokation. Denn
hinter ihr scheint die andere, die gefahr-
Iichere Frage zu lauern, ob man uber-
haupt moralisch sein soIl. Ignoriert
man also besser die Frage und verwei-
gert die Antwort? Eine Verweigerung
ware mit einem noeh grofseren Risiko
verbunden. Aus ihr konnte namlich
gefolgert werden, dass es· gar keine
verntinftige und nachvollziehbare Ant-
wort auf die Frage nach dem Grund
moralischen Handelns gibt; dass es bloB
eine (sei es liebgewordene, sei es
lastige) Gewohnheit ist, moralisch zu
handeln. Manche Theoretiker haben
tatsachlich so argumentiert. Ihnen tritt
das vorliegende Buch entgegen. Es sagt
klar, warum man moralisch sein soll.
Ohne philosophischen Jargon und allge-
meinverstandlich greift der Verfasser
auf vielfaltige Uberlegungen zuruck, die
in der Geschichte des philosophischen
Denkens entwickelt wurden, und pruft
ihre Starken und Schwachen, Schritt-
weise und immer wieder durch Bei-
spiele verdeutlicht, entsteht aus dem
Gedankengang des Buches ein plasti-
sches Bild der Funktion, des Sinns von
Moral. Wer diese Funktion erfasst hat,
weiB auch, warum man moralisch sein
soil."
Dem tierethisch engagierten Leser

stellt sieh die Frage zumeist anders:
Warum sol1 er sich neben der zwi-
schenmenschlichen Moral auch noch
eine nicht selten strenge, weil nutzungs-
einschrankende Moral in Bezug auf die
Tiere aufladen? Warum auf alles ver-
zichten , was uns die als Menschenreeht
empfundene Ausbeutung der Tiere an
billigen, aber hochgeschatzten Annehm-
lichkeiten bietet? So zugespitzt wird die
Frage ZUl' Herausforderung , vor der wir
im Prozess des Bemi.ihens spatestens
auf halbem Wege versagen.

Bayertz halt sich aus diesen Fragen
heraus; und Moral als "Schutz der Inter-
essen anderer' wird wie folgt prazisiert
(40); .Dabei sind mit diesen .anderen'

in erster Linie andere Menschen ge-
meint; ob auch Tiere als genuine Objek-
te moralischer Rucksichtnahme anzu-
sehen sind, ist eine offene Frage , die
hier nieht diskutiert werden kann."
Trotzdem ist die Untersuchung im

Hinblick auf tierethisehe Fragen hilf-
reich, wenn aueh die Lekti.ire bei 285
gut lesbaren Seiten mit einigem Auf-
wand an Beharrlichkeit verbunden ist.
Die Titelfrage, vom Autor ZUl' W-

Frage ("Warum iiberhaupt moralisch
sein?") verki.irzt, wird unter verschiede-
nen Aspekten beantwortet (77, 96, 97,
] 14,117,132,141,181,233,235,259),
aber "eine durchschlagende oder zwin-
gende Antwort auf die W-Frage haben
wir nieht finden konnen" (245), was
wohl auch nieht zu erwarten war. Hier
geni.igt es auch, die Argumente der
Nicht-moralischsein- Wollenden darauf-
hin zu uberprufen, ob sie die Mora-
lischsein- Wollenden von ihrer Position
abzubringen vermochten.
Schlielslich ist noeh zu fragen, ob wir

die Bedeutung einer solchen Begrun-
dung nicht uberschatzen, weil wir yon
der Motivationskraft rationaler Argu-
mente zuviel erwarten.

3.3 Angela Kallhoff: Prinzipien
der Pflanzenethik - Die
Bewertung pflanzlichen Lebens
in Biologie und Philosophie
Die bereits 2002 erschienene Munster-
aner Dissertation ist im Karlsruher
Archiv erst 2004 dureh die Besprechung
yon Nicole Picard in der Theologischen
Literaturzeitung bekannt geworden und
ist vermutlich der erste Versuch, die
Rolle und moralische Re1evanz des
pflanzlichen Lebens zu klaren , Die
Autorin wendet sich damit einem
Thema zu, das unter jeweils anderem
Aspekt 2001 von Hans-Werner Ingen-
siep (ALTEX 79,2002, 174) pnd 2002
von Ute Neumann-Gorsolke und Peter
Riede (ALTEX 19,2002, 176) bearbeitet
wurde.
Im Literaturbericht wird die grundli-

che und professionelle Studie unter
zwei naheliegenden Aspekten betrach-
tet; dem Vorhaben der Autorin und dem
erzielten Ergebnis. Hier einige Passagen
aus der Einleitung (11-13):
.Dbwohl der Umgang des Menschen

mit der nicht-rnenschlichen Natur zu-
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nehmend thematisiert wird und sich die
okologische Ethik inzwischen als eine
Teildisziplin der angewandten Ethik
etabliert hat, haben Pflanzen nach wie
vor einen ungekliirten Status. Pflanzen-
arten zu schutzen und Areale der vege-
tativen Natur nicht willkurlich zu scha-
digen, wird in der okologischen Ethik
zwar weitgehend als eine berechtigte
Forderung anerkannt. Der Grund ist
aber nicht die Anerkennung eines mora-
lischen Status von Pflanzen, sondern
dass die vegetative Natur Lebensgrund-
lage und Erlebnisraurn fur Mensch und
Tier ist. Der Schutz der vegetativen
Natur ist als ein dringliches Anliegen
gedacht. Es ist jedoch eine fast einhelli-
ge Forschungsmeinung, dass die Moral
mit Einschrankungen auf Tiere, nicht
aber auf Pflanzen ausgeweitet werden
kann ... es gibt keine der Tierethik ver-
gleichbare Disziplin ,Pflanzenethik' (. ..)"

"Pflanzen haben zumindest auf den
ersten Blick keine Eigensehaften, wel-
ehe filr die Rcchtfertigung eines Status
als Gegenstand moralischer Pflichten
einen Ansatzpunkt bilden konnten. Ins-
besondere haben Pflanzen keine Empfin-
dungsfahigkeit. Wenn Pflanzen nicht
lei den konnen, liegt die Folgerung nahe ,
dass sie aueh nicht in einem moraliseh
relevanten Sinne geschadigt werden
konnen ( ...)"

.Pur die Begrtindung von Prinzipien
der Pflanzenethik ist es das vordringli-
che Problem, einen geeigneten Ansatz-
punkt zu finden. Als solcher wird in
meiner Studie die Fahigkeit von Pflan-
zen zu gedeihen untcrsucht. Pflanzli-
ches Leben kann durch anthropogene
Einflusse geschadigt oder gefordert
werden."

Wie der gesuchre moralische Status
der Pflanzen gesucht und gefunden
wird, kann hier nicht naher ausgefuhrt,
sondern nur im Ergebnis (124-126) ver-
mittelt werden, wobei diesem Ergebnis
noch eine Sammlung von Einwanden
und deren Entkraftung angefugt wird,
der mehr Gewicht zuzukommen scheint
a1s den positiv genannten Grunden.
Worum es sich dabei handelt, lasst sich
am besten aus der Aufzahlung der er-
wlihnten Einwande (126) crsehen: "DeI
erste Einwand ist, dass Pflanzen unter
schadigendern Verhalten nicht leiden
konnen, weil sie keine Empfindungs-
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fahigkeit haben ... Zweitens wird vor
einem moralischen Egalitarismus ge-
warnt. Insbesondere gegen biozentri-
sche Ansatze wird eingewendet, dass
die Forderung einer moralischen Rtick-
sicht gegeniiber Pflanzen zu absurden
Konsequenzen in der Moral fiihren
kann ... Drittens wird hervorgehoben,
dass Pflanzen sich nicht in das morali-
sche Universum fiigen, weil sie keine
Eigcnschaften haben, welche eine Aus-
weitung der Moral erlauben."

3.4 Wolfgang Senz:
Der inharente moralische Wert
nichtmenschlicher Lebewesen
Das der Einleitung und Danksagung
(11) folgende Vorkapite1 "Zur Transzen-
dentalphilosophie, aus der Perspektive
des vorliegenden Textes'' macht dcut-
lich, aus welcher Sichtweise der Autor
arbeitet und welche speziellen Anforde-
rungen sich daraus an die Leserschaft
ergeben.

Allgemeines Interesse kann jedoch
das Kapitel .Eine Skizze der philoso-
phischen Theorienlandschaft zur Tier-
ethik" beanspruchen, zumal aueh weni-
ger bekannte Konzepte referiert werden,
wie etwa von Henry Salt, William Fran-
kena, Marc Rowlands und lens Badura.
Die anschliebende kritische Betrach-
tung erfolgt dann wieder unter transzen-
dentalphilosophischer Perspektive (21-
67). Ein eigcnes Kapitel ist der
Schopfungstheologie mit ihrer reich
fliefsenden biblischen Uberlieferung ge-
widmet (99-115).

Die im Buchtitel anvisierte Frage
nach dem inharenten moralischen Wert
nichtmenschlicher Lebewcsen wird in
vielen Zusamrnenhangen behandelt und
als zugespitztes Endergebnis so zusam-
mengefasst: "Es existieren unterschied-
liche Antworten auf die Frage, ob Tieren
bzw. allgemein nichtmenschlichen Le-
bewesen ein inharenter moralischer
Wert zukommt. Dieses Buch gelangt auf
transzendentalphi1osophi~chem Wege
zu der Antwort, dass allen Lebewescn
ein solcher Wert zukommt. Hieraus er-
wachst die eigentliche Herausforde-
rung, da der Mensch notwendig andere
Lebewesen nutzen muss, urn iiberleben
zu konnen." (Klappentext)

1m Anhang (141-2002) werden noch
einige Themen scparat behandelt wie

z.B. das Verhaltnis der katholischen
Theologie zur Philosophie (141-149)
oder eine kritisehe Wurdigung von
Albert Schweitzers Begriff "Leben" im
Lichte der Schweitzerschen Zurtickwei-
sung des Cartesianischen .Jch bin".

3.5 Jean-Claude Wolf:
Tierethik, 2. Auflage - Mit
einem Nachwort
Die HotInung, der vom Autor in vielen
Jahren gesammelte Schatz an Klarun-
gen und Erkenntnissen werde in die
Neuauflage des ] 992 auf Anhieb in die
Spitze der deutschsprachigen Tierethik-
literatur gelangten Werkes eingehen, hat
sich nicht erfiillt.
Aber das ist noch nicht alles: Wolf hat

seinem Buch ein Nachwort angefugt,
mit dem er Abschied nimmt yon einer
Moral, die in der Leser- und Horerschaft
viel Zustimmung erfahren hat. Was in
kritiseher Auseinandersetzung erworben
wurde, wird nicht ohne griindliche
Priifung in Frage gestellt: Wolf hat
Schuler, aber keine Iiinger!

Wolf behandelt in seinem Nachwort
drei Themen:

Zuerst referiert er die bisherige Orien-
tierung seines Denkens in Richtung auf
eine .Erweiterung der Ethik iiber die
Grenze der menschlichen Spezies hin-
aus" mit Reichweite bis zum Vegetaris-
rnus.

Dann kommen die waehsenden
Selbstzweifel zum Ausdruck und die
uberraschende Denkwende: "Inzwi-
sehen habe ich mich fur den ethischen
Egoismus entschieden", weil die an de-
ren Konzepte "die Menschen notorisch
iiberfordern ... Angesichts dieser Umori-
entierung miissen auch die wichtigen
Anliegen des Tierschutzes neu formu-
liert und neu begrundet werden. Dicse
Autgabe kann nicht in einem kurzen
Nachwort gelost werden."

Vom .Jntellektualismus der Philoso-
phie" ist abschliefsend die Rede, wenn
aueh nur in der Forderung, dass sie
"korrigiert werden muss durch die
Visionen der Kunst und die Symbole der
Religion".

Wolf ware nicht Wolf, wenn er Hem-
mungen hatte , im letzten Absatz seines
Nachwortes wieder altruistisches Ge-
fuhl zu zcigen: .Jch habe immer noch
das Gefuhl , dass es niedertrachtig ist,
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die Unwissenheit und Wehrlosigkeit von
Tieren auszunutzen und sie fur mensch-
liche Zwecke (schlecht) zu halten und
zu schlachten. Dieses Gefuhl be-
schleicht mich immer wieder beim An-
blick weidender Tiere ... Ich kann dieses
Gefuhl nicht mehr philosophisch be-
grunden, aber ich lasse es mir auch
durch keine philosophische Theorie
ausreden, Es gibt einige Gefuhlc, die
jede rationale Therapie uberleben. Ich
kann mich nur wundern uber die Kalte
und Phantasielosigkeit yon Menschen,
die darin nicht einmal ein Problem oder
einen Skandal zu sehen verrnogen."

Das Besondere an diesem Buch ist,
dass der Autor darauf verzichtet hat, ein
eigenes neues Tierethikkonzept vorzule-
gen, sondern sein profundes Wissen und
kritisches Urteil genutzt hat, uns mit der
Fiille der seit den siebziger Jahren er-
schienenen einschlagigen Fachliteratur
und den dort ausgebreiteten Problemen
vertraut zu machen. Lekture dieser Art
transferiert nicht fertig "abgepacktes"
Wissen, sondern provoziert das denkeri-
sche Bemuhen urn eine eigene Position,
die der im Tierschutz naheliegenden Re-
signation widerstehen kann.

Wolfs Texte eignen sich gut als Fund-
stellen selbstandiger Aphorismen, die
durch die Parzellierung zu kontextun-
abhangigen Aussagen werden, die ohne
jeden Kommentar fur sich stehen und
in verschiedene Richtung wirken. Hier
eine Auswahl:
.Deshalb ist die weitverbreitete

Auffassung, schmerzfreie Totung yon
Tieren zu Nahrungszwecken sei mora-
lisch indifferent, yon grofster Tragweite
fur die ganze Ethik." (21)

"Erst in den siebziger Jahren dieses
Jahrhunderts wird die Forderung, mora-
lische Prinzipien des Mitleids und der
Gerechtigkeit speziesneutral anzuwen-
den, ausdriicklich. erhoben." (20)

"Karnivore, also fleischessende
Menschen sind, wenn es urn die Neube-
urteilung yon Tieren in der Ethik geht,
geistig und emotional befangen ... Viel-
leicht wird man bereits in hundert
Jahren mit ahnlichem Befremden auf
Karnivore zurucksehen wie heute auf
Kannibalen." (20/21)
.Doch immer noch gibt es einen

Hauptstrom der Philosophie und der
Wissenschaft, in der ,der Mensch im
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Mittelpunkt' steht und .das Tier' kaum
oder nur beilaufig erwahnt wird ..." (24)
.Ethik ohne Speziesismus richtet sich

nicht gegen den Menschen, sie ist nicht
misanthropisch. sondern zoophil." (25)

"Die Unterscheidung in ni.itzliche
Tiere und Schadlinge ist eine Projektion
menschlicher Interessen in die Fauna."
(93)

"Wie steht es nun mit Kont1ikten
zwischen menschlichen und tierlichen
Interessen? ... In dies em Zusammenhang
wird meistens die Geltung eines
Totungsverbots fur Tiere bestritten. Es
wird nicht nur auf die Interessen der
Menschen , sondern vor allem darauf
hingewiesen, dass Tieren die geistigen
Voraussetzungen fehlten, sich vor dem
Tod zu furchten. Der Tod ist fur Tiere
nicht oder nieht in gleichem Masse ein
Ubel." (1001101)

"Um die haufige Assoziation von
Tierschutz und Sektierertum zu vermei-
den, ... gilt es, moralisierende Vorwurfe
gegen die Wissenschaft und den
Charakter yon Tierversuchern zu mabi-
gen ... Suspekt sind in diesem Zusam-
menhang der Vorwurf der Grausamkeit,
das Schlagwort ,Tierfolter' und der Aus-
druck .Vivisektion' ... Wir sollten sogar
davon ausgehen, dass Menschen , wel-
che professionell Tierversuche ausuben
und trotzdem bereit sind, iiber die mora-
lische Zulassigkeit ihres Tuns nachzu-
denken und ernsthaft zu diskutieren,
weder brutal (gefuhlsrnalsig gleich-
giiltig) noch sadistisch sind." (107)

.Es ist merkwurdig und unverhaltnis-
mlli3ig, dass sich die Wut eines Teils del'
Offentlichkeit gegen Wissenschaft und
Tierversuche richtet, wahrend wir selten
auf den Gedanken kornrnen, es konnte
falsch oder obszon sein, auf Markten
und in Vitrinen Korperteile yon toten
Tieren auszustellen, mit ihnen zu han-
deln und sie ZLl verspeisen ... Dass wir in
den reichen Industriegesellschaften
uberhaupt und in diesem Ausmaf
Fleisch konsumieren, kann nicht als
,grausige Notwendigkeit' (Albert
Schweitzer) fur das nackte Uberleben
ausgegeben und entschuldigt werden.
Vielmehr scheinen Steigerung von Le-
bensgenuss und Bequemlichkeiten der
Konsumenten sowie Profitorientierung
der Anbieter die Hauptmotoren der Aus-
beutung ... zu sein." (109)

.Erwagungen uber .Iebenswertes Le-
ben' miissen letztlich immer aus der
Perspektive jener Wesen angestellt wer-
den, deren Lebenswert zur Debatte
steht." (113)

.Schliehlich gelangen wir zur theolo-
gisch-metaphysischen Lehre, nur Men-
schen seien beseelt oder Abbild Gottes.
Solche Auffassungen, selbst wenn sie
wahr waren, bieten keinen guten morali-
schen Grund, die Leiden oder das Leben
yon Tieren weniger ernst zu nehmen ...
Die Behauptung , Tiere hatten keine
unsterblichc Seele oder konnten keine
haben, beruht auf roher Gedanken-
losigkeit ... Solltc das groBe Werk del'
Erlosung an diesen Wesen vorbeigehen?
Ware es nieht den Tieren ganz beson-
ders zu gonnen, wenn sie fur die Leiden,
die sie nicht verstehen oder akzeptieren
konnen , im Himmel kompensiert wur-
den?" (Schopenhauer) (1161117)

"FUr den Tierschutz gibt es nieht nur
das Motiv des Mitleids, sondern auch
die aus der Quelle des Mitleids flieBen-
den Tugenden und Prinzipien der Ge-
rechtigkeit. Die Tatsache, dass Tiere
dem Tierschutzer nicht danken konnen,
dass er keine Anerkennung oder Be-
lohnung yon ihnen zu erwarten hat, aber
dass ihr Schicksal ,in unserer Hand'
liegt, appell iert an einen besonders
empfindlichen Ehrenpunkt. Es ist eine
Frage der Selbstachtung, eine Vor-
machtstellung nicht zu missbrauchen."
(121)

"Nur wenige Wissenschafter sind zu
folgendem Zugestandnis bereit, das
nicht etwa yon einem .Irrationalisten'
oder Wissenschaftsfeind, sondern yon
dem durch seine brillanten Beitrage zur
philosophischen Logik und Mathematik
bekannten Oxforder Professor Michael
Dummet stammt: .Ich sage nor, dass es
mir mit verspateter Einsicht unbestreit-
bar scheint, dass wir, wenn man alles
erwagt, weit besser dran waren, als wir
es sind, wenn im Jahre 1900 oder 1920
aile wissenschaftliche Forschung zu
einem dauerhaften Ende gelangt ware.
Mit der Erfahrung davon, was ge-
schehen ist, haben wir wenig Grund
zum Zweifel, dass das Nettoergebnis
ki.inftiger Forschung zunehmend ka-
tastrophal sein wird. Die yon Wissen-
schaftern oft vorgebrachte Verteidigung,
dass ihre Entdeckungen in sich neutral
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seien und dass sie die Verwendung, die
andere machen, nichts angehe, ist natiir-
lieh Phrasendrescherei' ..." (127)

"Die in unserer Kultur frivole Nut-
zung von Tieren zu Nahrungszwecken
ist die Wurzel der A bwertung des
Lebens und der Interessen von Tieren ...
Statt radikalen Tierschiitzern ihre
Blindheit fur .tragische Konflikte' vor-
zureehnen, wiirde ich meinen theologi-
schen Kollegen in dieser Frage mehr
prophetischen Zorn wunschen." (1311
132)
.Dass dcr Konflikt zwischen dem

Lebensgenuss von Mcnschen, die nicht
auf tierliehe Nahrung verzichten moch-
ten, aber ohne Sehaden darauf verzich-
ten konnten , und den schweren Miss-
handlungen und Vernachlassigungen
von Tieren in der Massentierhaltung
kein echtes moralisches Dilemma, son-
dern nur einen Konflikt zwischen
Pflicht und Neigung darstellt, ist offen-
kundig , obwohl erstaunlieherweise nur
eine verschwindende Minderheit von
Mensehen ... freiwilligen Vegetarismus
praktiziert." (134)

"Selbst wenn Tierversuche direkt Hilfe
ermoglichten, waren sie moralisch nicht
zulassig , weil es nieht erlaubt ist,
die Grundvoraussetzungen fur das Wohl
eines Wesens dadurch wiederherzustel-
len, dass man einem anderen Wesen
diese Grundvoraussetzungen nimmt.
Solche Gedanken gehen in der Tat auf
Sehopenhaucr zuruck ..." (136)

"Wir gehen davon aus, dass wir spezi-
fische Pflichten gegeniiber Tieren
haben ... Fiir diese Auffassung gibt es
moralische Griinde, die aber in einem
Milieu der kommerziellen Ausbeutung
van Tieren nur bei einer Minderheit auf
Gehor stollen. Obwohl in den 1etzten
Jahrzehnten ... viel geschrieben wurde
iiber die grundsatzliche moralische
Berucksichtigungswurdigkeit yon Tie-
ren ... und Fragen der normativen Ethik
in Anwendung auf Vegetarisrnus, Tier-
versuch, Jagd, Intcnsivhaltung ausfuhr-
lich debattiert wurden, ist die spezielle
Frage, warum wir moralisch sein sollten
gegcniibcr Tieren, nicnt einmal gestellt
worden." (153)
.Dhne umfassendc Gewissens- und

Gesinnungsbildung lasst sich eine kon-
sequente Tierschutzethik nicht politisch
rcalisicren. Wichtiger als illegaler tier-
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schutzerischer Aktivismus ist daher die
Einwirkung auf das Wahrnehmungs-
und Urteilsvermogen von Kindem,
Jugendlichen und Erwachsenen.' (162)

4 Theologische Ethik

4.1 Stephan Degen-Ballmer:
Biblische und theologische
Grundlagen zur Uberwindung
yon Gewalt in der Schopfung
Del aus einem Samrnelband stammende
Aufsatz referiert die inzwischen weit-
gehend gangige Konzeption christlicher
Umweltethik, ein im Literaturbericht
immer wieder behandeltes Thema. Da-
bei ist es dem Autor gelungen, die
wesentliehen Teilthemen zu einem ver-
standlich und konzentriert formulierten
Ganzen zu vereinen,

In verschiedener Hinsicht bringt der
Text aber trotz der Kurze bemerkens-
werte Fortsehritte. So begnilgt er sich
nicht mit der ublichen Forderung, die
Gewalt zu verringern, sondern seine
Frage zielt we iter (79): "Wie konnen
wir Gewalt an der Schopfung mini-
mieren, ja sogar uberwinden?" Das
heiBt, es gibt keine .Restgewalt", die
wir hinnehmen rnussen, weil sie ftir die
gefallene Schopfung konstitutiv ist.

Auch bei anderen Teilthemen gewinnt
man den Eindruck, die biblischen Texte
seien in ihrer umwelt- und tierethischen
Bedeutung noch nicht ausgeschopft, wie
etwa unter dem Stich wort "geschopfli-
che Solidaritat" (82).

In diesem Zusammenhang (85) wird
aueh Gerhard Liedke zitiert: "Wir Men-
schen mtissen die Not der aufiermensch-
lichen Schopfung artikulieren, weil die
Schopfung nur .seufzen' kann. Wir
mussen das Leiden der Kreatur in den
Hamrnerschlagen der neuzeitliehen
Ausbeutung mitfuhlen, weil die Erde
nicht fur sich selbst spreehen kann.
Stellvertretend fur die Schopfung
mussen wir denken, reden und handeln,
weil sie selbst es nieht tun kann."

Handeln zugunsten der Schopfung
versteht der Autor (85) als diakonischen
Dienst, uber den wir im .Endgencht"
Rechenschaft abzulegen haben. "Jesu
Worte: ,Was ihr einem meiner gering-
sten Bruder ... getan habt, das habt ihr
mir getan (Mt 25, 40)', wUrden dann

cine Ausweitung erfahren, welche die
ganze Schopfung umfasst ..."

4.2 Franz-TheaGottwald:
Geschopfe wie wir - Zur
Verantwortung des Menschen
fur die Nutztiere - Kirchliche
Positionen
Das Buch ist das Ergebnis eines ge-
zielten Zusammenwirkens zwischen
schopfungsethischen Anliegen und dem
Bestreben, entsprechende Reformen
durchzusetzen.

Der Hinweis im Untertitel .Kirchli-
che Positionen" verweist auf die ver-
sehiedenen Verlautbarungen, die sich
inzwisehen zu einern schopfungsethl-
schen und -theologischen Konzept ver-
dichtet haben, ohne dass daraus ein die
Teile verbindender Lehr- oder Orientie-
rungstext entstanden ware. Dies ist aber
eher ein Vorteil, weil so mehr Freiheit
erhalten bleibt, ohne dass deswegen Be-
liebigkeit entstunde.

Wer eine radikale Tierethik vertritt,
stellt zwar Fortschritte in Richtung auf
mehr Mitgeschopflichkeit fest, kann
aber mit dem Erreiehten nieht zufrieden
sein.
Grimdliches Lesen lohnt sich trotz-

dem, denn statt nur Gewaltminderung
zu fordern, ist auch vom "Willen zum
Gewaltverzieht" (13) die Rede, eine
Alternative, die eine neue Perspektive
eroffnet: Die Ethik der Gewaltminde-
rung lasst die Gewalt in einem als vor-
gegeben hinzunehmenden Bereich
unangefochten. Erst das Gereehtigkeits-
gebot schafft hier Klarheit. Zwar ist die
Gerechtigkeit ihrerseits ein letztlich un-
erreichbares Ziel, aber unser Versagen
wird nicht als Folge einer rnoralischen
Uberforderung entschuldigt, sondern
bleibt vergebungsbcdurftige SUnde.

Probleme prasentieren sieh aber auch
von selbst, jedenfalls immer dann , wenn
man beim Lesen plotzlich stockt, weil
man iiber ein Wort oder eine Aussage
nieht unauf'geschreckt hinwegkommt.
Auf S. 75 ist yom Fleisch als "Geschenk
der Schweine" die Rede; sicher ohne
tiefer daruber nachgedacht zu haben,
wie dieses "Geschenk" zustande
kommt.

Eine andere Stolperstelle, die sieh
allerdings nicht auf bloBe Gedanken-
losigkeit berufen kann, fmdet sich im

ALTEX 22, 4105



TEUTSCH
--~-------------------------

Abschnitt § 2418 des "Katechismus der
Katholischen Kirche" (47): "Es wider-
spricht der Wurde des Menschen, Tiere
nutzlos leiden zu lassen und zu toten.
Auch ist es unwUrdig, fur sie Geld aus-
zugeben, das in erster Linie menschli-
che Not lindern soll. Man darf Tiere
gem haben, soll Ihnen aber nicht die
Liebe zuwenden, die dem Menschen ge-
buhrt."
Die Beschaftigung mit dieser Neu-

erscheinung kann nieht beendet werden,
ohne die praxiszugewandten Kapitel 6-8
(95-125) zu erwahnen. Kapitel 6 gibt
Einblick in die Arbeit der .Alhanz
fur Tiere in der Landwirtschaft", eine
tier-, umwelt- und verbraucherschutz-
politische Initiative, getragen von
einschlagig kompetenten und reprasen-
tativen Institutionen, die mit ihren
Aufgabenschwerpunkten vorgestellt
werden.
1m Kapitel 7 (115-120) wird anhand

einer konsequenten und umfassenden
Umstellung der Landwirtsehaft im
Kloster Plankstetten eine unter den be-
stehenden realen Gegebenheiten
optimale Gestaltung eines aufeinander
bezogenes Leben von Mensch und Tier
beschrieben. Damit wird nieht nul' ein
Beispiel gesetzt, sondern auch bestatigt,
dass die in Kapitel 8 (123) genannten
"Zehn Grundwerte zur verantwortungs-
vollen Tierhaltung" keine unerreichbare
Utopie sind, sondern cin annaherbares
Ziel.

4.3 Klaus-Peter Jorns:
Abschied yon der
Herabwi.irdigung unserer
Mitgeschopfe
Wenn nicht gelegentlieh auch Hinweise
von auBen karnen, ware manche wichtige
Neuerscheinung unbeaehtet geblieben,
was im Falle dieses Beitrages besonders
bedauerlieh ware, weil er in die traditio-
nelle Interpretation und Bewertung der
einschlagigen Bibeltexte ein neues und
ungewohntes Element einfuhrt, Bisher
wurden diese Texte meistens in der Ten-
denz gelesen, moglichst vie! gottliche
Fiirsorgc darin zu erkennen. Was diesel'
Deutung widerspricht, kommt nur selten
zur Sprache, insbesondere die in Gen
9,2 verordnete "Schreckensherrschaft"
(149): .Furcht und Schrecken vor eueh
sei uber alle Tiere auf Erdcn und iiber
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alle Vogel unter dem Himmel, uber
alles, was auf dem Erdboden kriecht,
und uber aile Fische im Meer; in eure
Hande seien sie gegeben."
Paulus wusste wohl, dass die Heils-

zukunft hier beginnen musste, weil
"die ganze Schopfung auf die Erlosung
wartet ... Denn es kann ja nieht so wei-
tergehen, dass das Christentum dabei
stehen bleibt, das Gebot der Liebe, weil
es so uberliefert ist, nur fur das Verhal-
ten zu den Menschen gelten zu lassen.
Wir miissen vielmehr, wie Schweitzer
es schon fi.irunumganglich gehalten hat,
del' Autoritat del' Bibel an dieser Stelle
die schuldige Achtung versagen" (255-
256).
Aber geht es wirklieh darum, an der

Autoritat del' biblischen Normen zu
zweifeln? Gibt e~ nicht eine neutesta-
mentliche Hierarehie, an deren Spitze
die Nachstenliebe steht, die in den un-
vermeidlichen Konfliktfallen den Aus-
schlag zu geben hat'? Jedenfalls tendiert
die Nachstenliebe in Richtung auf die
Schwacheren, Hilflosen und Unter-
druckten (Mt 25,40): "Was ihr getan
habt einem unter diesen meinen gering-
sten Brudem, das habt ihr mir getan."
Zu diesen geringsten Briidem auch die
Mitgeschopfe zu zahlen, liegt bereits in
del' Dynamik und Unbegrenzbarkeit der
Barmherzigkeit, die nach Spruchen
12,10 aueh gegenUber den Tieren zu
uben ist.
Eine die Mitgeschopfe einschlieBende

Nachstenliebe gibt es erst in Ansatzen;
urn so wichtiger sind Beitrage, die hier
ansetzen und dabei nieht in den einge-
fahrenen Gleisen del' anthropozentri-
sehen Selbstprivi1egierung hangen blei-
ben.

4.4 Regina Rad/beck-Ossmann:
Eine kleine Eschatologie der
Tiere
"Die Bedeutung der Tiere wird in def
gegenwartigen Dogmatik zumindest im
deutschspraehigen Raum kaum je ex-
plizit bedaeht: So ist bereits fur den
Bereich der Schopfungslehre eine weit-
gehende Fehlanzcige zu verrnelden.
Noeh geringer ist die Informationsaus-
beute, wenn man sich nieht dem mit
Schopfung gesetzten Anfang, sondern
ihrem noch ausstehenden Ende zuwen-
det. Die Eschatologie verhandelt Fragen

des Todes und eines moglichen Fort-
lebens naeh dem Tod und erortert die
Problematik eines endzeitlichen Ge-
richts. Ihre Perspektive ist dabei jedoeh
stets auf den Menschen beschrankt. Nur
gelegentlich findet sich der am Rande
eingestreute Hinweis, dass in die vom
Mensehen ersehnte endgultige Heils-
zukunft bei Gott aueh die Zukunft der
nichtmenschlichen Kreatur hineinge-
nommen sei.
Das so eingegrenzte Spektrum del'

Reflexion ist mitverantwortlich dafur,
dass Religionslehrer und -lehrerinnen
sieh selbst naeh einem mehrsernestrigen
Studium der Theologie unsicher fuhlen,
wenn Kinder nach dem endzeitlichen
Geschick der Tiere fragen. Fiir Kinder
weekt nieht nur der Tod von Haustieren,
den sie miterleben, sondern aueh der
tote Igel am StraBenrand die Frage, ob
und wie es moglich sein kann, den Tod
zu iiberwinden und neues Leben zu ge-
winnen. - Was aber kann man antwor-
ten, wenn Vorschulkinder wissen wol-
len, ob ihr verstorbener Hamster denn
aueh in den Himmel komme?" Soweit
der Einstieg in den Beitrag der Autorin.
FUr Kinder ist das eine durch und

durch ernste Frage, und nur ein Unhold
kann sie als lacherlich oder absurd ab-
tun. Niemand wird das wollen. Aber da
ist noch ein bequemer Ausweg, es mit
einern "schonen" Lugenmarchen zu ver-
suchen und im iibrigen auf die desillu-
sionierende Selbstkorrektur der Realitat
zu vertrauen.
Sieher darf die Wahrheit kindgemaf

vermittelt werden, aber nie so, dass
kindliches Hoffen schmahlich getauscht
wird. Oder was ist das Hoffen der
Kinder fur ihre Tiere prinzipiell anders
als das Hoffen ihrer Eltern und Lehrer?
Alles wird getragen vom Leiden der
Kreatur und dem eigenen Vertrauen in
eine neue Zukunft: .Denn auch die
Kreatur wird frei werden vom Dienst
des verganglichen Wesens zu der herrli-
chen Freiheit der Kinder Gottes" Romer
8,21.
Wie vcrnachlassigt dieses Thema ist,

kann man leicht daran erkennen, dass es
im Karlsruher Archiv nur zweimal auf-
taueht: Zuerst 1964 als Beitrag von Jean
Frisch "Tierseele und Menschengeist"
(Orientierung, Jg. 28, 169-170) und
2001 als Sammelband von Friedrich
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Niewohner und Jean-Loup Seban "Die
Seele der Tiere" (ALTEX 19,172). Aus
der damaligen Besprechung hier einige
Zeilen: "Offen blieb auch die Frage an
die Theologie naeh der Unsterblichkeit
der TierseeJe im Hinbliek auf die aueh
den Tieren verheiBene ,herrliehe Frei-
heit' der Kinder Gottes (Rom 8,21)."
Das Wolfenbiitteler Symposion fand
zwar im Bibelsaal der beruhmten Bi-
bliothek statt, aber ein Theologe mit
entspreehender Spezialkompetenz war
offenbar nicht Zll finden. Was wieder
einmal zeigt, wie schwer es den Theolo-
gen immer noch fallt, sich aus den er-
erbten Anthropozentrismen zu Iosen,

4.5 I.ukas Vischer, Hrsg.:
Listening to Creation Groaning
Yom 1998 gegrundeten "European
Christian Environmental Network" ein-
berufen, trafen sich 2004 in Genf 25
Theologen versehiedener Konfessionen
Zll einem Gedankenaustausch iiber den
gegenwartigen Stand der theologischen
Diskussion im Blick auf die Zukunft der
Schopfung und deren gegenwartigen
Zustand.

Inzwischen liegt der von Lukas
Yischer betreute Ergebnisband vor
- mit ciner das Wesentliche der neueren

Entwicklung ansprechenden Vorgabe
.Listeniru; 10 Creation Groaning, a
Survey of Main Themes" (11-38)

- mit "Reflections on the Biblical Evi-
dence" (35-88)

- mit Beitragen unter dem Titel "Con-
fessional and Contemporary Approa-
ches" (90-186):

Metropolitan John (Zizioulas) of Per-
gamon: Creation Theology, an Ortho-
dox Perspective
Michael Rosenberger und Gunter
Virt: Rediscovering the Sigh of Crea-
tion, Contemporary Creation Theolo-
gy in Catholic Perspective
Christian Link: Creation Thea lORY,a
Protestant Perspective

- mit einern Schlusskapitel "Ethical Re-
flections" (188-229).
Das "Seufzen der Kreatur" ist zum

Titel dieses Buehes geworden und
kommt sowohl im Einleitungskapitel
(I R) alx auch im Kapitel "Crr:atiol1
Theology" (135-140) zur Sprache.
Trotzdem tairt auf, dass es keinen ei-
genen Versuch zur Schopfungstheologie
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des Neuen Testamentes gibt, und dass
der ethisehe Aspekt im Blick auf das
Leiden der empfindungsfahigen Kreatur
nieht behandelt wurde.

5 Oko-Ethik:
Verantwortung fur die Natur

Wer sich diesem Kapitel zuwendet,
konnte durchaus Muhe haben, vorn
Natur-, Umwelt und Artenschutz ein
zutreffendes Bild zu gewinnen und dann
aueh noeh zu klaren , wie die drei Be-
reiche untcreinander und mit dem Tier-
schutz zusammenhangen, Der heutige
Literaturbericht vermag das zwar aueh
nicht zu leisten, enthalt aber einiges
Material, das zur Klarung beitragen
kann.

Von Interesse sind derzeit aber weni-
ger die Fragen der interdisziplinaren
Zusammenhange als vielmehr die Hau-
fung spektakularer Naturkatastrophen,
die (anders als bei der Sudostasienflut)
auf mensehliehe Umweltsunden zuriick-
zuftihren sind. Aufmerksam verfolgt
wird auch das umweltpclitische Welt-
geschehen,

Die Medien und die zunehmend an
Einfluss gewinnenden nichtstaatlichen
Organisationen haben sieh im Gefolge
konkreter Anlasse aktiv zuruckgemel-
det, und fast konnte man meinen, auch
das Verhandlungsklima habe sich veran-
dert.

Auch andere Umweltthemen werden
wieder lebhafter diskutiert, sowohl die
belastenden wie das wieder ernst ge-
nommene "Waldsterben", als auch das
als Hoffnungsschirnmer gewertete Er-
gcbnis der Artenschutzkonferenz 2004
in Bangkok. Dabei fallt der gerade bei
diesem Thema so seltene optimistische
Ton auf: .Der Artenschutz ist in Be-
wegung. So gesehen hat sich Cites
(Convention 011 International Trade in
Endangered Species oj World Fauna
and Flora) in Bangkok als das gezeigt,
was andere vtilkerrechtliche Urnwelt-
vertrage ... vermissen lassen: Das Ab-
kommen lebt." So in der F.AL vom
15.10.2004 auf der Titelseite.

S.1 Stefan Korner, Annemarie
Nagel und Ulrich Eisel:
Naturschut%begrundungen
Das thematische Interesse aus der Sieht
des Literaturberichtes konzentriert sich
auf Kapite1 2 "Ethische Begrtindungen
fur den Schutz der Natur", wobei ins-
besondere die Subkapitel 3.1 bis 3.3
(53-64), Anthropozentrik und Biozen-
trik betreffend, die Lektlire an- und
erregten. Vgl. hierzu auch die Aus-
fuhrungen zum Naturschutzgesetz yon
Lorz/MullerlSWckel.

Der Titel des vorzustellenden Sam-
melbandes maeht ein Problem deutlieh,
das bisher nieht gentigend beachtet wur-
de. Ein vom Bundesamt fur Naturschutz
herausgegebenes Buch soll doch wohl
der werbenden Verbreitung des Natur-
schutzanliegens dienen. Schlielilich
mussen die mit dem Natursehutz ver-
bundenen Kosten und Verzichtleistun-
gen gegen vielerlei Egoismen oder
Prioritatsanspruche durchgesetzt wer-
den. Die hier mit viel Faehkompetenz
geleisteten Beitrage uberschatzen je-
doch die Wirksamkeit der vorgetra-
genen Begriindungen als Motivation ftir
entsprechendes Handeln, besonders
dann, wenn sie in wissenschaftlich an-
spruchsvoller und gelegentlich schwer
zuganglicher Sprache vorgebracht wer-
den. Das gilt aueh fur den naehstehend
referierten Teilbeitrag.

S.1 .1 Annemarie Nagel und
Ulrich Eisel: Ethische
Begrundungen fur den Schutz
der Natur (51-107)
Irn Verhaltnis des Mensehen zu seiner
belebten Mitwelt hat sich der Gedanke
der Verantwortung fur die Natur weitge-
hend durchgesetzt. Urn so befremdli-
cher, dass die hier vorzustellende, vom
Bundesamt fur Naturschutz in Auftrag
gegebene Untersuehung die oko-ethi-
schen Konzepte einer wenig differen-
zierten Kritik unterzieht (51): .Jnsge-
samt zeigt sich , dass die meisten
Ansatze fur die praktisehe Naturschutz-
politik wertlos sind. Insbesondere die
biozentrisehen Argumentationen sind
aufgrund ihres Dogmatismus in einer
Demokratie unbrauehbar ..." Am Ende
des Beitrages wird dann als "Facit"
(100-102) ausgefuhrt: "Okologische
Ethiken versuchen , gesellsehaftliche
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Widerspruche sowie praktische Lebens-
entwiirfe im Hinblick auf den Wert, den
Natur durch die Gesellschaft zugespro-
chen bekommen soll, auf vollkommen
abstrakte Prinzipien zu reduzieren. Dis-
kussionen in diesem Rahmen haben da-
her fast immer den Charakter einer
pseudophilosophischen, moralisieren-
den Prinzipienreiterei, In den meisten
Hillen ist diese fruchtlos, wei I die philo-
sophische Form einerseits und die poli-
tische intention andererseits voll ig aus-
einanderfallen. ( ...)

Ein wesentlicher Teil okologischer
Ethiken ist fur eine uberzeugungsfahige
Begriindung von Naturschutzbelangen
wertlos. Dieser Teil besteht aus ,essen-
zialistischen ' Ethiken, d.h. Konzepten,
die in irgendeiner Weise vom Wesen der
Natur, bzw. der Natur des Menschen
ausgehen und daraus Grundsatze fur das
gesellschaftliche Handeln ableiten. Es
handelt sich bei diesen Konzepten nicht
im strengeren Sinne um Theorie oder
auch philosophische Reflexion, sondern
urn - meist dem konservativen Weltbild
verhaftete - weltanschauliche Propa-
ganda, mit der ein spezifisches, stadti-
sches, akademisches Publikum bedient
wird. Das darin formulierte Anliegen ist
als lebenspraktische Einstellung und als
Sehnsucht eines spezifischen intellektu-
ellen Milieus respektabel. Es kann und
soil hier nicht in Abrede gestellt wer-
den, dass in dem okoethischen Krisen-
bewusstsein eine verbreitete Gefiihls-
lage auf den Begriff gebracht wird, uber
deren Berechtigung hier nicht gerichtet
werden sollte. Eine gewisse Sympathie
fur die morbide Lebensasthetik intellek-
tueller Modernisierungsverlierer sollte
jedoeh getrennt werden von allern, was
einerseits den Rang wissenschaftlicher
Rekonstruktion von Realitat und an de-
rerseits Relevanz fur einen rationalen
politisehen Diskurs beansprucht.

Einige wenige Theorien (nicht Ent-
wurfe von Ethiken) fallen nicht unter
dieses Verdikt, so z.B. die von Seel,
Fruchtl und mit Einschrankungen aueh
die von Gernot Bohme. Sie gebrauchen
die philosophische Sprache nicht (nur)
ZUI Selbstimmunisierung und sind nicht
durchsetzungsorientiert, sondern refle-
xiv. Genau daraus folgt dann paradoxer-
weise eine gewisse Relevanz fill' die
Naturschutzpolitik, denn sie flihren den
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Sinn von Naturbildern bzw. Naturer-
fahrungsrnoglichkeiten im gegebenen
weltanschaulichen Kontext vor. Sie
diskutieren unter rcalistischen Voraus-
setzungen, welehe Moglichkeiten zur
Anerkennung von Natur denkbar sind.
Die realistischen Voraussetzungen be-
stehen in der Rekonstruktion und Dis-
kussion sowohl der kulturellen und
ideellen Muster, die diese Bilder und
Erfahrungen umgeben und ihnen GUl-
tigkcit verleihen, als auch der impliziten
politischen Folgen."
Martin Gorke, in ALTEX schon be-

kannt (ALTEX 17, 2000, 172-173), hat
diese Vorwurfe mit seinern Beitrag
"Sind biozentrische Begriindungen des
Naturschutzes ,dogmatisch' und ,anti-
demokratisch'?" deiailliert zuruckge-
wiesen.

5.2 Albert Lorz, Markus H.
Miiller und Heinz Stockel:
Naturschutzrecht
Die schlechthin zentrale Frage nach der
anthropozentrischen oder okozentri-
sehen Begriindung des Naturschutzes
wurde im Literaturbericht schon rnehr-
faeh behandelt (zuletzt anhand des
Beitrages von Georg Kupper in ALTEX
20, 2003, 247). Urn so wiehtiger, dass
sie nun sozusagen von Gesetzes wegen
entschieden ist (3): "Die jahrzehntelan-
ge Diskussion, ob dern Naturschutz ein
anthropozentrischer oder okozentrischer
Ansatz zugrunde liegt, ... klarte das Bun-
desnaturschutzgesetz dureh Verweis auf
den Eigenwert der Natur § I, Satz 1 zu-
gunsten einer okozentrischen Sicht;
wobei Okozentrik immer auch Biozen-
trik einschlieBt." Entsprechend lautet
§ 1, Satz 1 (24): "Natur und Landschaft
sind auf Grund ihres eigenen Wertes
und als Lebensgrundlagen des Men-
schen auch in Verantwortung fur die
kiinftigen Generationen im besiedelten
und unbesiedelten Bereich so zu schut-
zen, zu pflegen, zu entwickeln und, so-
weit erforderlich, wieder herzustellen,
dass 1. die Leistungs- und Funktions-
fahigkeit des Naturhaushalts , 2. die
Regenerationsfahigkeit und naehhaltige
Nutzungsfahigkeit der Naturguter, 3. die
Tier- und Pflanzenwelt einschlieBlich
ihrer Lebensstatten und Lebensraume
sowie 4. die Vielfalt, Eigenart und
Schonheit sowie del' Erholungswert von

Natur und Landschaft auf Dauer ge-
siehert sind." In der anschlieBenden
Wiirdigung (24) wird betont: "Wesentli-
che Anderungen zum friiheren Recht
sind ... die Einfuhrung des Eigenwertes
del' Natur ..."

Mit dieser punktuellen Erwahnung
des Eigenwert-Gedankens ist zwar del'
epochalen Bedeutung dieser Vorstellung
Reehnung getragen, nicht aber del' Fulle
des in diesern Werk verarbeiteten Mate-
rials, wie ",.B., auch del' Artensehutzver-
ordnung vom 14.10.1999 (515-631).

5.3 Florian Oertel:
GefraBige Kriechtiere: Esgeht
auch ohne Chemie...
Sieher: Wir wollen unsere Welt nicht
vergiften, und wir haben durchaus auch
das Recht, uns zu wehren, aber was uns
hier an Methoden genannt wird, kann
der Tierfreund nicht immer gutheif3en:
Zunachst ist allerdings nur von "auf-
sammeln" die Rede, aber dann heiBt es
"Was der Gartner mit den erbeuteten
Schnecken anstellt, hangt yon seiner
,Grausamkeitsbereitsehaft' ab." Man
kann sie zum Beispiel mit "Schneeken-
korn" vergiften, mit dem Spaten zer-
hacken, sie in einer Bierfalle ertranken
oder, wie miindlich mitgeteilt, in der
Toilette mit Wasserdruck bequem ent-
sorgen.
Wer die Humanitat gegen Schnecken

nicht auBer Kraft setzen will, muss
auf die Defensive setzen , etwa einen
Schneckenzaun zum Schutz besonders
gefahrdeter Pflanzen, oder das Umset-
zen der Tiere in einen Bereich, wo del'
Schaden ertraglich bleibt. Es ist nicht
sehr konsequent, bei jeder Gelegenheit
das Nicht-Helfen-Konnen zu beklagen
und dann auf das wirklich Machbare
wegen Unerheblichkeit zu verzichten.

5.4 Hans-Peter Rodenberg:
See in Not - Die groBte
Nahrungsquelle des Planeten:
eine Bestandsaufnahme
Wer Aufmerksamkeit fur das Schicksal
del' Meerestiere erringen will und sich
dabei nicht nur auf Robben und Wale
beschrankt, tut gut daran, das Thema
okologisch anzugehen; das konnte auch
der Grund dafUr gewesen sein, im Titel
des Buches nicht von den Fischen, son-
dern von "See in Not" zu sprechen.
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Der Verfasser gibt kompetente und
wohldokumentierte Auskunft uber die
verschiedenen Fangmethoden und deren
katastrophale Folgen fur die Bestande.
Reich bebildert wird uber die wichtig-
sten Tierarten aus allen Fangregionen
der Erde berichtet. Ethische Fragen
werden nicht direkt angesprochen, gera-
ten aber ins Blickfeld, wenn es um frag-
wiirdige Praktiken geht.

Im Literaturbericht geht es aber meist
weniger urn die Hochseefischerei als
vielmehr urn das Fischen unter unseren
Augen und entsprechend konkreter Mit-
verantwortung. An dem, was in den
Weltmeeren geschieht, sind in erster
Linie die Anderen schuld; wer kennt
schon die Entstehungsgeschiehte der
"Fischstabchen" oder einer Haifisch-
flossensuppe?

Die Fische waren schon immer eine
groblich vernachlassigte Klientel der
Tierschutzer, und selbst die Tierethik
klammert diesen schwer zuganglichen
Bereich HUS und hatte dafur seit Jahr-
hunderten einen einfachen Grund:
Fische galten als schmerzunfahige Le-
bewesen, eine Behauptung, die yon der
Anglerlobby auch heute noch vorge-
bracht wird. Dabei profitieren sie yon
der kirchlichen Tradition, wonach die
Fischc als "Nicht-Fleisch" zur aner-
kannten Fastenspeise wurden, Dem hat
sich die Franziskuslegende deutlich
widcrsctzt , nicht mit Grunden oder
Argumenten, sondern dern gegebenen
Beispiel. In Thomas von Celanos
"Leben und Wunder des Heiligen Fran-
ziskus von Assisi", 2. Auflage Werl/
Westf. 1964,S.l26 wird berichtet: .Die
gleiche Liebe und Zartlichkeit hegte er
auch gegen die Fisehe, die er, wenn sich
Gelegenheit bot, nach dem Fange
wieder lebendig ins Wasser warf mit
der Mahnung , sie sollten sich huten,
dass sie nicht ein zweites Mal gefangen
WOrden." Als Bruder del' Annen (Men-
schen) wird Franziskus auch heute noch
hochgeehrt, aber als Bruder der Tiere
wird er noch immer nicht ernst genom-
men. Auch der 1998 heiliggesprochenen
Karmcliterin Dr. Edith Stein, die vom
Menschen sagle, dass er berufen sei. .rler
Heiland aller Krcatur zu sein" (Werke
VI, 169), ist es nicht anders ergangen;
auch sie wird auf das philanthropisch-
anthropozentrische MaB verktirzt.
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Das Nichtwissen und Nicht-wissen-
Wollen lasst Schuldbewusstsein erst gar
nicht entstehcn. Um so verdienstvoller,
dass Hansjorg KUster in der F.A.z. und
Christian Schut;e in der Suddeutschen
Zeitung das Buch van Rodenberg
ausftlhrlich und unter Betonung des
tierethischen Aspektes besprochen
haben. In dem Beitrag yon Hansjorg
KUster werden auch ethische Fragen
beriihrt: "Rodenberg diskutiert diesc
Frage nicht offen. Aber er verfolgt eine
eindeutige Strategie ... Er informiert die
Leser sachlich daruber, woher ihre Nah-
rung kommt, die bei ihnen daheim auf
dem Tisch steht, Die Leser sind auch
die Verbraucher, und sie entscheiden
daruber, welche Nahrung sie haben
wollen. Das Yerhalten der Verbraucher
sollte nicht nur vom Angebot im Super-
markt, yon der Werbung und den niedri-
gen Preisen geleitet sein, sondern auch
yon kulturellem Anspruch... Daher
miissen die Verbraucher lernen, woher
die Nahrung stammt... Rodenbergs
Buch liefert uns diese notwendige Infor-
mation."

5.5 Peter-Philipp Schmitt:
Toten fur den Naturschutz
Hier geht es im Extremfall um den
todlichen Konflikt zwischen konkurrie-
renden Interessen des Tier- und Arten-
schutzes, die der Autor an verschiedenen
Bcispielen aufzeigt. Solche Konflikte
entstehen insbesondere, wenn sich ge-
fahrdete Tierarten in ihrem Bestand er-
holt haben, dann aber in den k1einer
werden den Lebensraurnen unter den
Folgen der Uberpopulation leiden. So-
bald die letzten Ausweichraume besetzt
sind, mussen Losungen erwogen wer-
den, die fur Tierschutzer nicht in Frage
kornmen und von den Ethikern gefiirch-
tet sind. SchlieBlich sind auch MaBnah-
men der systernatischen Nachwuchs-
kontrolle fragwurdig.

Bei der dann kaum vermeidbaren
Diskussion der Ausnahmen vom To-
tungsverbot (zuletzt in ALTEX 20,2003,
242 Ziffer 3.7.5) wird der bisher eher
nur abstrakt gedachte Fall einer Aus-
weglosigkeit plotzlich real, weil man
nach Ausschopfung aller alternativen
Moghchkeiten schlielslich doch ent-
scheiden muss, ob man die Tierc durch
Nichthandeln einem Tod durch Unter-

liegen im Uberlebenskampf ausliefert
oder eine verantwortlich abgewogene
und moglichst schmerz- und stressfreie
Dezimierungsaktion auf sich nimmt,
wie sie nach dem Bericht yon Thomas
Scheen zur Regulierung des Elefanten-
bestandes in Stidafrika geplant wird.

Konflikte zwischen Tier- und Natur-
schutz sind uns bisher besonders an der
Gefahrdung des Waldes durch zu hohe
Rotwildbestande bewusst geworden.
Dahinter steht das Nebeneinander unter-
schiedlicher Ethikkonzepte: Tierschutz
wird traditionell und weitverbreitet
pathozentrisch begrtindet; den Tieren
soli ein schmerzfreies und artgemabes
Leben ermoglicht werden, wahrend der
Naturschutz aueh die nicht-tierlichen
Lebewesen umfasst und eine bio-, oko-
oder physiozentrische Ethik verlangt,
Und da das Leben auch seinerscits
wieder auf notwendigen Voraussetzun-
gen wie Luft, Wasser, Licht, Erde und
Warme beruht, ist es durchaus folge-
richtig und unvermeidbar, auch diese
unbelebten Naturguter der holistischen
Verantwortung des Menschen zu unter-
stellen.

6 Rechtsfragen und
Rechtsentwicklung

6.1 Regine Binder: Das
osterreichische Tierschut'Zgesetz
Das am 27.5.2004 durch den National-
rat und am 9.6. vom Bundesrat verab-
schiedete .Bundesgesetz i.iber den Schutz
del' Tiere" ist nun am 1.1.2005 in Kraft
getreten. Inzwischen liegt auch der hier
vorgestellte erste Kommentar VOL

Die auf artiibergreifende Mitge-
schopflichkeit abzielende Intention des
.ethisch motivierten Tierschutzes" hat
mit diesem Gesetz und seinem hoch-
konzentrierten Kommentar eine wichti-
ge Stutze crfahren. Das jedenfalls belegt
§ 1: .Ziel dieses Bundesgesetzes ist del'
Schutz des Lebens und Wohlbefindens
der Tiere aus der besonderen Verant-
wortung des Menschen fur das Tier als
Mitgeschopf'." 1m Kommentar der Auto-
rin heiBt es dazu (33):

.Der objektive Schutzzweck des
TSchG besteht im Schutz del' Tiere,
deren Leben und Wohlbefinden die ge-
schutzten Rechtsguter darstellen Ge-
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schiitzt ist das einzelne Tier als Indi-
viduum, nicht etwa als Mitglied eines
Kollektivs (z.B. einer Tierart). Das
TSchG zielt nicht auf die Wahrung
offentlicher oder sittlicher Interessen,
sondern auf den Schutz der Interessen
der Tiere ab, ... d.h. dass hinsiehtlich der
Einhaltung der Ge- und Verbotsnormen
des TSchG dem Tier die Eigenschaft
eines Interessentragers zukommt. Die
Wahrnehmung dieser lnteressen iiber-
tragt der Gesetz.geber den Tierschutz-
ombudsmannern. Die Zielbestimmung
definiert den Stellenwert des geschutz-
ten Reehtsgutes im Gefi.ige der Rechts-
ordnung; der Gesetzgeber bekennt sich
darin zum ethisch motivierten Tier-
schutz ; d.h. dass das Tier als fiihlendes
Lebewesen ("Mitgeschopf') urn seiner
selbst willen, und nicht etwa bloB aus
anthropozentrisehen Motiven , den
Schutz der Rechtsordnung genieBt. Die
Zielbestimmung entspricht damit del'
.Ethik der Mitgeschopflichkeit", die
dem Tier Eigenwert und Wiirde zu-
erkennt. ...

Aus dem tierschutzrechtliehen Grund-
satz der Vcrmeidung ungerechtfertigter
Schmerzen , Leiden, Schaden und
schwerer Angst folgt iVm § 1, dass jede
MaBnahme, clie geeignet ist, das Wohl-
befinden eines Tieres zu beeintrachti-
gen, einerseits nur auf Grund und nach
MaBgabe einer tierschutzrechtlichen
Vorschrift (Grundsatz-Ausnahme- Prin-
zip) und andererseits nur naeh dem Prin-
zi p cler Verhaltnismalligkeit tGrundsat:
des gelindesten Mittels) erfolgen darf.

In den Schutzbereieh des TSchG fal-
len sowohl der Schutz des Lebens als
auch des Wohlbefindens der Tiere. Aus
dem Prinzip des Lebensschutzcs ist ein
grundsatzliches Verbot cler Totung von
Tieren abzuleiten: Die Totung von
Tieren ist nur in jenen Fallen zulassig ,
die im Tierschutzrecht ausdrucklich
vorgesehen sind (z.B. Totung auf Grund
einer veterinarmedizinischen Indikati-
on, Schlaehtung lanclwirtschaftlicher
Nutztiere, Totung von Puttertieren ,
Totung im Rahmen der Schadlings-
kampfung ....)

Unter Wnhlbefinden ist ein "Zustand
korperlicher und seeliseher Harmonie
des Tieres in sich und mit der Umwelt"
zu verstehen, der Begriff des Wohlbe-
findens ist damit wesenllich weiter als
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das blofse Freisein von Sehmerzen und
Leiden.

Der Schutz der Tiere obliegt clem
Menschen als sittlicli verantwortliches
und dispositionsfiihiges Wesen; es han-
delt sich dabei nicht bloB urn eine mora-
lische, sondern um eine reehtliche
Verpflichtung, die grundsatzlich allen
Menschen obliegt.

6.2 Evange/i5CheAkademie
Sgd Soli, Hrsg.: Tierschutz in
guter Verfassung
Seit 2002, dem Jahr der deutschen
Grundgesetzanderung zugunsten der
Tiere, steht die Diskussion der Rechts-
beziehung zwischen Mensch unci Tier
unter dem Einfluss der Frage , wie sich
diese Anderung auf die Rechtsprechung
auswirkt. Dieses Thema einmal grund-
lich anzugehen, war die Absicht der
Evangelischen Akademie Bad Boll, die
sich seit einigen Jahren mit wechseln-
dem Gewicht und Erfolg den drangen-
den Problemen der Mensch-Tier-Bezie-
hung annimmt. Besonders zu erwahnen,
class neben kompetenten Referenten und
Tierschutzern auch an der jeweiligen
Sache interessierte Verbande sowie eine
zahlreiche und anspruchsvolle Horer-
schaft beteiligt waren. ALTEX-Lesel'
sind bereits in ALTEX 21, 2004, 90-92
von Franz P. Gruber uber den Verlauf
der Tagung informiert worden, so dass
hier ein exemplarisches Eingehen genu-
gen kann.

Das ausfi.ihrliche Tagungsprotokoll
bringt im ersten Teil die Hauptreferate
und ansehlieBend die Berichte aus den
Arbeitsgruppen:
- .Nutzr-Tierhaltung (AG I), 153-166
- Schlachten mit und ohne Betaubung

einschlieBlich Tiertransporte (AG 2),
138-152

- Rechtsetzung und Vollzug (AG 3),
153-166

- Verbandsklage zugunsten von Tieren
(AG 4), 167-175
Die Texte aus den Arbeitsgruppen

sind nieht nur realitatsbezogen, sonclern
auch konzentriert. Wer sich in einem
der behandelten Themen engagieren
will, finder hier kompetente Informati-
on; eine weitere Konzentration und
Verkiirzung vom Wesentlichen auf das
"Allerwesentliehste" ist nieht mehr
moglich. Kritisch anzumerken ist aller-

dings: Das Thema der AG "Schlachten"
ist unvermeidbar belastencl, um so be-
dauerlicher, dass neben dem "Wie" des
Totens das "Ob" keine Rolle zu spielen
scheint. SchlieBlich ist der Paradiesfrie-
de nieht nur ein in die Urvergangenheit
projiziertes Wunsehbild, sondern aueh
VerheiBung in die Zukunft als Hoffnung
und Antrieb.

Hoffnung und Antrieb zu vermitteln,
ist ein Ziel, dem sich die Akademie Bad
Boll immer wieder aufs Neue widmet.
Das bestatigen die Beitrage zurn seel-
sorgerlichen Rahmenprogramm; be-
sonders deutlieh geworden in dem Zitat
auf der letzten Seite des Protokolls, letz-
ter Vers:

"Die Hoffnung hat nichts
die Hoffnung will alles
die Hoffnung betet um clas Reich
Gottes"

Berichtet wird auch uber das ab-
schliefsende Podiumsgesprach (176-
188), das clen Parteien die Moglichkeit
bot, durch ihre Bundestagsabgeordneten
ihre Standpunkte zu vertreten. Unstrittig
war die Feststellung (179), dass del'
okonomische Druck auf clie Tierschutz-
politik weiter zugenommen unci die
Osterweiterung den Einfluss cler tier-
schutzwijligen Mitgliedstaaten mini-
miert hat. Un sere Politiker sind zwar
sehr darauf bedacht, nur okonomisch
entwickelte Staaten aufzunehmen, aber
die Frage nach dem Niveau ihrer
Hurnanitat, auch der artubergreifenden,
hat offenbar kein Gewicht.

6.2.1 Hans-Georg Kluge:
Das Staatsziel "Tierschut:z"
und seine Umsetzung in der
Rechtsprechung (10-20)
Der Autor, Herausgeber des Kommen-
tars zum Tierschutzgesetz (ALTEX 20,
2003,246) hat auf die Frage, was
die Grundgesetzanderung fur die Tiere
bewirkt habe, eine ebenso knappe wie
eindeutige Antwort (10): "so gut wir gar
nichts ... Die Rechtsprechung hat die
Verfassungsanderung vielmehr bisher,
von sehr wenigen Ausnahmen abgese-
hen, nicht zur Kenntnis genommen ...
oder aber so getan, als ob die Ver-
fassungsanderung bei Anwendung des
konkreten Rechts so gut wie gar nichts
zu bewirken imstande sei."
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Kluge hat dafur auch eine einleuch-
tende Erklarung (13): "Die Richter sind
in allen Bereichen namlich jetzt immer
noeh dieselben wie vor der Verfassungs-
anderung. Ihre Vorverstandnisse haben
sich durch das neue Staatsziel keines-
wegs geandert. Und wenn Richter - ieh
rede hier aus eigener Erfahrung - etwas
absolut nieht wollen, steht ihnen ein
vielfaltiges juristisehes Instrumentari-
um zur Verftigung, urn selbst gesetzge-
berisehe Entseheidungen zu relativie-
ren. Fast immer methodisch korrekt.
Allein auf der Grundlage der verschie-
denen Auslegungsmethoden lasst sieh
hier eine Menge rnachen."

Daraus kann man nur folgern: Solan-
ge sich nieht auch die Richter moralisch
verpfliehtet fuhlen , fur mehr Gereehtig-
keit gegenuber den von uns ausgebeute-
ten Tieren einzutreten, wird sieh an un-
serer Unrechtsherrschaft niehts andern.
Das humane Wort kann nur wirken,
wenn humane Menschen es horen und
befolgen!

Das einzige von Kluge (16) erwahnte
Urteil aus dem Geist des erneuerten
Gesetzes, wonaeh die Ablehnung eines
Tierversuchsantrages aus ethisehen
Grunden bestatigt wurde, ist am
13.8.2003 am Verwaltungsgerieht
GieBen ergangen. In der Urteilsbegrun-
dung heiEt es: "Mit Einfuhrung yon Art.
20a GG in das Grundgesetz wurde der
Tiersehutz zum grundgesetzlieh ver-
ankerten Staatsziel erklart, was natur-
gemau Auswirkungen auf die einfach-
gesetzlichen Regelungen im Tierschutz-
gesetz haben muss und aueh auf die
Wissenschaftsfreiheit aus Art. 5 GG.
Keineswegs kann angenommen werden,
die sehrankenlos gewahrleistete Wissen-
sehaftsfreiheit werde dureh den neu ein-
gefugten Art. 20a GG nieht tangiert."

6.2.2 Johannes Caspar:
Aus-wirkungen des Staats-
ziels "Tierschutzll im
Schutzbereich vorbehaltloser
Grundrechte (21-50)
Zwar geht es aueh in diesem Beitrag urn
die Auswirkungen des neu eingefugten
Staatszieles auf die Rechtsprechung,
aber anders als bei Kluge wird hier die
Klarung nieht in der Analyse konkreter
Falle entwickelt, sondern an den fur
eine Versuchsgenehmigung entscheiden-
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den Voraussetzungen, wie der Geeignet-
heit (29) sowie der Unerlasslichkeit (29-
30) und ethischen Vertretbarkeit (31-34).

Der Beitrag fasst die wichtigsten
Uberlegungen zusammen und spitzt sie
auf den zentralen Punkt hin zu, namlich
(31): "eine normative Wertentscheidung
zwischen den Belangen der in den Ver-
suchen eingesetzten Tieren einerseits,
und den Interessen der Versuehsanste1-
ler andererseits".

Um hier weiterzukommen, geht der
Autor nun auf verschiedene Abwa-
gungsmodeIle ein. Damit ist aber die
Frage nach den Rechtfertigungsgrunden
noeh nieht beantwortet. Der Autor er-
wahnt die Auffassung (32), welche "die
ethische Vertretbarkeit aus ubergesetzli-
chen Prinzipien des Notstandes ablei-
tet... Hiernaeh werden die Versuehs-
zwecke des § 7 Abs. 2 TierSchG ihrem
sozialethischen Sinngehalt nach als
Auspragungen von Rechtfertigungs-
grunden angesehen. Der Mensch befin-
det sieh gegenuber dem Versuehstier
in einer notstandsahnlichen Situation.
Schwerwiegende Eingriffe an Tieren
sind danach gerechtfertigt durch die
Rettung hoherwertiger Rechtsgiiter."

Es leuchtet ein, dass ubergesetzliche
Notstande eine hohe argumentative
Durchschlagskraft haben, aber dass, und
wenn ja, warum sieh der experimentie-
rende Wissenschaftler gegenUber einem
Versuehstier in einer notstandsahnlichen
Situation befinden kann, ist keineswegs
klar.
Im weiteren Verlauf seiner Darlegung

behandelt der Autor noch die Lehrfrei-
heit (34-36), die Kunstfreiheit (37-38)
sowie aIle Fragen, die mit dem betau-
bungslosen Schlaehten aus religiosen
Grunden zusarnmenhangen.

6.2.3 Holger Herbriiggen:
Konflikte z-wischen
nationalem und eurepdlsehem
Tierschutzrecht (51-72)
Der Autor entfaltet die ganze Fulle
tierethiseh relevanter Themen, auch das
leidige und nahezu unlosbare Problem
der Transporte lebender Tiere. Da
jedoch die differenzierte Darlegung der
Sachverhalte an das juristische Durch-
blicksverrnogen der Leser hohe An-
forderungen stellt, erschien es ratsam,
hier die besonders diskussionswlirdigen

Teilthemen anhand einiger Diskussions-
bei trage zu referieren.

Da geht es z.B. (67-68) urn die Frage.
ob Mitgliedstaaten ihrer Kultur- und
Moraltradition entsprechend uber die
yon der EU erlassenen Regeln hinaus,
strengere Vorschriften erlassen konnen.
Das wird in der Praxis bald groszngig
gewahrt, bald strikt verboten wie eine
uber 48 Stunden hinausgehende Trans-
portdauer in Osterreich (70).

An Empfehlungen, wie die Tier-
haltung humanisiert werden konnte ,
fehIt es nicht. Rusche verweist auf die
Arbeiten des EU-Veterinarausschusses
(70), und Pfeiffer erinnert (69) an die
Moglichkeit, die begehrten Fordermittel
mehr als bisher davon abhangig zu
machen, yon welcher Qualitat Haltungs-
bedingungen sind.

Immer after taucht neben dem fur die
Tiere geforderten "Wohlbefinden" der
Begriff "Wohlergehen" (69) auf. Flir
Alzmann ist damit jedenfaUs mehr als
nur Sehmerzfreiheit gemeint und wohl
auch mehr als das traditionelle Wohlbe-
finden. Solange die Missstande aber
sind wie sie sind, bleibt es auch bei der
nuchternen Feststellung yon Schmid
(70): "Wir konnen uber Mindestnormen
diskutieren, solange wir wollen: den
Landwirten werden sie immer zuviel
und den Tierschutzern zu wenig sein.
Resignation, aueh die im Gewande des
nuchternen Wirklichkei tssinns, ist nicht
gefragt; die Verantwortung fur das vorn
Einzelnen leistbare bleibt bestehen."

6.2.4 Heike Baranzke:
Der ethische und theologische
Gehalt des Tierschutzrechts -
Versuch einer Standort-
bestimmung (73-88)
Ein kaum verkurzt zu referierender Text
yon hoher Dichte; enthalt aber Teil-
themen, die filr sich allein stehen
konnen, wie etwa die in Kapitel 3 (77)
formulierte Frage "Verantwortung fur
Tiere oder Rechte der Tiere?". Die Pro-
blematik entfaltet sich jedoch nicht in
der zunachst theologischen Fragestel-
lung, wohl aber in dem bereehtigten
Zweifel in den tierschutzerischen Ge-
winn dieser pauschalen Bejahung einer
Verantwortung fur das Wohl der Tiere.
V gl. hierzu die Ausfiihrungen der
Autorin zum Thema "Tierreehte" (81).
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Es klingt gut, sich zur Verantwortung zu
bekennen , aber es ist wertlos, solange es
nicht in konkreten Pflichten der auch
mit Opfern verbundenen Rucksichtnah-
me erfiillt wird. Auf eine knappe Formel
gebracht konnte man sagen: Tiere haben
Rechte, weil der Mensch Ihnen gegen-
uber Pflichten hat.

Ergiebig ist auch die ausfuhrlich
dokumentierte Diskussion (83-88). Da
greift Gerhard Oesterreich (84) den
paradiesischen Vegetarismus auf und
fragt nach etwaigen Folgen fur unser
Verhalten. Die Autorin raurnt ein, dass
dieses Thema (84) "in der Exegese weit-
gehend vergessen wurde". Die Autorin
wiirde aber wahrscheinlich zustirnrnen,
wenn hinter diesem Vergessen eine
deutliche Spur yon Verdrangen vennutet
wiirde. Urn so intensiver wiirde in der
Berufstradition der Metzger das zweite
nicht-vegetarische Speisegebot in Gen
9,3 vertreten: "Und Gott sprach: Siehe,
wie die griinen Pflanzen so gebe ich
euch aile Tiere zur Nahrung." Die Frage
nach den biblischen Speisegeboten wur-
de in ALTEX mehrfach behandelt, zu-
letzt in ALTEX 20, 2003, 242-243.

6.2.5 Evelyn Ofensberger: 1st
die Totung von Stadttauben noch
verfassungskonform? (89-105)
Als Beleg dafur, dass sich die Grund-
gesetzerweiterung auf alle Tierschutz-
bereiche, auch solche yon anscheinend
nur marginaler Bedeutung, auswirkt,
wird hier das Stadttaubenproblem be-
handelt. Als Ergebnis liegt eine schon
fast akribisch zu nennende Untersu-
chung vor mit Befragungen, Statistiken
und Grafiken. Aber auch der juristische
Laie ist beeindruckt: Die Tauben haben
eine versierte und engagierte Anwaltin
gefunden!

Die brutalen Bekampfungsrnethoden
bringen letztlich nichts, weil sich die
dezimierten Populationen schnell wie-
der erganzen. Wichtig sind aber aueh
die Ergebnisse der tierschutzkonformen
MaBnahmen wie (97) "die Errichtung
yon betreuten Tau benschlagen/hausern ...
dercn Gelege durch Attrappen ausge-
tauscht werden, wodurch die Nachzueht
erheblich reduziert werden kann."
Well sich das Mittel der kontrollierten

Taubenhausbetreuung zur Eindammung
des Taubenproblems bewahrt hat, was
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die Autorin mit eindrucklichen Beispie-
len belegt (97), ist das Endergebnis ein-
deutig (100): Das Toten durch Ver-
hungernlassen ist "unverhiiltnismiiBig
und insofern verfassungswidrig",

6.2.6 Madeleine Martin:
Was ICisstsich in der
Rechtspraxis gegen Qual-
zuchten tun? (106-112)
Ein Beitrag. den man zuerst mit Arger
und erst gegen Endc mit Freude iiber ein
schliel3lich doch gelungenes Stuck
Arbeit zur Kenntnis nimmt. Es ist die
selbsterlebte Geschiehtc eines Vor-
habens, um die Designerlaunen bei der
Aufstellung neuer Moderassen minde-
stens dann zu begrenzen, wenn den be-
troffenen Tieren dadurch Schmerzen,
Leiden oder Schaden entstehen, Dabei
geht es um Tatbestande, die langst in
TierSchG § 11b festgeschrieben sind,
aber wenig beachtet und noch seltener
geahndet werden.

Der Widerstand gegen jedes Hinein-
reden des Staates in die als eine Art
.Menschenrecht auf Zuchtungsfreiheit
verhinderte jede Annaherung der Stand-
punkte. So geschah lange nichts, bis
1992 (per Zufall) eine "uneinsichtige
Zuchterin an einen einsichtigen Amts-
tierarzt" geriet, der sein Gesetz kannte
und das Zuchtprogramm untersagte. Die
Ziichterin hat geklagt und verloren.

Die in die Signalwirkung dieses
Prozesses gesetzte Hoffnung hat aber
getrogen. Zwar wurde ein hessenweiter
Erlass in dieser Richtung vorbereitet,
der bei den Ziiehtern aber einen Sturm
der Entrustung ausloste , "der mich
beinahe aus dem Amt blies", so die
Formulierung der Autorin (108).

Noch iiber ein Jahrzehnt beharrlicher
Arbeit war notig , bis am 14.4.2003
das kunftig richtungsweisende Gerichts-
verfahren uber die Buhne ging und das
beanstandete Zuehtvorhaben untersagte.
In der Begriindung heilst es dann (l09):
das offentliche Interesse folge nicht nur
aus §§ 1, 11b TSchG, sondern auch
aus Art. 20a GG, dahinter habe das
Zuchtintereese zuruckzustehen!.. Am
26.6.2003 wurde der Beschluss vom
Verwaltungsgerichtshof Kassel be-
statigt.

6.2.7 Eisenhart von Loeper:
Tiere brauchen einen Anwalt -
Die Tierschutz-Verbandsklage
(113-126)
Zur Einfiihrung in sein Thema fuhrte
der Autor (113) aus: "Bekanntlich sind
die Buchstaben des Gcsetzes nur soviel
wert wie ihre gerichtliche Durch-
setzungsmoglichkeit. Geht es urn den
Schutz der Schwacheren, erst recht um
wehrlose Tiere, dann liegt es nahe, dass
die Umsetzung der fur sie geschaffcnen
Schutznormen mit ihrer gerichtlichen
Absicherung steht oder fallt. Als der
Deutsche Bundestag und der Bundesrat
im Jahre 2002 den Tierschutz im Grund-
gesetz verankerten, haben sie diesem
Rechtsgebiet einen Bedeutungszuwachs
zuerkannt und insbesondere den Gesetz-
geber zu einern wirkungsvol1en, ethisch
begriindeten Tierschutz verpflichtet.
Al1erdings enthalt das Tierschutzgesetz
bisher eine erstaunliche Lucke, die
seine gerichtliche Durchsetzbarkeit oft
unmoglich macht. Es gesteht den Tieren
keinen gesetzlichen Vertreter zu , del'
zu ihren Gunsten klagen und dement-
sprechend zumindest gesetzlieh ver-
burgte Anspruche der Tiere geltend
machen korinte."

Zwar konnen Einzelpersonen wie
auch Gruppen oder Verbande Verstofse
gegen die Strafbestimmungen des Tier-
schutzgesetzes zur Anzeige bringen;
aber ob und wie die zustandigen Straf-
verfolgungsbehorden darauf eingehen,
darauf haben sie keinen Einfluss, Oft
bedarf es erst der Aktivitat yon Presse
oder Fernsehen, urn die notigen Ermitt-
lungen in Gang zu bringen.

Urn so wichtiger, dass der Autor die
Moglichkeit hatte, die Notwendigkeit
der im Umweltschutz langst bewahrten
Verbandsklage vorzutragen. Inzwischen
kann cine erweiterte Fassung seines
Vortrages als Einzelveroffentlichung
uber den Bundesverband "Mensehen
fur Tierrechte" (Roermonder Str. 4a in
D-52072 Aachen) erworben werden.

6.3 Jana Glock: Das deutsche
Tierschuh:recht und das Staatsziel
"Tierschut%" im Lichte des Volker-
rechts und des Europarechts
Von del' EU und ihrer Verteidigung
wirtschaftlicher Interessen gegen die
Bestrebungen einiger Mitgliedstaaten,
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die Ausbeutung unserer Nutztiere zu
mildcrn, ist immer wieder die Rede;
aber erst jetzt liegt mit diesem hier vor-
gestellten Text eine Art Wegweiser vor,
der helfen soli, den gelegentlich hybrid
wirkenden Dschungel der Strukturen zu
durchdringen.
Wer sich der die Tiere einschlieben-

den Humanitat verpflichtet fuhlt, kann
Yon der EU als De-facto-Agentur einer
hinter wohlklingenden Floskeln verbor-
genen Ausbeutung nur ein Horrorgemal-
de gewinnen; um so wichtiger, dass man
sich bei Bedarf uber die verschiedenen
EU-Organe und deren Arbeit ein detail-
liertes Bild maehen kann.
Aueh wenn es aussichtslos ist, bei

einem so differenzierten Thema lnhalte
vermitteln zu wollen, hin und wieder
fallt bei der Lektiire eine Fonnulicrung
auf, die zum Naehdenken anregt oder
zum Widerspruch reizt, etwa gegen-
i.iber der Frage, ob der aueh als "zoo-
zentrisch" definierte Tierschutz "zulas-
sigerweise in das deutsche Grundgesetz
aufgenommen werden durfte." (41) Ob
es aus irgendwelchen Grunden sinnvoll
sein kann, den formal gewandelten Tier-
schutz als Zeichen der Anderung mit
diesem neuen Begriff zu be1egen, ist
fraglich.

6.4 Michael Marahrens:
Verabschiedung der EU-
Verordnung :zumSchutz
von Tieren beim Transport
gescheitert
Nach jahrelangcn Verhandlungen hat
der Agrar-Rat der ED irn April 2004 die
sowieso nur bescheidenen Hoffnungen
auf eine tierschutz-nahere Transport-
verordnung mit folgendem Ergebnis
scheitern lassen; "Dies bedeutet, dass
die Missstande, die die Komrnission be-
reits im Jahre 2000 fcstgestellt hat,
weiter fortbestehen und insbesondere
nach dem Beitritt del' zehn osteuropai-
schen Mitgliedstaaten bis auf Weiteres
keine Aussichten, sie zu bcheben."
Uber das Ende der Verhandlungen

heiBt es dazu in dem unmittclbar an-
schlieBenden Bericht (AgE/Luxemburg):
.Wegcn unuberbruckbarer Meinungs-
verschiedenheiten haben die EU-Agrar-
minister ihre Verhandlungen iiber eine
Verscharfung der gcmcinschaftlichen
Tiertransportbestimmungen.. ergebnis-
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los abgebrochen. Damit konnte es Jahre
dauern, bis sich in der Europaischen
Union wieder eine vergleichbare Ge-
legenheit zur Aufwertung des Tier-
schutzes bietet. Die zehn Lander, die
zum 1. Mai der Gemeinschaft beige-
treten sind, haben allein schon aufgrund
ihrer geographischen Randlage kein
groBes Interesse an einer Beschrankung
der Tiertransportzeiten, die in den Ver-
handlungen der EU-Landwirtschafts-
minister zu der am kontroversesten dis-
kutierten Frage zahlte. Die amtierende
Irische ElI-Ratsprasidentschaft hatte
wahrend der Nachtsitzung zwar die Be-
reitsehaft signalisiert, einer Differenzie-
rung zwischen Schlacht- und Zucht-
tieren sowie mit einer Verlangerung der
Ruhezeiten Deutschland und den iibri-
gen Tierschutzverfechtern entgcgen-
zukommen. Frankreich, ltalien, Spanien
und Griechenland erklarten daraufhin
aber, ihre Zustimmung zu dem Kompro-
missentwurf zuruckzuziehen. Damit
schienen fiir den Ratsvorsitz weitere
Einigungsbemi.ihungen aussichtslos."
Das Deprimierende an dieser Situati-

on ist der Umstand, dass nicht nur die
traditionell tierschutz-desinteressierten
Staaten freie Hand haben fur ihre Politik
der unbegrenzten Maximierung des
Transfemutzens, sondern dass auch die
tiersehutzwilligen EU-Staaten in dieses
System eingebunden hleiben und nur
geringe Moglichkeiten zu nationalen
Verbesserungen haben.
Versuehe in dieser Richtung, wie etwa

die Begrenzung der Transportzeiten auf
6 Stunden in Osterreich wurdcn durch
den Europaischcn Gerichtshof unter-
bunden . Das yon der Funften Kammer
des Gerichtshofcs am 11.5.1999 ver-
kundete Urteil hat folgenden Wortlaut:
"Die Artikel 30, 34 und 36 EG-Vertrag
(nach Anderung jetzt Artikel 28 EG bis
80 EG) sind so auszulegen, dass sie
einen Mitgliedstaat daran hindern, den
Strafsentransport lebender Sehlachttiere
zu beschranken, indem sie vorschrei-
ben, dass diese Transporte nur bis zum
nachstgelegenen geeigneten inlandi-
sehen Schlachtbetrieb und nul' unter der
Bedingung durchgefuhrt werden durfen,
dass bei Einhaltung der kraftfahrrechtli-
chen und strabenpolizeilichen Vor-
schriften eine Gesamttransportdauer
von 6 Stunden und eine Entfernung yon

130 km nicht iiberschritten wird, wobei
die tatsachlich auf der Autobahn
zuriickgelegten Kilometer nur zur Half-
te bei der Bereehnung der Entfernung
beriicksichtigt werden."

6.S Beat Sitter-Liver: Eine
Herausforderung der
Menschenwurde - Gedanken
zu Tierschutz und -wurde
Dass die Philosophie sieh auch zu aktu-
ellen Fragen der Gesetzgebung auBern
kann, wird durch diesen Beitrag belegt.
Ausgangspunkt ist del' Gedanke, dass
die yon uns beanspruchte Mensehen-
wurde nicht nur mit Rechten, sondern
auch mit Pfliehten verbunden ist. Aber
wahrend die Rechte oft sehr massiv in
Richtung auf ungehemmte Selbstver-
wirklichung zielen, wird die Erinnerung
an damit verbundene Pflichten oft als
Uberforderung, wenn nicht gar als Zu-
mutung empfunden: Die Reichweite der
Rechte ist nahezu unbegrenzt, der
Pt1ichtenkreis moglichst eng. In der
Schweiz ist die uns allen gelaufige
Menschenwiirde in ihrer allgemeinsten
Form als Wiirde der Kreatur zur aIle
Lebewesen umfassenden Leitidee ge-
worden.
Alles, was zu diesem Thema gehort,

hat del' Autor eindrucklich benannt. Un-
ter der einleitenden Kapiteluberschrift
.Artubergreifende Humanitat" heiEt es:
"Was das Verhalten von Menschen ge-
geniiber Tieren angeht, durfen wir fur
die Schweiz auf einen seit 1992 erst-
mals formell bezeugten Sprung in del'
moralischen Entwicklung hinweisen.
Unser Land hat sieh durch Verfassungs-
anderung (heute Art. 120 Abs. 2 BV)
del' Idee der arti.ibergreifenden, Tiere
und Pflanzen einschlieBenden Huma-
nitat verpflichtet. Konsequent korrigier-
ten Parlament und indirekt die Bevolke-
rung sparer einen jahrhundertealten
Fehlgriff: Tiere wurden reehtlich zwar
nicht zu Menschen gemacht, aber vom
Joch des einfachen Sachstatus befreit.
Man durfte deshalb erwarten, dass del'
Bundesrat diesen ethischen Fortschritt
honoriert, wenn er dem Parlament eine
Botschaft zur Revision des Tierschutz-
gesetzes untcrbreitet. Diese Erwartung
wurde leider enttauscht, die Landes-
regierung verschrieb sich der .Maxi-
me ..., das Schutzniveau der Tiere in der
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Sehweiz nieht zu erhohen ...'. Das Ni-
veau und sein ethischer Standard, die
mit der Revision vom 22.3.1991 errun-
gen worden waren, werden festgesehrie-
ben ... Der Bundesrat unterbietet damit
willentlieh und wider besseres Wissen
die inzwisehen gereifte Moralfahigkeit
der Bevolkerung ... Zu hoffen ist, das
ParJament korrigiere diesen unbefriedi-
genden gouvernementalen Umgang mit
dem Prinzip der Menschenwiirde." Na-
tional- und Standerat haben bei ihren
absehlieBenden Beratungen diese Hoff-
nungen nieht erfullt.

7 Kognitive Ethologie

In imrner kilrzeren Abstanden uber-
raseht uns die Forsehung mit der Ent-
deekung crstaunlichcr Eigenschaften
und Fahigkeiten der Tiere, die man bis-
her ausschlieBlich dem Menschen vor-
behalten glaubte. Unter dem Diktat des
lange vorherrschenden Behaviorismus
wurde alles, was nicht in das Reiz-
Reaktion-Scherna einzuordnen war, ent-
weder zwangsangepasst, heruntergestuft
oder einfaeh negiert. Auch die etablierte
Ethologie interessierte sich nur fur das
naturwissenschaftlich fassbare Verhal-
ten der Tiere und nicht etwa fur mogli-
ches Handeln, Fuhlen oder Denken.
Allenfalls Konrad Lorenz hat sieh noch
Grenzuberschreitungen in die ethologi-
sche Haresie erlaubt.

Dieser Zustand, Wissen anzusam-
meln, das in keine der gangigen Diszi-
plinen passte, war die Stunde der .Ko-
gnitiven Ethologie", eine neue, iiber das
naturwissensehaftlieh definierte Verhal-
ten hinausreiehende Forsehungsrich-
tung, der Donald Griffin nicht nur den
Narnen gab. (PerlerlWild 50-51).

Was das alles bedeutet, wird in dem
Sammelband yon Dominik Perler und
Markus Wild in viele Richtungen verfolgt
und van Rainer Hagencord unter dem
Aspekt der Mensch-Tier-Beziehung zu-
ganglich gemacht. Aueh im Literaturbe-
richt sind schon Themen behandelt wor-
den, die eigentlich in den Bereich der
neuen wissenscnan gehoren, so zu den
Fragen naeh dem Bewusstsein der Tiere
(ALTEX 15, 1998, 168-169).

Flir die Entwicklung der Tierethik er-
geben sich aus der kognitiven Ethologie
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zunachst noeh keine neuen Probleme.
Dennoch ist vor einer Nebenwirkung zu
warnen: Je mehr sich das offentliche
und tierschutzerische Engagement den
"Menschenahnlichen" zuwendet, des to
mehr sehwindet das Interesse an allen
anderen. Darum sollte man bedenken:
Das Kriterium fiir die Pflicht zur Hilfe
ist seit Jeremy Bentham nieht die Frage
.Jconnen sie den ken , sondern konnen
sie leiden". Der tierethische Sinn der
kognitiven Ethologie licgt nicht darin,
immer hohere Leistungen einzelner
Arten zu entdeeken, sondern vielmehr
in der noch weiter zu entwickelnden
Einsicht in das Leben der Tiere, weil die
Forderung, den Tieren gerecht zu wer-
den, nur erfiillt werden kann, wenn wir
ihre Bedurfnisse kennen.

7.1 Rainer Hagencord:
Diesseits von Eden - Verhaltens-
biologische und theologische
Argumente fur eine neue Sicht
der Tiere
Ein Buch, das sowohl yon der Themen-
stellung wie aueh yon der Kompetenz
des Autors (in Biologie und Theologie)
her bestens geeignet ist, die Beziehun-
gen der theologisehen Tierethik zur
Biologie und Ethologie darzulegen.
Dabei fallt nieht nur die weit.reichende
Belesenheit auf, sondern aueh die Fulle
der genannten und oft auch ausfuhrlich
zitierten Belegstellen.

Unter Tierethikaspekt sind die 8
Kapitel yon unterschiedlieher Relevanz:
1.Einfiihrung
2.Paradiesisehe Ou verture
3. Yom Homo sapiens zum "Homo

interplanetaris praedator"
4. Das Tier im Kontext der biblisehen

Anthropologie
5. Das Tierbild der modernen

Verhaitensbiologie
6. Das Tierbild innerhalb der Theologie

des Nikolaus von Kues
7. Menseh- Tier- Verhaltnisbestim-

mungen: Ethiseh, partnersehaftlich,
mystisch

8.Epilog: Der Vertreibung aus dem
Paradies und die Notwendigkeit der
Religion
DaR Interesse des Literaturberichtes

beruht auf der Suche nach Texten zur
Tierethik, insbesondere solchen, die ge-
eignet sind, im Zusammenleben yon

Mensch und Tier mehr Humanitat
walten zu lassen, d.h. Artgereehtheit
als Haltungsprinzip durehzusetzen. Das
verlangt ethologisches und zugleich
ethisch relevantes Wissen, aber auch die
Motivation, das Entsprechende zu tun.

So sieht sieh der Autor unter hohem
Erwartungsdruck; aber Normen und
Appelle sind seine Sache nicht: Die
Menschen, die er mit seinem Bueh a11-
sprieht, sind sensibel genug, urn die
eher Ieise Botsehaft zu vemehmen.

Wann immer sinnvol1, soll der Autor
selbst oder dureh von ihm ausgesuchte
Zitate zu Wort kommen. "Wer eine
neuere ,Theologie des Alten Testamen-
tes' oder eine ,Religionsgesehiehte
Israels' aufschlagt, urn im Register das
Stich wort ,Tier' oder ,Tierwelt' zu
suchen, wird dennoch enttauscht. Ganz
selten wird dem Tier, bzw. der
Gott/Mensch-Tier-Beziehung ein eige-
ner Abschnitt gewidmet. Das Tier stellt
ein theologisehes Randthema dar. ..
Diese ,Abwesenheit des Tieres ' wundert
aus verschiedenen Grlinden allerdings
nieht. Zum einen spielt der sowohl die
Philosophie und Theologie beherr-
sehende Anthropozentrismus eine ent-
scheidende Rolle, zum andern hat selbst
das grosere Thema .Schopfungstheolo-
gie' innerhalb der ersttestamentlichen
Glaubenswelt ,kein theologisehes Ei-
gengewieht'''. (70-71)

Die Anthropozentrik hat aber nicht
nur die Theologie unci insbesondere das
bi blisehe Herrschaftsgebot (81) be-
herrseht, sondern wirkt als Ausbeu-
tungserrnachtigung in alle Bereiche der
Mensch-Tier-Beziehung. Seit einiger
Zeit tritt die Anthropozentrik jedoeh in
betont gemailigter Form oder mit dem
Ansprueh def epistemologischen Un-
hintergehbarkeit auf (ALTEX 17, 2000,
l71-172). Bei Hagencord heiBt es dazu
(51): ,,1m Grunde steht fest, dass nur
die grundsatzliche Anthropomorphie
unseres Erkennens und Verhaltens in
bestimmten Grenzen nicht zu vermeiden
ist, die Anthropozentrik hingegen
schon. Wenn Anthropomorphie nur als
Anthropozentrik denkbar ware, wurde
fur jedes menschliche Individuum gel-
ten, dass es in legitimer Weise Persona-
litat mit Egoismus verwechseln kann."

Es ist nieht einzusehen, warum die
Anthropozentrik als Artegoismus einen
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besseren Ruf haben sol1 als die kollekti-
ve Herrenmoral un serer Zeit.

7.2 Dominik Perler und
Markus Wild, Hrsg.: Der Geist
der Tiere - Philosophische Texte
zu einer aktuellen Diskussion
Im Idealfall soll eine wissensehaftliehe
Lekttire geeignet sein, das bereits er-
worbene Wissen zu erganzen. Das ist
optimal nur moglich, wenn das schon
vorhandene Wissen ausreicht, das
Neue zu verstehen, eine Forderung,
die bei Sammelbanden nicht leicht zu
erfiillen ist, weil die hochspezialisierten
Einzelbeitrage oft nur noch fur Ex-
perten voll zuganglich sind. Urn hier
Uberbruckungsdienste zu leisten, greift
man gerne zu einer Einfiihrung wie
sie auch yon den Herausgebern erarbei-
tet wurde; ihr folgend finden sich ver-
schiedene Passagen, die geeignet sind,
die neue Forschungsrichtung zu konkre-
tisieren.

Nach kurzem Riickblick auf die friih-
neuzeitliche Tierdebatte (29-31) wird
zunachst ein methodisches Problem be-
nannt (32): "Wenn man davon ausgeht,
dass man yon gleichen Wirkungen auf
gleiche Ursachen schlieBen muss, und
dass komplexe Wirkungen komplexe
Ursachen haben, dann muss man diese
beiden Grundsatze aueh auf die Tiere
anwenden. Es ware unzulassig zu be-
haupten, dass Menschen komplexe Ver-
haltensweisen an den Tag legen und
daher auch uber komplexe Ursachen -
sprieh iiber kognitive Prozesse - verfu-
gen, Tiere hingegen nur biologischen
Prozessen unterworfen sind. Wer me-
thodisch korrekt vorgehen will, muss
wiederum zugestehen, dass es nur zwei
Erklarungsmoglichkeiten gibt. Entwe-
der man schlieBt bei den Menschen wie
bei den Tieren von komplexen Verhal-
tensweisen auf komplexe nicht-kogniti-
ve Ursachen, oder man schlieBt bei
beiden auf kognitive Ursachen ... Prima
facie darf kein prinzipieller Unterschied
zwischen Menschen und Tieren ange-
nommen werden. Andernfalls bestatigen
die Beobachtungen nur das, was durch
die These von der anthropologischen
Differenz ohnehin yon vornherein fest-
steht." Zum Thema Bewusstsein und
Emotionalitat vgl. aueh ALTEX 15,
1998,168.
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Als Beispiel hierzu dient (43) das
"Rufverhalten der Gri.inen Meerkatzen.
Diese Affen verfiigen i.iber mindestens
drei deutlich unterschiedene Alannrufe
fur Leoparden, Adler und Schlangen.
Auch die Alarmreaktionen sind deutJich
unterschieden. Beim Leopardenruf
fluchten die Meerkatzen auf die Baume,
beim Adlerruf schauen sie zuerst in die
Luft und verschwinden in Btischen,
beim Schlangenruf stellen sie sich auf
die Hinterbeine und verfolgen die
Bewegungen der Schlange... Bis in
die 70-er Jahre des 20. Jahrhunderts
wurden Affenlaute als unwillkiirlich ...
betrachtet."

Inzwischen weiB man, dass die Tiere
erst lernen miissen, die jeweilige Gefah-
renquelle sicher zu identifizieren. Erst
dann werden die Alarmrufe auch yon er-
fahrenen Gruppenmitgliedern ernst ge-
nommen.

An der Wende yon der behavioristi-
schen in Richtung auf kognitive Etholo-
gie stand insbesondere Donald Griffin
(49): "Ftir Griffin geht es darum, ein
Fenster zum Geist der Tiere hin zu
offnen ... Der Untertitel yon Griffins
erstem Buch lautet: ,Die evolution are
Kontinuitat des mentalen Erlebens'.
Griffin nimmt damit die These Darwins
einer durch die Evolutionstheorie sug-
gerierten mentalen Kontinuitat zwi-
schen Mensch und Tier wieder auf.
Darwin hatte namlich behauptet, dass es
keinen fundamentalen Unterschied zwi-
schen dem Menschen und den hoheren
Tieren hinsichtlich ihrer mentalen Ver-
mogen gibt... Griffin interessiert sich
nun aber nicht nur fiir das Lernverhal-
ten, fur die Intelligenz, die Kommunika-
tion oder das Denken, sondern in erster
Linie fur die schwierige Frage nach dem
Bewusstsein der Tiere." (53-54)

Eine schwerere Aufgabe lasst sich
kaum denken, und nicht umsonst be-
richten die Herausgeber (63): "Griffin
bemerkte unlangst , dass trotz der
groBen Fortschritte in der Erforschung
des Geistes der Tiere in der kognitiven
Ethologie und in der Tierpsychologie
ein groBer Bogen urn die Frage nach
dem Bewusstsein gemacht wurde." Da-
mit ist ein Thema benannt, das bei
den Versuchen, die Leidensfahigkeit
und den Uberlebenswillen der Tiere yon
deren Reife des Bewusstseins abhangig

zu machen, eine immer bedeutendere
Rolle spielt. Allerdings sind die Befi.ir-
worter eines je nach Vorhandensein hu-
man analoger Qualitaten gestuften
Schutzanspruchs noch immer in Verzug,
wenn es darum geht, wie man die gefor-
derten Eigenschaften oder deren Fehlen
feststellen will.

8 Tierversuche

Schon im letzten Bericht (ALTEX 21,
2004,215) konnte man die eingetretene
Verlagerung des Diskussions-Schwer-
punktes yon den Griinden fur das
ethische Pro und Contra zu den Fragen
nach einer Ausweitung der Moglichkei-
ten des Machbaren erkennen lassen.

Wer wie die .Leute yon ALTEX" zu-
gunsten von mehr Gerechtigkeit fur die
Tiere arbeitet, weiB, dass dies nur mog-
lich ist, wenn uns das mit den Tier-
versuchen verbundene Unrecht an den
Tieren bewusst bleibt. Nicht als Recht-
fertigung, sondern als Zeiehen einer
noch nicht erloschenen Humanitat wei-
sen wir auf die Versuche hin, innerhalb
yon Forschung, Technik und Wirtschaft,
den Willen zur Selbstbegrenzung der so
lange ungehemmten Ausbeutung zu
starken,

Die in und um ALTEX gebiindelten
Anstrengungen, das humane Potenzial
der 3R-Aktionen sind in drei Sup-
plementheften zusammengefasst wor-
den, deren letztes als Supplement 1,
2004 erschienen ist. Da samtliche
Beitrage aber nur in Englisch vorliegen,
solI hier wenigstens in Stichworten auf
dieses letzte der drei Sonderhefte ver-
wiesen werden.

8.1 Franz P. Gruber und
Thomas Hartung: Alternatives
to Animal Experimentation in
Basic Research
Die beiden Autoren berichten iiber die
Situation der Alternativmethoden in der
Grundlagenforschung. Da hier die Wis-
senschaftler ihre Forschungsziele und
Projekte vollig frei formulieren konnen,
ergibt sich ein sehr vielfaltiges Spek-
trum an Herangehensweisen, wie man
Hypothesen in den biologischen und
medizinischen Disziplinen priifen kon-
ne. 1m Gegensatz zur angewandteri
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Forschung, also z.B. der Entwicklung
eines Arzneimittels, ist das einzige Kri-
terium fur die Wahl eines Themas in der
Grundlagenforschung und der ange-
wandten Methodik deren wissenschaft-
liche Relevanz. So lage es einzig am
Wissenschaftler sclbst, so Gruber und
Hartung, zu entseheiden, was es Wert
ware erforscht zu werden und aueh Wert
ware, Tiere dazu zu verwenden, was
selbstverstandlich ethisehe Betraeh-
tungsweisen impliziere. In einer tabella-
rischen Zusammenstellung legen die
Autoren dar, wie haufig erfolgreiche
A 1tern ativmethoden , selbst wenn sie
publiziert sind, in anderen Labors nicht
angenommen werden. Oft weil sie nieht
gut standardisiert und deshalb kaum re-
produzierbar sind. Es ergeht daher ein
Appell an die Wissenschaftsjoumale,
bei der Bewertung yon Manuskripten
die methodischen Ansatze und die Ein-
haltung der GLP-Grundsatze (good la-
boratory practice) besser zu beachten.

8.2 Franz P. Gruber und David
Dewhurst: Alternatives to
Animal Experimentation in
Biomedical Education
In diesem zweiten Positionspapier
gehen Franz P. Gruber und David
Dewhurst auf Ersatzmethoden in der
biomedizinischen Ausbildung ein. Zwar
ist die Zahl der in Europa zu Ausbil-
dungszweeken verwendeten Tiere rela-
tiv niedrig, trotzdem muss deren
Berechtigung sorgfaltiger evaluiert wer-
den, nicht zuletzt wegen der exemplari-
schen Rolle, die Tierversuchen in der
Ausbildung fur kiinftige Wissenschaft-
ler zukommt. Wichtigstes Hindernis bei
der Einfuhrung von Alternativen in der
Ausbildung ist deren geringe Akzeptanz
bei einigen Hochschullehrern. Dies ist
vor dem Hintergrund, dass bereits in
einigen Landern das Studium biomedi-
zinischer Facher ohne Tierversuche mog-
lich ist (ltalien, Holland), nicht
akzeptabel. Denn in diesen Landern ist
die Qualitat der Biologen, Arzte und
Tiermediziner nicht im geringsten
'schlechter. Absolut ahzulehnen sind VOl'
. allem Tierversuche bei der Ausbildung
von Personen, die niemals eine tierexpe
rimentelle Forschungskarriere anstreben.
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9 Tier- und Nutztierhaltung

9.1 Agrarbiindnis, Hrsg.:
Landwirtschaft 2005 -
Der kritische Agrarbericht
Der neue Bericht ist weitgehend dem
Problem der Agro-Gentechnik gewid-
met, das Tierschutzkapitel (217-246)
enthalt nur wenige Beitrage.

Hier wird deutlich, wie sich die ange-
wandte Tierethik in immer mehr Spezi-
albereiche au sdifferenziert , zu denen
del' Normalburger keinen direkten Zu-
gang mehr hat. Um so wichtiger, dass
die Problematik der befurchteten Ent-
wicklung eingehend diskutiert wird. E~
ist wichtig, dass tierschutzorientierte
Kritik und alternative Gegenvorschlage
entwickelt werden, solange die Prozesse
noch im Gange sind und nicht erst,
wenn sich die Technisierung und Globa-
lisierung bereits etabliert haben.

Zum Einstieg eignet sich der Beitrag
Yon Wolfgang Apel (227-229), der die
Probleme der Gentechnik an der Nutz-
tierzucht aufweist. AnschlieBend be-
richtet Inke Drosse (230-234) tiber
den derzeitigen Stand im Streit um
die Kafighalrung der Hennen. Die im
Rechtsfragenkapitel dieses Berichtes
yon Michael Marahrens bereits be-
handelte Frage nach den Aussichten
auf Fortschritte in der Tiertransport-
frage wird dureh den Beitrag yon
Claudia Salzborn (235-239) erganzt.
Abschliel3end erlautert dann Manuel
Schneider (240-246) den Vorschlag der
"Allianz fur Tiere zur Etablierung eines
Pruf- und Zulassungsverfahrens fur
Tierhaltungssysteme", eine Losung , die
sich in der Sehweiz schon seit Jahren
bewahrt hat.

9.2 Ulla Fincke:
Schwanzamputation bei
Milchkuhen
Zwar sollen die Paragraphen 5 und 6 des
deutsehen Tierschutzgesetzes mogliche
Eingriffe und Amputationen an Tieren
regeln, beschranken oder verbieten, aber
der kategorische Satz "Verboten ist das
vollstandigc oder teilweise Arnputieren
von Korperteilen'' greift nieht, weil die
meisten der bisher ublichen Eingriffe als
Ausnahrnen auch weiterhin erlaubt sind
und oft sogar Yon Laien betaubungslos
durchgeftihrt werden durfen.

Die Eingriffe sollen den Umgang mit
Tieren erleichtern oder die aggressiven
Reaktionen auf engstem Raum gehalte-
ner Tiere unmoglich machen, und zwar
auf unterschiedliche Weise: Entweder
indem die Tiere durch Enthornen,
Sehnabel- bzw. Krallenkurzen wehrlos
gemacht, oder indem die gefahrdeten
Korperteile, wie die Schweineschwan-
ze, einfach entsprechend gekurzt wer-
den. Richtlinie ist: Was die Nutzung
storen konnte , wird weggezuchtet oder
notfalls abgeschnitten! Dabei fallt auf,
wie schnell sich z.B. das Enthornen
durehgesetzt hat, und dies obwohl durch
die bloBe Umstellung der Zucht auf ge-
netiseh horn lose Rassen das gleiehe Ziel
zu erreichen ware.

Inzwischen hat der Fortsehritt im
Stall ein neues Reformprojekt entdeekt:
Nun soli aueh der Kuhschwanz kiirzer
werden! Ulla Fincke berichtet von ei-
nem Verfahren gegen einen Landwirt,
auf dessen Hof bei 260-272 gehaltenen
Milchkuhen "die Mehrzahl der Schwan-
ze auf eine Lange von 0,45 bis 0,5 m
amputiert" waren. "Dies sollte Beein-
trachtigungen des Melkpersonals beim
Anhangen des Melkzeuges dureh die
verschmutzte Schwanzquaste minimie-
ren oder ganzlich ausschlieBen. Ein ver-
niinftiger Grund im Sinne des TierSehG
lag bei dieser MaJ3nahme nieht vor.
Trotzdem wurde das Verfahren gegen
eine GeldbuBe von 7.000 BUR einge-
stellt."

9.3 Marc Frey: Zukunftschance
Tierwohl - Die Bedeutung
artgerechter NutJ:tierhaltung fUr
die landwirte und fUr unsere
Gesundheit
Ein Taschenbuch, das sich gezielt an die
landwirtsehaftliehen Nutztierhalter
wendet und insoweit eine gute Ergan-
zung zur ethologischen Fachliteratur
bietet. Dabei wird deutlich, dass eine
Tierhaltung von den Landwirten nicht
nur Opfer verlangt, sondern auch neue
wirtsehaftliehe Moglichkeiten eroffnet,

Nadja Brodmann hat das Bueh in der
Zeitschrift .Nutztierhaltung" bespro-
chen. Aus der Rezension hier die wich-
tigsten Passagen:

.Der Untertitel ,Die Bedeutung art-
gereehter Nutztierhaltung fur die Land-
wirte und fur die Gesundheit' verrat
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schon viel uber den Inhalt dieses
Buches. Es zeigt auf, dass staatliche
Abnahmegarantien und der andauernde
Ruf nach noch mehr Intensivierung in
die Uberproduktion fuhren, was letzt-
lich nicht nur den Tieren schadet, son-
dern auch den Tierhaltern und unserer
Gesundheit. Denn eine Produktion unter
dem Motto ,immer mehr, immer schnel-
ler, immer billiger' kann nur auf Kosten
der Produktequalitat gehen und wird auf
dem Buckel der Landwirte, der Tiere
und der Umwelt ausgetragen.
Doch dieses Buch klagt nicht nur an:

Einerseits zeigt es zwar, was in der
Schweizer Landwirtschaft falsch gelau-
fen ist und welche Gefahren ihr im
kiinftigen Europa mit offenen Grenzen
drohen. Doch andererseits prasentiert
das Buch anhand von konkreten Bei-
spie1en auch Losungsansatze , wie Land-
wirte ihr Uberleben sichern konnen. Ob
Erzeugergenossenschaften, die von den
groBen Handelsfirmen unabhangig sind,
selbstbewusste, kreative Direktvermark-
tung ab Hof oder die Herstellung von
Nischenprodukten, es gibt unzahlige
Moglichkeiten, aus der Abwartsspirale
auszubrechen.
Eine groBe Chance sieht der Autor

insbesondere in der artgerechten Nutz-
tierhaltung von robusten Rassen. Denn
eines gilt als erwiesen: Fleisch aus ex-
tensiver Nutztierhaltung schmeckt bes-
ser, schrumpft weniger beim Braten und
di.irfte auch gesiinder sein als jenes von
Tieren aus Intensivhaltung .... Wer sol-
ches Fleisch isst, ... kann auch ein gutes
Gewissen haben. Denn mit dem Kauf
wird die artgerechte Tierhaltung unter-
stutzt."

10 Die Jagd: ein weites Feld

1O.1 Bernadette Ca/onego:
Kalte Wut im Eis- Kanada
lasst so viele Robben jagen wie
seit 40 Jahren nicht mehr
Urn diesen Titel zu verstehen, muss man
eigentlich das dazugehorige Bild sehen:
eine dunkle Gestalt, die mit einer Eisen-
stange zum Schlag auf eine am Boden
liegende Jungrobbe ausholt. - Hier eini-
ge Passagen aus dem Bericht:
"Lange ist die Auseinandersetzung

urn die Pelzlieferanten nicht mehr so
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heftig gefuhrt worden wie in diesem
Jahr: Als elf Mitglieder der arnerikani-
schen .Sea Shepherd Conservation
Society' das Eis betraten, urn die Jagd-
szenen zu filmen, wurden sie von auf-
gebrachten Jagern angegriffen und
teilweise verletzt... Mit diesem Zwi-
schenfall hat der Streit urn die Toning
von Sattelrobben und Klappmiitzen in
Kanada einen neuen Siedepunkt er-
reicht."
Nach einer von Tierschutzern und der

Offentlichkeit erzwungenen massiven
Einschrankung erholten sich die Bestan-
de "bis die Kanadische Regierung im
Jahr 2003 die Jagd wieder freigab ..."
Was die Verteidiger der Pelztierjagd

an Argumenten vorbringen, sollten
wir aber nicht einfach "abschalten", vor
allem nicht die Erinnerung, dass die
Kritiker aus Landern kommen, wo die
vielen Millionen Nutztiere ein noch viel
schrecklicheres Schicksal haben als die
Robben in Kanada, die wenigstens VOl'
ihrem Tod ein kurzes Leben in freier
Natur hatten.
Der Hinweis auf die Siinden anderer

ist sicher kein gutes Argument, aber es
trifft und unterstreicht die Regel, dass
die Verantwortung di.irdas Geschehen in
del' Nahe Vorrang hat vor dem, was in
der Feme geschieht.

10.2 Markus Frenzel:
Schwarze Messe
fur Feinschmecker
Der Artikel beginnt mit dem Bericht
i.iber ein exklusives Ortolan-Essen, das
der krebskranke Staatsprasident Francois
Mitterand am Sylvesterabend 1995, also
wenige Tage vor seinem Tod, mit seinen
engsten Freunden teilte.
An sich ist "Feinschmeckerei" nur

dann eine Untugend bzw. ein Laster,
wenn Wichtigeres ihretwegen vernach-
lassigt wird und jedenfalls immer dann,
wenn Andere darunter zu leiden haben.
Zu diesen .Anderen" gehoren auch

die Millionen Zugvogel, denen auf der
Siidstrecke ihres Fluges von grausamen
Menschen auf jede nul' erdenkliche Wei-
se ein zumeist qual voller Tod bereitet
wird, urn die Sucht moralloser Fein-
schmecker zu befriedigen. Dieser
"Schandelite" hat der Autor in der
Frankfurter Allg. Sonntagszeitung vom
27.2.2005 in einem Funf-Spalten-Arti-

kel (und nicht nur flir Frankreich) ein
"Denkmal" gesetzt.
Der Ortolan, urn den es hier geht, ist

.akut vorn Aussterben bedroht. Bevor
seine Jagd in unseren Tagen aufs streng-
ste verboten wurde, servierte man ihn
Konigen, Kaisern und Kirchenfiirsten ... _
Seitdem gehort er zu den Juwelen in del'
Vogelwelt - und deshalb gilt fur ihn ein
strenges Jagdverbot. Der franzosischen
Kochelite ist das herzlich egal... So ist
es ein offenes Geheimnis, dass sich die
groBen Kiichenmeister der Landes im-
mer wieder zu Ortolan-Essen treffen ...
In den Landes stellen noch immer etwa
2000 Jager dem Ortolan nachoFastjedes
Dorf hat seine Fallensteller. Werden sie
erwischt, so drohen ihnen harte Strafen
- theoretisch ... Nahmen die Jagdhi.iter
ihre Aufgabe ernst, dann miissten aller-
dings Hunderte Personen vor Gerichten
landen. Es ware die feine Gesellschaft
der Provinz des Departement Landes,
die vor den Kadi kame. Und so schmie-
deten die Beteiligten eine Art Geheim-
pakt, mit dem die Jager vor gesetzlicher
Verfolgung geschiitzt werden.
Der Pakt gehort zu den am besten

gehi.iteten Geheirnnissen des Departe-
ments Landes ... .Auf hochster staatli-
cher Ebene ist man dariiber informiert',
auch im Umweltministerium wisse man
davon. Dennoch werde nichts unter-
nommen, urn dem illegalen Abkommen
entgegenzuwirken. ,Natiirlich gibt es
nichts Schriftliches dariiber' ... Die Ge-
setzeshiiter lassen die Jager weiter ihre
Ortolane jagen, im Gegenzug verspre-
chen die Jager, jeweils nicht mehr als
dreiBig Pangkafige zu verwenden."

10.3 Werner Rosener:
Die Geschichte der Jagd
Wer sich fur dieses Thema (einschlieB-
lich der Fri.ihgeschichte) interessiert,
findet hier kompetente und umfassende
Auskunft, aber sie betrifft in erster Linie
das jagdliche Geschehen, nicht das
Nachdenken dari.iber. Soweit es eine
Jagdkritik gab, kam sie aus der Kirche
und wird in einem eigenen Kapitel
.Kirche, Jagd und Jagdheilige" (109-
134) vorgetragen. Da wird z.B. auf
Augustinus verwiesen OIl), von dem
es heiBt: "Jagd und Fischfang zahlte er
zu den Scheinfreuden wie die Zerstreu-
ung im Theater ..." Folge dieser Kritik
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waren ein Sonntags-Jagdverbot und ein
generel1es .Tagdverbot fur Geistliche
(113-116).
Die Kirche hat aber weniger dUTCh

diese Verbote als vielmehr dUTCh ihre
speziellen Heiligen gewirkt; die bedeu-
tendsten waren Eustachius, urspriing-
lich Placidus (Heeresmeister unter
Kaiser Trajan, 98-117 n. Chr.) und Hu-
bertus, Bischof yon Tongern-Maastricht
und Liittich (gestorben 772). Dabei war
Eustachius nicht nUT der fruhere, son-
dcrn in Bezug auf die Uberlieferung des
Hirschwunders auch der an Aussage-
kraft reichere. Rosener beschreibt ihn
(120) so: .Der Legende zufolge war
Placidus ein leidenschaftlieher Jager,
der einstmals, als er sich auf der Jagd
befand, mit unermiidlicher Energie
einen Hirsch verfolgte. Der Hirsch blieb
jedoch bei dieser Verfolgungsjagd plotz-
lieh auf einem Felsen stehen und blick-
te den nacheilenden Jager an. In diesem
Augenblick erkannte Placidus zwischen
den Stangen des Geweihs ein leuchten-
des Kreuz mit dem Bildnis Christi und
vernahm die Worte: ,Placidus, warum
jagst du mich?"

Ober eine zwar kirchennahe, aber
nicht direkt kirchliche Kritik wird unter
dem Titel "Die Kritik der weltlichen
Jagd" (176-180) berichtet, doch traf sie
nieht auf die Zustimmung der angespro-
ehenen hofischen Kreise. Alles in allem:
Es gab zwar kritische Stimmen, aber sie
fanden wenig Beachtung,

Ethisch relevante Themen werden erst
im Schlusskapitel "Die moderne Jagd
im Spannungsfeld gesellschaftlicher
Interessen und Konflikte" (379-382)
behandelt, begleitet von publikums-
wirksamen Aktionen des Natur- und
Tierschutzbewegers Horst Stern wie die
am Heiligabend 1971 ausgestrahlte
Sendung .Bernerkungen iiber den Rot-
hirsch" und einen "Offenen Brief an den
Jager Walter Scheel" (380). Weitere
Themen werden in den Teilkapiteln
".Tagd, Naturschutz und Artenvielfalt"
sowie der .Traditionellen Jagd und oko-
logischen Jagdauffassung" (387-390)
diskutiert.

Die Pflege der Hubcrtustradition ist
umstritten und wird oft als Versuch ge-
wertet. die Jagd Yom Vorwurf der
blofsen Lust am Toren zu befreien, ihr
einen christlich-mystischen Anstrich zu
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verleihen. Das mag partiell durchaus so
sein, aber die Hirschlegende enthalt ein
bisher kaum beaehtetes Glaubensgut,
das die Kraft harte, ein eigenes Jagd-
ethos zu entwickeln.
Da wirkt nicht nur die sieh spontan

einstellende Assoziation zum Damas-
kus-Erlebnis von Paulus, sondern Chri-
stus offenbart sich auch im Tier. Gott
manifestiert sich in all seinen Werken
und Geschopfen: ein Gedanke mit deut-
lich erkennbarer Nahe zur Philosophie
und Theologie. Denn zwar ist das Gott-
geschaffene nicht selbst gottlich, wie
der Pantheismus lehrt, aber es ruht in
Gott. Sogar Thomas von Aquin hat
den Tieren die Nobilitat, "Spur Gottes"
(vestigium Dei) zu sein, nicht vorenthal-
ten. In der Philosophie ist dazu der
sprachlich geringe, aber pbilosophisch
bedeutende Unterschied zwischen dem
Pantheismus der "All-Gott-Lehre" und
dem Panentheismus als "All-in-Gott-
Lehre" gefunden worden.

Aueh wenn es bei der abgrundtiefen
Vcrfeindung utopisch klingt: Der Hu-
bertustag konnte durchaus Ziige eines
yon Jagern und Tierschiitzern gernein-
sam zu begehenden BuB- und Einkehr-
tages annehmen, an dern nach Wegen
gesucht wird, das Verhaltnis zum Wild-
tier neu zu bestimmen.

11 Tiertotung
und Vegetarismus

11 .1 Manuela Linnemann:
Der Weg allen Fleisches-
Das Motiv des Schlachtens in
der Literatur
Wie in allen Fallen, geht es fur den
Literaturbericht auch hier urn die Frage,
was bringt das Bueh fur mehr bewusste
und gelebte Gerechtigkeit gegenuber
den misshandelten Tieren? Tierschutzer
erhoffen sieh eine Starkung der Motiva-
tion,
- auf jeden Fleischgenuss zu verzichten

oder wenigstens den Konsum pro-
gressiv zu reduzieren und auf Fleisch
aus artgerechter Haltung und scho-
nender Schlachtung zu beschranken,
SOWle

- im personlichen Wirkungskreis fur
diesen human gepragten Lebensstil zu
werben.

Das Bueh gehort in die umfassendere
Kategorie der "Tierqualerei-Beschrei-
bungen", die publiziert werden, urn
ein Wissens- und Motivationspotenzial
aufzubauen, das die Kraft hat, Verande-
rungen zugunsten der leidenden Tiere
zu erreichen. Es fallt jedoch auf, dass
die Sehlachtthematik rclativ selten mo-
nographisch behandelt wird; neu ist also
nieht die Methode, sondern das bisher
vernachlassigte bzw. gemiedene Thema.

Reformen durch die Beschreibung
abzuschaffendcr Missstande in Gang zu
bringen, ist durchaus ublich, Unge-
wohnlich ist jedoch die Darstellung
der Zu- und Missstande anhand von
Schilderungen aus der schongeistigen
Literatur.

Diese Texte einer Inhaltsanalyse zu
unterziehen, wiirdc aber keine (natur)
wissenschaftliche Beschreibung des
Schlaehtens erbringen, sondern hoch-
stens einige Einblicke in die Vorstel-
lungswelt ihrer Entstehungszeit. Eben-
solche Einblicke sind aber oftmals
wichtiger weil motivierender als die ab-
strakten Ziihlungen und Messungen der
Physiologen und Psychologen.

Die Autorin hat bereits in ihrem Vor-
wort solche Hinweise gegeben, die er-
kennen lassen, was eine systematische
Inhaltsanalyse zum besseren Verstand-
nis des Schwerverstandlichen beitrag en
konnte.

U nbesehadet der Ergebnisse einer
solchen Studie, hat die Autorin als bis-
her einzige Kennerin dieser Textsamm-
lung festgestellt (10-11): .Es gibt keine
ethische Reehtfertigung fur das
Schlachten yon Tieren. Sie mochten am
Leben bleibcn und nicht sterben, egal,
ob wir ihnen das Leben vor dem
Schlachten ertraglicher machen. Yon ei-
ner vermeintlichen .Tragik' des Lebens
zu sprechen, die uns als Glieder in einer
Nahrungskette zwingt, andere Tiere zu
toten und zu verspeisen und sornit .un-
schuldig ' an ihnen ,schuldig' zu werden,
erscheint heute aus der Sieht von
Ernahrungswissenschaft, Medizin und
Agrarwissenschaft nieht uberzeugend ...

Tatsache ist: Wir wollen Fleisch es-
sen. Keine Notwendigkeit und schon
gar keine Verkettung zwingen uns mehr
dazu. Gcrade deswegen wird das
Schlachten yon Tieren zu einem Pro-
blem der Ethik. Bei wohlwollender
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Betrachtung scheinen allenfalls die Be-
wohner yon Kalte-, bzw. Trockenheits-
wusten sowie von Hungerregionen, die
durch politische und okonomische
Misswirtschaft im Elend versinken, von
solchen Fragen ausgenommen. Doch
wird hierbei allzu oft ausgeblendet, dass
die Wustenbewohner in der Regel in
einem regen Warenaustausch mit ihren
Nachbarn stehen und dass das Massen-
elend eine Frage der Verteilung und
nicht der vorhandenen Lebensrnittel-
menge ist."
Dass unter dem Reformaspekt nicht

nur yon Missstanden , sondern ganz all-
gemein auch von Zustanden die Rede
war, soll dazu anregen , uber den Stan-
dard des einhellig Verurteilten hinaus-
zugehen und aile Bereiche des Umge-
hens mit Tieren auf ihre weitere
Tolerierbarkeit hin zu uberprufen. Dabei
sollte aus padagogischen Grunden der
Ubergang vom Erlaubten zum Strafwur-
digen deutlicher markiert werden. Das
Unrechtsbewusstsein in der offentlichen
Meinung kennt seit der Abtreibungs-
debatte Hingst die Kategorie des .straf-
frei Verbotenen" als einen Bereich deut-
lich geforderter Gewissensprilfung.
Ein Buch wie das hier vorgelegte zu

schreiben oder auch nur zu lesen, ist
eine schwere Last, und man braucht
wohl aile Kraft, sie uber langere Zeit zu
tragen, ohne dem Zorn iiber die billigen,
eines denkenden Menschen unwurdigen
Ausreden zu erliegen.
Wer sich bisher uber das Thema "in-

dustrielles Schlachten" informieren
wollte, hat meistens zu Upton Sinclairs
Werk "Der Dschungel" (1980) gegrif-
fen. Der Versuch, daraus zu zitieren,
kann keinen Leseersatz begriinden, son-
dem hochstens etwas vom Grauen des
technisch perfektionierten Totens ver-
mitteln, gegen das die Gefi.ihle machtlos
rebellieren.
Der Vorwurf der Ernotionalitat ist also

durchaus begrundet, aber sind Gefi.ihle
hier uberhaupt zu vermeiden und, vor
allem, durften wir es wollen, zu emoti-
onslosen Wesen zu werden!? Nur ein
Rohling ware dazu in der Lage! Und
wie zum Beleg, hier einige Texte:
S. 66 und 67, Upton Sinclair: .Es war

eine langgestreckte Halle mit einer
langslaufenden Besuchergalerie. Am
hinteren Ende befand sich ein groBes
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Eisenrad von etwa sechs Meter Umfang,
an dessen Kranz in Abstanden Ringe an-
gebracht waren. Rechts und links yon
diesem Rad blieb nur ein schmaler Zwi-
schenraum, und da hinein gelangten die
Schweine am Ende ihrer Reise ... Ein,
zwei Minuten spater aber begann es sich
zu drehen, und nun sprangen die Man-
ner zu seinen beiden Seiten an die
Arbeit. Sie hatten Ketten und davon
schlangen sie jeweils das eine Ende urn
ein Bein und hakten das.andere in einem
der Ringe an dem Rad ein. Durch
dessen Drehung verlor das Tier dann
plotzlich den Boden unter den FliBen
und wurde hochgerissen. Im selben
Augenblick ertonte ein Schrei, der
durch Mark und Bein ging. Erschrocken
fuhren die Besucher zusammen; die
Frauen erbleichten und wichen zuruck.
Es folgte ein weiterer Schrei, lauter
noch und herzzerreifiend - denn hatte
das Schwein diese Reise einmal ange-
treten, winkte ihm keine Wiederkehr
mehr; war es oben am Scheitel des Ra-
des angelangt, wurde es an seiner Kette
auf eine Transportschiene iibergeleitet,
und an der schwebte es dann die Halle
entlang. Inzwischen wurde ein weiteres
hochgerissen, ein drittes, ein viertes und
immer so weiter, bis sie in Doppelreihe
da baumelten, jedes auf'gehangt an
einem Bein ...
Yon all dem ungeriihrt, verrichteten

die Leute ihre Arbeit... Alles erfolgte
derart methodisch, dass man gebannt
zuschaute. Es war Schlachten per FlieB-
band ... Man konnte da nicht lange zu-
sehen, ohne ins Philosophieren zu kom-
men, ohne auf Gleichnisse zu verfallen,
Sinnbilder zu sehen und das Schweine-
quieken des ganzen AIls zu horen.
Sollte es wirklich nirgendwo auf der
Erde einen Himmel fur Schweine
geben, wo sie fiir all ihre Leiden ent-
schadigt werden?"
S. 33, Theodor Fontane: "Etwa 14

Tage spater folgte dann das Schweine-
schlachten. Meine SteIlung dazu war
noch genau dieselbe, wie zu der Zeit,
wo ich, kaum 7jahrig, aus der Stadt hin-
aus, auf Alt-Ruppin zu geflohen war,
urn sowohl dem Anblick, wie der
ganzen Skala ohr- und herzzerreilsender
Tone zu entgehen; aber ich war doch in-
zwischen aus den Kinderjahren in die
Jugendjahre hinein gewachsen, wo man

wohl oder iibel seine Ehre darin setzt,
alles mannhaft mit durchzumachen,
auch wenn sich die eigene Natur dage-
gen auflehnt."
S. 35, Leo N. Toistoi: .Entsetzlich

sind nicht nur die Leiden und der Tod
der Tiere, sondem auch die Tatsache ,
dass der Mensch ohne alle Notwendig-
keit sein Gefuhl der Teilnahme und des
Mitleids ftir andere lebende Wesen
zum Schweigen bringt und sich selbst
Gewalt antut, urn grausam zu sein. Und
wie tief liegt im Herzen des Menschen
das Verbot, ein lebendes Wesen zu
toten."
S. 79, Otto Flake: "Wie grauenhaft ist

ein Schlachthaus. Steigt dir die morali-
sche Himbeerflut bis zum Hals, so geh
in ein Schlachthaus oder die Fleisch-
halle, damit du erkennst, was du bist:
ein grotesk und hysterisch zwischen die
Ideen Gestelltes. Du bist nicht ethisch
und nicht brutal, sondern ein Ding
zwischen diesen klaren Zustanden. Du
liest die Reden Buddhas, indem du sie
an die Wasserkaraffe des Restaurants
lehnst; aber wahrend dein Auge in
Indien weilt, zerschneidet deine Hand
das Fleisch auf dem Teller."

11.2 Charles Patterson:
"Fur die Tiere ist jeden Tag
Treblinka!' Uber die Ursprunge
des industriellen Totens
Es gibt Worte, die sind wie ein Abgrund.
Man braucht den Titel dieses Buches
nur zu lesen, urn die unwagbare Last des
historischen Hintergrundes zu sptiren.
Dies anzunehrnen, sind wir den Opfern
von Treblinka schuldig.
Und nun zur Frage im Untertitel: Wie

es zu der unvorstellbaren Schlacht- und
Fleischkonsumorgie kam.
Seit der Jager-und-Sammlerzeit hat

sich im Verhaltnis des Menschen zum
Tier ein Jager-Bente- und mit der
Domestikation auch noch ein Benutzer-
Benutzten- Verhaltnis etabliert, das
illzwischen die Verbindlichkeit und Un-
anzweifelbarkeit eines evolutionaren
Erbes erreicht hat. Uber die Folgen hat
sich der Autor wie folgt geaullert (23):
.Einmai institutionalisiert und als
Bestandteil der naturlichen Ordnung
akzeptiert, offnete die Ausbeutung der
Tiere die Tur zu einem ahnlichen Um-
gang mit Menschen und ebnete damit
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den Weg zu solchen Abscheulichkeiten
wie Sklaverei und dem Holocaust."
Das Recht des Starkeren , so konnte

man zusammenfassen, wurde yon uns
Menschen schon bald nur noch selten
erlitten, sondern immer expansiver aus-
gei.ibt: zuerst unbewusst aus dem Tier-
reich ubernommene Gewohnheit, dann
aber auch als bewusstgemachte Verhal-
tensmaxime, theologisch (28-30) und
philosophisch (31-32) uberhoht und ge-
rechtfertigt.
Soweit bewegt sich die Ruckschau in

bekanntem Terrain, und auch das im
weiteren Verlauf erfolgende Eingehen
auf die Rolle der im Chicago des
19. Jahrhunderts alles bisher Vorstell-
bare iiberbordende Massen-Schlacht-
industrie, ist nicht vollig neu. Schockie-
rend neu ist jedoch die umfangreiche
Recherche im geistigen Umfeld der
exzessiven Ausbeutung Unterlegener
und angeblich Minderwertiger. Von
der "Industrialisierung des Schlachtens"
ist in Kapitel 3 (71-100) die Rede:
Das klingt sehr abstrakt: Fast schon
reiBerisch der Untertitel .Der Weg nach
Auschwitz fi.ihrt durch Amerika".
Zur Abrundung des bisher skizzierten

Bildes ist in einem der nachsten
ALTEX-Hefte noch ein eigener Beitrag
geplant.

11.3 Tierarztliche Vereinigung
Tierschutr. EthischeAspekte
des Totens yon Tieren
Die i.iberJahre kontinuierliche Kommis-
sionsarbeit an ethischen Klarungen
und Entscheidungshilfen hat mit der
Verabschiedung dieses Textes eine weg-
weisende Arbeit abgeschlossen. Der
Arbeitskreis 9 (Tierschutzethik) konnte
sich dabei auf ein schon vorhandenes
Dokument "Codex veterinarius" yon
1998 sti.itzen, das einleitende Grund-
satze enthalt (2).
Das nun vorliegende Ergebnis ver-

dient besondere Beachtung, weil es
Hilfen anbietet und keine Vorschriften,
Hilfen, die es erleichtern sollen, sich ein
eigenes Urteil in einer komplizierten
und strittigen Materie zu bilden.
SchlieBlich ist die Tiertotung die radi-
kalste Frage del' Tierethik, die den Text
beherrscht.
Die Ergebnisse sind knapp (3-6) for-

muliert. Kernsti.ick ist Kapitel 2 .Ele-
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mente und exemplarische Positionen
zur Ausbildung einer eigenen tier-
schutzethischen Begri.indung" und die
anschlieBenden "Schlussfolgerungen
fur das tierarztliche Handeln" (6). Und
wo noeh nieht alles klar ist, hilft ein ver-
dienstvoll erarbeitetes Glossar (7-13),
das auf cngstern Raum die oft gebrallch-
ten Begriffe verstandlich macht: Wer im
Laufe def Jahre bei einer gewissen
"Broschi.irenmiidigkeit" angelangt ist,
wird hier angenehm uberrascht.
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