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Vorbemerkungen
Zwar nicht das spektakuldrste, wohl aber das auch mittel- und
langerfristig bedeutsamste Ereignis nach dem Veifassungsrang
des Tierschutzes in Deutschland ist die Erarbeitung des neuen
Kommentars zum. deutschen Tierschutzgesetz auf dem Hinter-
grund der gednderten Yerfassung. Der Kommentar war aber
auch An/ass, den seit den achtziger lahren verstdrkt ein-
setzenden ethisch motivierten Bewusstseinswandel der Gesell-
schaft zu beachten, der als " Verantwortung des Menschen for
das Tier als Mitgeschopf" nicht nur Eingang in das Geset:
fand, sondern sich auch als Frage an die Ethik richtete, die sich
seither um entsprechende Antworten bemiiht. Eisenhart von
Loeper, der die .Einfuhrung in das Recht der Mensch-Tier-
Beziehung" und den Kommentar zum Grundsatzparagrapb 1
verfasst hat, ist diesen Bemiihungen aus Theologie und Philo-
sophie nachgegangen. Unter Ziffer 6.3 dieses Literaturberich-
tes werden einige wichtige Ergebnisse anhand der Begriffe
.Anubergreifende Humanitdt", "MitgeschOpjlichkeit", "Anthro-
pozentrismus-Kritik", "Gleichheitsgrundsatz" sowie "Gerech-
tigkeit und Rechte der Tiere" zusammengefasst.
Beim Vergleichder verschiedenen in der Tierethik entwickelten

Konzepte sind erhebliche Unterschiede festzustellen, auch
in Bezug auf die Reichweite der zugunsten der Tiere gestellten
Forderungen. Die in der Philosophie inzwischen verbreitete
Meinung, dass Tierethik und Tierschutz nur "haherentwickelte"
Tiere betreffen konne, deutet auf eine Tendenz hin, nur eine Art
Tierelite als moralisch relevant unr! schutzwiirdig anzuer-
kennen, die Masse der anderen aber - wie gehabt - als seelen-
lose Automaten auszugrenren, beliebiger Nutzung durch den
Menschen preisgegeben. Artiibergreifende Gerechtigkeit wird
da entschieden gefordert.

11.5 Jest-Dietrich Ort: Rechtliche Grundlagen, Tiere zu
toten (255)

11.6 Ursula Fuhrich-Grubert: Mensch-Tier-Beziehung in
anderen Kulturen und ihre Auswirkung auf die Totung
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Preliminary remarks
It may not be spectacular, but the compilation of a new
comment on the German Animal Protection Law before the
background of the new constitution is the most important
medium and long-term event since the inclusion of animal
protection into the constitution in Germany. The comment was
also occasion to mark the ethically motivated change in the
awareness of society, which has strengthened continuously
since the eighties, not only entering the law as the "responsi-
bility of mankind for animals as fellow creatures" but also
posing a question to the ethicists, who have since been
searching for answers. Eisenhart von Loeper who wrote the
"Introduction to the law on the relationship between man and
animal" and the comment on the first principle paragraph
followed these endeavours of theology and philosophy.
Under point 6.3 of this report on the literature some
important results are summarised under the keywords "species-
spanning humanity", "fellow creaturism", "anthropocentrism-
criticism", "principle of equality" and "equity and rights
of animals".
Significant differences are evident in the comparison of the

different concepts that have been developed in animal ethics,
also regarding the expanse of the demands made for the benefit
of the animals. The general opinion in philosophy that animal
ethics and animal protection can only apply to the higher
developed animals points towards a tendency to consider
only a kind of "animal elite" morally relevant and worthy of
protection and to exclude the mass of others as soulless
automats by keeping the status quo and exposing them to
indiscriminate use by humans. Species-spanning equality must
be decidedly demanded.

Keywords: ethics, animal protection, animal law, moral status of animals, killing of animals, vegetarianism, animal experimenta-
tion, farm animal management, hunting

1 Zeitzeichen: 1m und gegen den
Strom

Natur und Bestimmung der Thiere ..."
seine erstaunlichen Uberlegungen zur
Wtirde der Tiere mitteilt. Vgl. hierzu das
Titelbild dieses Heftes und die Aus-
fiihrungen in Kapitel3.1.3.

1.1 Die Reihe unserer Vordenker
wird Hinger

So wird im Philosophiekapitel von dem
danischen Philosophen und Theologen
Lauritz Smith berichtet, der im zweiten
Kapitel seiner Abhandlung "Uber die

und Tier - eine paradoxe Beziehung" in
Dresden hier ein Zitat von Bert Brecht:
.Jch bestelle ein Steak, und der Un-
mensch von Schlachter totet ein Rind!"

1.2 Krone der SchOpfung
Aus dem gleichnarnigen Bericht von Ute
Scheub iiber die Ausstellung "Mensch

1.3 Schockierend
Zwar ist im letzten Tierethikheft (ALTEX
19, 2002, 222) dartiber schon berichtet
worden, aber es ist so unglaublich, dass
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eine Wiederholung gerechtfertigt ist:
"Seitdem der Kongress (der USA) im
Mai 2002 den Einflusterungen yon Hard-
linem aus Industrie und Wissenschaft er-
legen ist und es definitiv abgelehnt hat,
Manse, Ratten und Vogel dem Tierschutz-
gesetz zu unterstellen, haben Tierschutz-
organisationen ihre Anstrengungen ver-
doppelt, dies en blamablen Beschluss
offentlich anzuprangem ..."

1.4 Ein gro8er Tag fiir den
Tierschutz

Mit dieser Ankiindigung ging am
17.7.2002 eine Mitteilung yon Ministerin
Kiinast uber die Eroffnung eines staatli-
chen Forschungsinstituts fur Tierschutz
und Tierhaltung an die Presse.
Die Grundung erfolgte im Rahmen der

bestehenden Bundesforschungsanstalt
fur Landwirtschaft (FAL), in der bisher
nur Forschung im Dienste der Nutzung
landwirtschaftlicher Nutztiere betrieben
wurde. Nun kommt mit der Aufgabe
"Tierschutz" ein vollig neuer Arbeitsbe-
reich hinzu, der ftir die Mitglieder des
Personalteams (49 Stellen, darunter 10
wissenschaftliche) weitgehend neu und
mit der bisher vorherrschenden behavior-
istischen Forschungsrichtung nur schwer
in Einklang zu bringen ist. 1m Tier- und
Nutztierkapitel erfolgt ein eigener Bericht.

1.5 Fragen der Leser
Unter dieser Rubrik wurde in der Sud-
deutschen Zeitung yom 10,/11.5.2003
yon Hermann Unterstoger eine Anfrage
yon Katrin Kamper zum Fragenkomplex
Schlachthaus und Fleischgenuss beant-
wortet. Aus dieser Antwort hier eine be-
denkenswerte Passage: .Fragen wie die
Ihre beantworten wir nicht so gem wie
andere, weil sie sich ja auch in unser
eigenes Gewissen bohren und uns vor
die Wahl stellen, ob wir auf der Seite der
Gerechten oder Ungerechten stehen
wollen. Anders gesagt: Einer, der selbst-
und zwar mit Vergniigen - dem Fleisch-
genuss obliegt, musste entweder Kreide
fressen und den Vegetarier spielen oder
aber zugeben, dass er im Sinn Ihres
ebenso fein wie deutlich formulierten
Vorwurfs eine Bestie ist."

1.6 Angler verklagt
Corina Gericke berichtete in " Tierrechte "
4. 02, 20: .Ein Angler aus Hamburg
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prahlte in einer Zeitschrift mit den uber
15 Kilo schweren Karpfen, die er aus
dem Wasser zieht, nur urn Fotos yon
ihnen zu machen und sie anschlielsend
wieder ins Wasser zuruckzusetzen. Diese
sogenannte Catch & Release-Methode
ist aber mit dem deutschen Tierschutzge-
setz nicht vereinbar, da ein vernunftiger
Grund fur die entstandenen Schmerzen
und Leiden der Tiere nicht gegeben ist.
Die Verletzungen durch Angelhaken, ver-
starkt durch das Reifsen am Fischmaul
sowie das Herausziehen aus dem Wasser,
sind Tierqualerei, Der Bundesverband
erstattete Strafanzeige gegen den Angler,
das Verfahren ist noch nicht abgeschlos-
sen."

1.7 Menschen karnen nicht zu
Schaden

So enden oft die Unfallmeldungen vom
Strafsenverkehr, auch wenn Tiertrans-
porter beteiligt sind. Animals' Angels
(Freiburg/Br) haben die Opfer im Blick
und recherchiert: .Es starben allein im
Jahr 2002 yon 103.293 verunfallten Tieren
53.542." (Unfall-Report, 2. Aufl, 2003)

1.8 Ende der Fuchsjagd in
England?
Nach verschiedenen vergeblichen Anlau-
fen hat das Unterhaus am 1. Juli 2003 mit
grolser Mehrheit beschlossen, die Fuchs-
jagd zu verbieten. Vgl. den Bericht in
KapitellO (FA.Z.-Meldung vom 2.7.03).

2 Allgerneines zurn Tier und
Tierschutz

2.1 Deutsches Hygienemuseum
Dresden: Mensch und Tier.
Eine paradoxe Beziehung -
Begleitbuch zur Ausstellung
2002-2003 in Dresden

Je hoher die Erwartung, desto tiefer die
Enttauschung. Auch wenn diese Er-
fahrung keine eiseme Regel ist, ein
Kornchen Wahrheit enthalt sie dennoch,
auch in Bezug auf dieses Buch. Und in
der Tat, yon dieser Ausstellung und dem
stattlichen Katalog durfte man etwas
Besonderes erwarten.
Yom vermutlich gewollt irritierenden

Einband abgesehen, hat auch das Vor-
wort des Museumsdirektors Klaus Vogel
und der Ausstellungsleiterin Gisela

Staupe die anspruchsvolle Erwartung an
den Katalog noch zusatzlich bestatigt,
Jedenfalls wenn man liest: .Aus einem
aufsteigenden Unbehagen heraus und aus
der Ahnung davon, ,dass Grausarnkeiten
Tieren gegenuber uns daran gewohnen
konnten, grausam zu Menschen zu sein'
(J. M. Coetzee nach Th. v. Aquin), setzt
ein neues Nachdenken uber das Leben
der Tiere ein. Die Menschen der west-
lichen Zivilisation beginnen, sich vor der
Rache der gequalten Natur zu furchten,
und versuchen gleichzeitig, ihre gewohn-
te Lebensweise zu behaupten. Uber den
Umgang mit Tieren, uber die Formen
ihrer Haltung, Nutzung und Totung ist
ein neuer Humanisierungsschub hinweg-
gegangen."
In dieser Weise eingestimmt, empfin-

det man viele Beitrage als thematisch
mehr oder weniger marginal und verrnis-
st jedenfalls die ethische und rechtliche
Betrachtung. Urn so wichtiger, dass an-
lasslich der vom Hygienemuseum veran-
stalteten Begleittagung .Anthropologie
des Tieres - Zoologie des Menschen" die
Ethik in kompetenter Besetzung (GUnter
Altner, Heike Baranzke, Jean-Claude
Wolf) zu Wort kam.
Auch beim Philosophen Jacques Derri-

da findet man den Zugang zur ethischen
Frage nicht unmittelbar, sondem iiber
Wege, yon denen er selbst sagt (190),
"die manchen unter Ihnen labyrinthisch
und verschlungen vorkommen mogen",
obwohl er seine zentrale Botschaft mit
sprachlich grobtem Aufwand verktindet,
urn uns den in seiner Bedeutung und
Radikalitat kaum zu uberschatzenden
Wandel in der Mensch- Tier-Beziehung
vor Augen zu fuhren. Die Worte scheinen
zu versagen, zu Trugbildem oder Kodern
(191) zu werden: .Jch werde also nicht
yon einer historischen Wende sprechen,
urn das beim Namen zu nennen, was da
im Gange ist, eine Transformation, die
schwerer wiegt, aber zugleich leichter zu
verkennen ist als jede historische Wende,
eine Veranderung, ja Verschlimmerung
des Verhaltnisses zum Tier, des Mit-
Seins, das der Mensch und das, was der
Mensch das Tier nennt, miteinander
teilen"(195).
1mBesonderen ist vom Genozid gegen

Tiere und deren Verschleierung die Rede
(196): .Alle Welt weiB, welche unertrag-
lichen Schreckensgemalde eine realisti-
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sche Malerei yon der industriellen, me-
chanischen, chemischen, hormonellen,
gentechnischen Gewalt anfertigen konn-
te, die das Tier seit zwei Jahrhunderten
durch den Menschen erdulden muss.
Und welche Formen die Produktion, die
Aufzucht, der Transport, die Totung
dieser Tiere angenommen haben."

2.2 Erich F. Feineis: Handbuch
Tierschutz - Eine Darstellung
der wichtigsten eidgenosstschen
Bestirnrnungen zurn Tierschutz-
recht, der Vollzugsvorschriften
der Kantone und des Vorent-
wurfs zu einer Schweizerischen
Strafprozessordnung

Ein Tierschutzgesetz kann immer nur so
gut sein wie der Vollzug, und darum ist
es eine wichtige Aufgabe der Tier-
schiitzer, sich auch urn die weniger spek-
takularen Fragen der Anwendung zu
kiimmern. Das yom Schweizer Tier-
schutz STS herausgegebene Handbuch
will insbesondere die ortlichen Vereine
durch entsprechende Informationen in
die Lage versetzen, auf Tierschutzfalle
wirkungsvoll zu reagieren.

2.3 Susanna Harringer: Manche
Tiere sind gleicher: Konzepte
yon Tierschonung, Tierbefreiung,
Tierrecht und Tierverteidigung

.Jm westlichen Denken", so der Buch-
umschlag, .wurden die nicht-menschli-
chen Lebewesen iiber die Jahrhunderte
soweit abgewertet, dass sie heute als see-
lenlose Industrieprodukte bedenkenlos
,produziert', ,verbraucht' und ,entsorgt'
werden." In dieser Arbeit werden der
sinkende Stellenwert der Tiere yon der
griechischen Antike bis zu den modernen
Gesellschaftstheorien dargestellt und die
schadlichen Folgen, die daraus sowohl
Tieren wie Menschen erwachsen.
Die Fiille des bearbeiteten Materials

wird in 72 Kleinkapiteln iibersichtlich
und nach Inhaltsverzeichnis leicht auf-
findbar ausgebreitet, muss aber bei 173
Seiten Gesamtumfang auf eingehende
Darstellung verzichten.

2.4 Rainer Holbe: Mitgeschopfe -
Die geheirnen Krafte der Tiere
und Pflanzen

Neue Ergebnisse in der Erforschung in-
tellektueller und anderer menschenahnli-
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cher Qualitaten bei immer mehr Tierarten,
auch den als wenig entwickelt oder ,,nieder"
bezeichneten Arten, werden yon der Tier-
schutzbewegunggeme aufgegriffen,urn aus
der irnmer enger werdenden Mensch-Tier-
Verwandtschaft Argurnente und Motiva-
tionen fur mehr Tierschutz zu gewinnen.

Aber so sehr das einleuchtet, so darf
doch eine Gefahr nicht iibersehen wer-
den: Wenn die Menschenlihnlichkeit
der Tiere ZUlli Hauptmotiv unseres Tier-
schutzes wird, sind wir auf dem besten
Weg, unsere Zuwendung und Soli-
daritat vom Grad dieser Menschenahn-
lichkeit, abhangig zu machen: Tier-
schutz nimmt die Form einer gestuften
Selbstliebe an; der Mensch macht sich
erneut zum ,,MaS aller Dinge", die
Arroganz der Anthropozentrik kehrt
zuriick. Die Tiere werden nicht, wie zu
Recht gefordert, urn ihrer selbst willen
geachtet, sondem wegen ihrer Nahe zu
uns Menschen.
Die Erforschung der Tiere ist wichtig,

weil wir ihnen nur gerecht werden kon-
nen, wenn wir ihre Bediirfnisse kennen.
Darum ist die Ethologie hilfreich und
niitzlich, aber auch missbrauchbar, wenn
sie als Lieferantin neuer Argumente zur
Stiitzung anthropozentrischer Uberheb-
lichkeit benutzt wird.
Kognitive Ethologie (ALTEX 19, 2002,

173) hat immer noch Miihe, sich gegen
den Neo-Cartesianismus (ALTEX 12,
1995,207 undALTEX 16,1999,169), der
nur das Messbare gelten lasst, durchzuset-
zen. Urn so wichtiger, dass sich hier die
engagierten Wissenschaftler aufserster
Seriositat befleiBigen, gerade weil es hier
des popularen Erfolges wegen haufig zu
Grenziiberschreitungen yon der Wahrheit
zur Dichtung, yom Forschungsreport zur
Unterhaltung hinkommt. Wie schwierig
diese Gratwanderung ist, kann man ab-
schatzen, wenn man den Bericht iiber die
anfangs des 20. Jahrhunderts yon Karl
Krall trainierten Elberfelder Pferde und
ihre Rechenkiinste (l02-108) mit dem das
gleiche Thema behandelnden Beitrag yon
Heike Baranzke (3.1) vergleicht.

2.5 Rainer E. Wiedenmann: Die
Tiere der Gesellschaft: Studien
zur Soziologie und Sernantik yon
Mensch -Tier- Beziehungen

Uber dieses Thema ist mangels entspre-
chender Literatur bisher erst einmal

(ALTEX 16, 1999, 248-249) berichtet
worden.
",Kein Platz fi.ir Tiere', ,Vierbeiner

miissen leider drauBen bleiben', so oder
ahnlich konnten die Verbotstafeln lauten,
mit denen sich das Fach Soziologie lange
Zeit gegen ,animalische' Forschungs-
perspektiven abgeschottet hat." Darnit
hat der Autor schon im Vorwort eine
interessante Frage gestellt, aber auch nur
Vermutungen anstellen konnen, Zu dem
in diesem Literaturbericht wesentlichen
Thema der mitgeschopflichen Ethik fehlt
der Soziologie auch der Bezug, der je-
doch bei Wiedenmann in zwei Beitragen
hergestellt wird:
In Kapitel 2 geht es urn .Tierbestat-

tung: Gedanken zur Genese und Semantik
eines zeitgenossischen Passagenritus"
(41-66), ein Thema, das schon zweimal an-
gesprochen (ALTEX 12, 1995,212-213 und
ALTEX 16,1999,214), aber erstjetzt mit
der notigen Griindlichkeitbearbeitet wurde.
Kapitel3: Protestantische Sekten, hofi-

sche Gesellschaft und Tierschutz: eine
vergleichende Untersuchung zu tier-
ethischen Aspekten des Zivilisations-
prozesses (67-105). Hinter dem Titel
steckt mehr: Die exemplarische Be-
schreibung der kulturhistorischen Ent-
wicklung des Wandels der Einstellung
zum Tier und beginnender Veranderun-
gen im traditionellen Verhalten.

2.6 Hans Wollschlager: "Tiere sehen
dich an" - Essays, Reden

Ein Buch, das in vier aus verschiedenen
Anlassen entstandenen Texten besteht, die
im Grunde alle das gleiche Thema haben:
das grauenvolle Umgehen des Menschen
mit seinen auBerhurnanenMitgeschopfen.
Es dient jedoch nicht primar der informa-
tion, denn wir wissen es Iangst, Es dient
vielmehr der Bewusstmachung dieses
schrecklichen Geschehens und der Befor-
derung der Einsicht in unsere Mitschuld,
die uns vor uns selbst erschrecken und uns
keine Rube mehr lasst.
Zum wortstarken Sprecher der Sprach-

losen hat sich der Autor gemacht und
dabei - obwohl auf Distanz zur Theologie
und Kirche - deren Auftrag, den Mund
aufzutun .fur die Stummen und die
Sache aller, die verlassen sind" (SPI. 31,
8), wahrgenommen.

In der Besprechung yon Carlo Caduff
heiBt es: .Hier schreibt einer, der unter
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akutem Leidensdruck stebt und dem
Zorn freien Lauf lasst. Und im Furor
wird die Feder zum Degen" gegen das
haufigste aller Verbrechen: Milliarden
bocbsensibler Lebewesen industriell
ins Leben zu manipulieren, so friih wie
nur macbbar yon ibren Muttem zu
trennen, im Scbnellmastverfabren zur
einzigen Ihnen moglichen Wesens-
vollendung, der Scblacbtreife, und
dann auf den geptlegten Tiscb ibrer
Lebensspender zu bringen.
Wem dies alles bewusst wird und es

nicht sofort in den bintersten Winkel
des Vergessens verdrangt, dem wird der
Mensch zum Unmensch. Die Wut tiber
das, was er unscbuldigen Tieren antut
.und was ibm dann an banalen Recht-
fertigungsversucben einfallt, Iasst ihn
an sicb selbst erleben, wie das ohn-
machtige Streben nacb Gerechtigkeit
scblieBlicb auch bei ihm im .Pathos
des Hasses" (Carl Friedrich yon Weiz-
sacker, 1980, 352) auftreten und in
emotionale Ausbrticbe umschlagen
fkann: Eruptionen, wie sie yon Elias
Canetti, Max Horkheimer und Peter
Rosegger tiberliefert sind; vgl. G. M.
Teutsch: Tierschutzlexikon.
. Was in Wollschlagers Texten uber-
bordet, wird seinerseits yon Caduff als
"grober Klotz" behandelt und mit "gro-
bem Keil" beantwortet, woraus zu lemen
ware: Starke Worte konnen vonnoten
sein, Fakten mussen stimmen!

3 Pbilosophische Ethik

3.1 Heike Baranzke: Wiirde der
Kreatur? Die Idee der Wiirde im
Horizont der Bioethik

Seit die Wtirde der Kreatur in den rele-
vanten Wissenscbaften diskutiert wird,
ist sie aus theologischer und philosophi-
scher Sicht bisber noch nie so ausfubr-
licb und tiefgrtindig dargestellt worden.
Entsprechend anspruchsvoll ist der Text,
der sich gelegentlich nur aus der Sicht
geschulter Philosophie und Theologie
erschlieBt. Versuche, die yon der Autorin
angesprochenen Tbemen und Probleme
einer vorwiegend naturwissenschaftlich
orientierten Leserschaft ohne unzulassi-
ge Vereinfachung und Verktirzung zu
referieren, konnen nur annaherungsweise
gelingen. Die selbstauferlegte Beschran-
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kung auf Themen aus den Kapiteln 1-5
war jedenfalls kaum zu vermeiden.

3.1.1 Der Diskussionsanlass in
der Schweiz

Als Einfuhrung wahlte die Autorin einen
detaillierten Bericht uber den in der
Schweiz entstandenen Anlass, sich mit
dem geistesgeschichtIichen Hintergrund
des neuen Rechtsgutes .Wurde der
Kreatur" an sich und in Relation zur
Menscbenwtirde zu befassen (15-52).
Dieser das rechtspolitische und ge-

setzgeberiscbe Gescheben betreffende
Bericht erwahnt aucb die Rolle der
Politik, die scbon frtihzeitig zu erkennen
war, wie z.B. in dem vom eidgenossi-
schen Bundesamt fur Umwelt, Wald und
Landschaft (BUWAL) durcb die Vergabe
yon zwei kontroversen Gutachten aus-
gelosten Gutachterstreit, uber den es bei
Baranzke (17) heiBt: "Wiihrend fur
Praetorius und Saladin feststeht: ,Gen-
technische Eingriffe zu menschlichen
Zwecken ... bedeuten stets einen Angriff
auf die Integritat und damit auf die Wur-
de der Kreatur' , kommen Balzer et al. zu
dem Ergebnis: ,Die Herstellung transge-
ner Lebewesen stellt keine prinzipielle
Verletzung der Wurde der Kreatur dar'" .
Damit war der Weg in eine permissive
Interpretation des Verfassungstextes
eroffnet,

3.1.2 Biblischer und philosophischer
Hintergrund

In den Kapiteln 2-4 (53-222) wird die
biblische und philosophische Frtihge-
schicbte jener Vorstellungen entfaltet,
die das Denken der damaligen Zeit prag-
ten und das gedanklicbe Umfeld fur die
weitere Entwicklung bereiteten. Dabei
verlangt Kapitel 4.4 "Kant und die Tiere"
(199-223) mit den dort in Anlehnung an
§17 Tugendlehre erfolgten Ausfuhr-
ungen allgemeine Beachtung, weil Kants
tierethische Bemerkungen oft nur kurz
und nicht selten auch nocb abwertend
referiert werden. Baranzke schreibt da-
zu: .Der Text steht seit Schopenbauers
Kritik in der Tierethikdiskussion eher
unter Antbropozentrikverdacht... als un-
ter dem, ein ernst zu nehmendes ethi-
sches Argument zu sein. Zwei Punkte
bilden vor allem die Steine des tierethi-
schen AnstoBes, namlich erstens, dass
der Mensch keine Ptlichten gegen, son-

dern nur in Ansehung der Tiere habe, und
zweitens, dass Kant das Mitgefuhl mit
Tieren nur als ein padagogisches Argu-
ment gegen die moralische Abstumpfung
der Menschen betrachte und tierliches
Leid als solches gar nicht wirklich emst
nahme" (200). Die Kritik vergisst die
Zeit, in der sich Kant aulserte, vergisst,
was diese wenigen Zeilen ftir die Wahr-
nehmung und Anerkennung des Tier-
schutzes als eines seriosen ethischen
Problems bewirkt haben, was es fur die
Wissenschaft bedeutet haben mag, dass
Kant dieses Thema in seinen Denk- und
Lehrhorizont aufgenommen hatte. Und
dass dies in einer der damals vorherr-
schenden, Antbropozentrik konformen
Weise erfolgte, machte das vermutlicb
noch weithin befremdliche Thema erst
zustimmnngsfahig.

3.1.3 Pietismus und Lauritz Smith
1m tierethisch zentralen 5. Kapitel geht
es urn die unmittelbaren Wurzeln der
Rede yon der "Wtirde der Kreatur", Ein-
leitend wird vom Pietismus als Hinter-
grund und Motor des damals entstehen-
den Tierscbutzes (227-237) und mit
Christian Adam Dann (1758-1837) yon
der .Ethik der Mitgeschopflichkeit"
(237-244) berichtet.
Wicbtig ist aber auch der bisher nur

yon Hans Werner Ingensiep, Manuela
Linnemann und Andreas-Holger Maehle
erwahnte, nun aber ausfubrlich referierte
(244-286) danische Philosoph und Theo-
loge Lauritz Smith und dessen Abhand-
lung "Von der Wurde der Thiere und der
Absicht ibres Daseyns hier auf Erden",
enthalten in seinem 1790 in erster und
1793 in erweiterter zweiter Autlage er-
schienenen Werk "Uber die Natur und Be-
stimmung der Thiere wie auch der Ptlich-
ten der Menschen gegen die Thiere".

Im Zentrum der Smith'schen Ab-
bandlung iiber die Wurde der Tiere
steht die strikte Ablehnung der vor-
herrschenden Antbropozentrik (261),
wonach Smith "den stolzen Gedanken,
dass der Mensch der Mittelpunkt der
ganzen Schopfung, und alles bloB sei-
netwegen da seyn sollte", scbarf yon
sich wies. .Nicht urn des Menschen
willen hat Gott die Thiere geschaffen,
sondem wir finden vielmebr bey Be-
trachtung der Natur der Dinge und der
Vollkommenheitendes Schopfers,
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Grunde genug, den folgenden Satz
anzunehmen: Jedes lebendige Wesen,
jedes Thier ist zunachst und unrnittel-
bar seiner selbst wegen da, und urn
durch sein Daseyn Gluckseligkeit zu
geniefsen."
Unbeschadet aller weiteren Definitio-

nen der yon Smith fttr die Tiere bean-
spruchten absoluten und relativen Wurde
(263) ist mit der Uberwindung der an-
thropozentrischen Selbstuberhebung des
Menschen und der Verdinglichung alles
ubrigen Lebens der Weg fur eine allge-
meine kreatiirliche Wurde frei.

1m Denken des 18. Jahrhunderts geht
es aber nicht nur urn das Dasein hier auf
Erden, sondem es wird auch uber die
zukunftige Bestimmung der Tiere ge-
stritten: ein Streit, in dem zugunsten der
Tiere aber nur argumentiert werden
kann, wenn den Tieren gleichzeitig eine
unsterbliche Seele zugesprochen wird.
Nur dann sind Mensch und Tier in den
entscheidenden Kriterien so gleich, dass
es schon aus logischen Grunden unmog-
lich wird, den Wurdeanspruch auf den
Menschen zu beschranken, Unter Beru-
fung auf die in Romer 8 auch der Kreatur
verheiBenen Befreiung zur Herrlichkeit
der Kinder Gottes wird es fur Smith .zur
Glaubensgewissheit: ,Das Daseyn des
Thieres hort nieht mit seinem Tode auf;
ein verbesserter Zustand in einem ver-
edelten Korper wartet seiner'" (269).

3.1.4 Ptlichten gegen Tiere:
Gerechtigkeit

Das alles ware unter Tierschutzaspekt
aber nur Theorie und Glaube, wenn
Smith nieht aueh die Folgen eindringlieh
gefordert hatte, die in einem eigenen
Teilkapitel "Von den Pflichten des Men-
sehen gegen Tiere" (269-276) zusam-
mengefasst wurden.

Zu Beginn seines Pflichtenkataloges
wendet sieh Smith gegen seine promi-
nenten Gegner und insbesondere deren
Argument, Tiere wussten nicht, was wir
ihnen schuldig sind (269). Smith ant-
wortet mit dem inzwischen modemen
"marginal cases"-Argument (270), wo-
nach es auch Mensehen gibt, die .weder
ihr Recht, noeh unsere Verbindlichkeiten
gegen sie" kennen wurden (270). Gene-
rell muss aber gelten: "Recht bleibt immer
Recht, und Pflicht immer Pflicht, sie mo-
gen gekannt werden oder nicht" (270).
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Darnit ist Smith auf dem Weg zu seiner
ethischen Spitzenforderung; nach Ba-
ranzke heiBt das: "Gerechtigkeit ist also
die Leitidee, naeh der die Pfiichtenlehre
entfaltet wird, Gerechtigkeit nieht nur
zwischen den Menschen ... , sondem zwi-
schen allen empfindungs- und gliicks-
fahigen Lebewesen" (270).

1m Einzelnen werden irn Pfiichtenkata-
log dann aueh konkrete Forderungen be-
nannt wie etwa bezuglich der Tiertotung
(271), des Vegetarismus (272), der Nutztier-
haltung (273) und der Tierversuche (274-
275). Smith war mit dieser Forderung auch
nieht allein, sondem bereits 1787 ist die
Sehrift yon Wilhelm Dietler "Gerechtigkeit
gegen Thiere" (1997 yon Manuela Linne-
mann neu ediert) ersehienen.

3.2 Paola Cavalieri: Die Frage nach
den Tieren - Fur eine erweiterte
Theorie der Menschenrechte

Wer sich mit dieser Monographie be-
fasst, erwartet wohl eine Fortsetzung und
Vertiefung der Vorstellungen, die in dem
yon der Autorin zusammen mit Peter
Singer herausgegebenen Sammelband
"Mensehenreehte fur die GroBen Men-
sehenaffen" vertreten werden; vgl. hierzu
ALTEX 17, 2000, 176. Die Vertiefung be-
trifft jedoch in erster Linie die Frage des
den Tieren zukommenden moralischen
Status, ein Thema, das seit Singer (Per-
sonstatus) und Regan (subject of a life) die
Tierethikdiskussion weitgehend bestimmt.

Die Untersuchung der Autorin ist sehr
grundlich und fur eine Klarung der Po-
sitionen bestens geeignet. Dem morali-
schen Status der auBerhumanen Lebe-
wesen (meistens geht es jedoeh nur urn
Tiere) wird groBes Gewieht beigemes-
sen, insbesondere hinsichtlich der Frage
"Wer sind die vom Handelnden verschie-
denen Lebewesen, deren Interessen zu
schutzen sind, und in welchem MaBe
sind sie zu schutzen?" (33). Dabei wird
betont, "dass nieht alle Wesen notwendi-
gerweise Objekte moralischen Handelns
sind. Je nach gewahltem Kriterium wird
eine grolsere oder kleinere Zahl yon En-
titaten in moraliseher Hinsicht gar nieht
berucksichtigt. Diese Entitaten haben
einen moralischen Status, der gleich Null
ist... Mit ihnen kann je naeh Belieben
verfahren werden. Sie dienen den
Zweeken anderer oder sind ihnen besten-
falls gleichgultig" (35/36).

Wesen ohne moralischen Status sind
demnach aIle in gleieher Weise verfiig-
bare Mittel zum Zweck. Anders bei den
mit Status begabten Wesen, Hier findet
jedenfalls in der Alltagsmoral eine
Schichtung in zwei Kategorien statt,
denn, .wahrend wir Objekte des mora-
lisehen Handelns der ersten Kategorie
sind, bleibt den Angehorigen der vom
Homo sapiens versehiedenen Spezies
ein Status zweiter Klasse vorbehalten"
(30). Die Konsequenz kann nieht dra-
stischer formuliert werden: .Praktisch
jedes banale mensehliehe Bedurfnis
(vielleieht mit Ausnahme der sinnlosen
Grausamkeit) hat Vorrang vor den vita-
len Bedurfnissen der Angehorigen
anderer Spezies, die selbst fur Belange
des Geschmaeks, der Unterhaltung
oder der Neugier geschadigt oder ge-
toter werden" (37).
Fur ihr eigenes Statuskonzept hat sieh

die Autorin auf das Zugangskriterium
festge1egt (153): .em intentionales Wesen
zu sein, dem an den eigenen Zielen ge-
legen ist, und das diese verfolgen will".
Trotz dieser hohen Anforderung heiBt es
dann (155): "Die Frage, welche Tiere
genau die Voraussetzungen fur eine Auf-
nahme in die privilegierte Sphare des
vollen moralisehen Status erfiillen, ist ein
Problem, das noeh nieht irn Detail gelost
werden kann. Dennoeh gehoren zu den
Wesen, die eine erweiterte Theorie der
Menschenrechte miteinbeziehen mUBte,
zweifellos die Saugetiere und die Vogel
und wahrseheinlich Wirbeltiere im allge-
meinen."

Am deutliehsten hat sieh die Zweitei-
lung der Tierarten in hoehentwiekelte,
moralisch zu beaehtende und .niedere'',
moralisch belanglose in der Frage der
Tiertotung zugespitzt, seit man mehr-
heitlieh .von der Pramisse ausseht, dass
Tiere bestimmte Eigenschaften aufwei-
sen mussen, darnit ihre Totung zu einem
moralisehen Problem wird" (Konrad Ott,
zitiert in ALTEX 16, 1999,220).

Niemand hat dieser ursprunglich car-
tesianischen Position entsehiedener
widersprochen als Albert Schweitzer.
Bei der Autorin heiBt es dazu: ,,Albert
Schweitzer sehreibt in einer Verteidigung
seiner beruhmten Ethik der ,Ehrfureht
vor dem Leben' , dass es fur das wahrhaft
moralisehe Individuum nieht notig sei,
sich zu fragen, ob dieses oder jenes Le-
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ben empfindungsfahig sei: ,Das Leben
als solches ist ihm heilig'" (42).

Schweitzer sieht sich als "Leben, das
.leben will, inmitten yon Leben, das
leben will" (Werke 11, 177). Der damit
verbundenenAunahme, "alles Leben sei
Wille zum Leben", hat Dieter Birn-
bacher zwar widersproehen, aber seiner-
seits die Feststellung getroffen. c.Alles
Leben ist Drang zum Leben" (ALTEX
14,1997,198-199). An dieser Alternati-
ve ist kaum zu zweifeln, jedoeh erlaubt
sie keineswegs die Folgerung, die "nur"
lebensdrangbegabten Wesen konnten
naeh Belieben und ohne moralische Be-
denken als Mittel fur unsere oft genug
belanglosen Zweeke gebraucht werden.
Niemand leugnet die unter den Lebe-

wesen herrsehenden gewaltigen Unter-
sehiede in der Ausgestaltung, Vielfalt,
Steigerung, Differenzierung und Spezia-
lisierung der Lebensforrnen. Aber das
fur den Eigenwert und den moralisehen
Status eines Wesens absolut unverzieht-
bare Kriterium besteht nieht in einzelnen
oder kumulierten geistigen, moralisehen
oder kreativen Qualitaten, sondern in der
Lebendigkeit, denn ohne das Lebendig-
sein konnen sieh andere Qualitaten nieht
entfalten. Zwar konnte man sieh denken,
den moralisehen Status in gestufter
Weise zu verstehen, aber ein Lebewesen
ohne jeden moralisehen Belang ware un-
moglich, weil es nieht mit unbelebter
Materie auf gleieher Stufe stehen kann.
Aus der Sieht der Autorin ist das zen-

trale Thema ihres Buches aber nicht der
moralische Status der Tiere, sondern die
Beschreibung der historisehen (Descar-
tes, Kant, Utilitarismus) und zeitgenossi-
sehen (Behaviorismus, Speziesismus)
Geistesumwelt, in der eine .erweiterte
Theorie der Menschenrechte" entstehen
konnte und anzusiedeln ware. Diese Ent-
wicklung ist aber immer noch offen und
mit ungebroehener Anthropozentrik be-
lastet, die der Integration auBerhumanen
Lebens entgegen steht.
Abgesehen vom bisher Gesagten, bietet

die Monographie eine ebenso kritisehe
wie breit angelegte Zusammenschau der
anglo-amerikanisehen Tierethik und ist
schon deswegen eine wichtige Bereiehe-
rung der aktuellen Tierethik-Literatur,
wenn aueh in erster Linie fur philo so-
phiseh Arbeitende und kaum fur Tier-
schutz-Aktive.
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3.3 Marcus Diiwell, Christoph
Hiibenthal und Micha H.
Werner Hrsg.: Handbuch Ethik

Bucher dieser Art sind fur den Literatur-
bericht erst yon Interesse, seit unter
den Begriffen .Angewandte Ethik" (vgl.
Pieper/Thurnherr in ALTEX 16, 1999,
217) oder .Bereichsethik" die Mensch-
Tier- und Menseh-Natur-Beziehung
einen etablierten Platz in der Ethik ge-
funden haben.
Dabei war auch das Verhaltnis der

angewandten zur allgemeinen Ethik zu
klaren, In der Einleitung heiBt es dazu
(22): "Die bislang genannten Bereiehe
der Angewandten Ethik sind im wesentli-
chen yon der ethisehen Reflexion auf
zentrale Bereiehe des gesellschaftliehen
Zusammenlebens her zu verstehen.
Immer mehr jedoch drangen sich in der
Angewandten Ethik Themen in den
Vordergrund, die traditionell nur sehr
eingeschrankt als Gegenstande der
ethisehen Reflexion angesehen wurden."
Oft waren es auch die bisher nie so

gezeigten Beriehte einer schoekierenden
Ausbeutung der Natur sowie der Nutz-
und Versuchstiere, die das kritische
Denken bewegten (vgl. hierzu Robert
Spaemann in ALTEX 18,2001,232). So
heiBt es in der Einleitung (19): .Zum
Beispiel hat die Forderung naeh einer
moralisch angemessenen Berticksichti-
gung yon Tieren dazu gefuhrt, dass ver-
starkt tiber die moralische Relevanz und
die Anwendungsbedingungen der Begrif-
fe ,Reehte' und ,Wurde' nachgedacht
wurde ... Und schlieBlieh hat die Einsieht
in die moralisehe Schutzwtirdigkeit der
nicht-menschlichen Umwelt dazu ge-
fuhrt, dass der Gegenstandsbereich der
Moral ebenso zum Thema ethischen
Naehdenkens wurde wie die Frage, wem
alles moralischer Schutz zu gewahren
sei." D.h. die neue Riehtung expandierte
und entwickelte untersehiedliehe An-
wendungsbereiche.

3.3.1 Bioethik (247-252)
Schon bald wurden aber auch Versuehe
in Riehtung auf neue Integrationsfelder
unternommen. Christoph Rehmann-
Sutter schreibt dazu (247): .Bioethik
entwiekelte sieh im Umkreis moderner
Biomedizin und Biotechnologien ... Die
gebrauchlichste Definition des Begriffes
,Bioethik' legt die Silbe Bio- als Abkur-

TEUTSCH

zung fur Biowissenschaften aus. Bioethik
wird verstanden als die kritisehe Ausein-
andersetzung mit den moralischen Di-
mensionen in den yon den Biowissen-
schaften betroffenen Handlungskontexten
Biomedizin, Biotechnologien und Oko-
logie ... Der Begriffsgebraueh ist aber nicht
einheitlich."
Obwohl es also nominell urn das

Leben als solches geht, ist es der Mensch
mit seinen Problemen, der im Mittel-
punkt des neuen Bemtihens steht. Das
wurde bereits bei der Vorstellung des
Lexikons der Bioethik (ALTEX 16, 1999,
219) deutlich.

3.3.2 Tierethik (282-286)
Texte in Handbtichern referieren den als
gangig und weitgehend unstrittig emp-
fundenen Wissensstand ihrer Zeit. Der
yon Heike Baranzke verfasste Text
beginnt mit einer Definition (282):
"Tierethik heiBt jene Bereichsethik, die
auf die dem menschlichen Handeln am
Tier zugrunde liegenden moralischen
Prinzipien und Norrnen reflektiert."

Angesichts der oft stark verktirzten
Geistesgesehichte ist das historische
Kapitel (282) besonders verdienstvoIl,
denn erst so werden die groBen und
heute bestimmenden Entwieklungen
verstandlich (283): ,,AIle tierethischeu
Positionen verfolgen die Erweiterung
des rnoralischen Objektbereiches tiber
die vom alten Naturrecht gezogene
Grenze einer auf Vernunftwesen be-
schrankten moralischen und rechtlichen
Gemeinschaft hinaus auf empfindungs-
(Sentientismus) bzw, leidensfahige
(Pathozentrik) Wesen." Aber nicht nur
die groBen Linien gewinnen yon ihrem
Hintergrund, auch die verschiedenen
Einzelkonzepte (283-284) kommen in
.der grobraumigen Entwicklung besser
zur Geltung.
Neben einem Blick auf .Aktuelle Pro-

blemfelder" (284) greift die Autorin noeh
ein Problem heraus, das in der Tierethik
der letzten zehn Jahre ftir erhebliche Ver-
wirrung gesorgt hat: .Moralischer Status
yon Tieren" (284-285), ein nur kurz an-
gesprochenes Thema, das noch eigens
behandelt wird.

3.3.3 Umweltethik (286-290)
Die Diskussion der okoethischen Neu-
erscheinungen im Literaturbericht war
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meistens eine Auseinandersetzung uber
die Frage, auf wie viel Ausbeutung wir
zugunsten des Eigenlebens der Natur
verzichten sollten. So ist leicht zu ver-
stehen, dass in Verbindung mit der
Okoethik immer wieder ein Abbau der
Anthropozentrik als Ausbeutermoral ge-
fordert wurde.
Dabei hatte es die Okoethik schon

immer leichter, ihre Ziele popular zu
machen. SchlieBlich war es nicht schwer
einzusehen, dass wir selbst ein wohl-
begrundetes Interesse an guter Luft, er-
holsamen Waldern und sauberen Stran-
den haben. Bei den Forderungen der
Tierschutzer ist das ganz anders, denn
z.B. die Schlachthauser zu reformieren
(von humanisieren sollte man lieber
nicht sprechen) verteuert nur das Fleisch.
Umweltethik hat aber auch viel

fruher schon die breite Offentlichkeit, die
Wissenschaft und Politik erreicht, ent-
zundet an einem aufserst offentlichkeits-
wirksamen Vorwurf gegen die angeblich
biblische Rechtfertigung des ausbeute-
rischen Untertanmachens der Erde.
Anthropozentrik und Nicht-Anthropo-

zentrik sind noch immer die Extrem-
punkte, zwischen denen sich die Diskus-
sion bewegt, auch wenn es dazwischen
weite Bereiche unstrittiger Fakten und
Ziele gibt; das wird in der sehr konzen-
trierten Darstellung yon Thomas Potthast
deutlich.

3.3.4 Moralischer Status (417-423)
Ein mehrfach und auch in diesem Heft
unter Ziffer 3.1 betont kritisch erortertes
Thema. Yon Marcus Diiwell wird das
Statuskonzept hingegen ebenso betont
deskriptiv und ohne Wertung vorge-
tragen. Kritik wird zwar gelegentlich
konstatiert wie in Bezug auf die Anthro-
pozentrik, aber nicht selbst getibt.

Interessant ist der Hinweis auf die
Folgen, die sich aus einer Minderung
anthropozentrischer Positionen ergeben
wtirden (418): "Auf jeden Fall ware die
Folge eine weitgehende Revision der
Menschenrechte zugunsten des Schutzes
yon Natureinheiten und Tieren." Der
Autor hat hier ein Problem benannt, das
geeignet ist, dasArgumentationspotenzial
der Tierschutzgegner auf hohem An-
spruchsniveau auszubauen.
1m Kapitel uber die Begrtindung des

moralischen Status finden sich dann
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wichtige Aussagen (419): "Die Zuschrei-
bung eines intrinsischen moralischen
Status wird irn allgemeinen davon ab-
hangig gemacht, dass bei einem Wesen
bestimmte moralisch relevante Eigen-
schaften oder Charakteristika vorliegen.
Zunachst kann auf die Leidens- oder
Schmerzfahigkeit yon Wesen verwiesen
werden, ihre Verletzlichkeit. Es wird
auch yon Interessenfahigkeit als Voraus-
setzung fur einen moralischen Status ge-
sprochen ... Je nachdem wie anspruchs-
voll diese Konzepte gefasst werden, ist
der Kreis der berticksichtigenswerten
Wesen enger oder weiter," Tierschutz-
politisch betrachtet, eroffnet sich hier ein
Instrument, das die Reichweite des Tier-
schutzes mit anscheinend sachlichen und
rationa1en Argumenten auf einen Bruch-
teil der bestehenden Arten reduzieren
kann.
Vor der yon Peter Singer und Tom

Regan (ALTEX 16, 1999, 220) eingelei-
teten Statusdiskussion war es Benthams
klassischer Verweis auf die Leidens-
fahigkeit, die uns als Argument fur die
moralische Berticksichtigung der Tiere
genugte. Und erst als Zweifel an der
allgemeinen Leidensfahigkeit aller Tiere
aufkamen oder genahrt wurden, musste
nachgefragt werden.

Bei dieser Nachfrage blieb es aber
nicht, sondem die in ALTEX 16, 1999,
220 erwahnte Pramisse, wonach .Tiere
bestimmte Eigenschaften aufweisen
mussen, darnit ihre 'Iotung zu einem
moralischen Problem wird", fand
immer mehr Zustimmung. Dabei wur-
den zwei Schwachpunkte ubersehen, in
der Frage namlich, wie man sich auf
eine Liste solcher Eigenschaften argu-
mentativ abgesichert einigen kann, und
wie diese Eigenschaften objektiv und
justiziabel festgestellt werden sollen.

3.4 Friedrich Harrer: Wissenschaft
und Ethik

Ethik, die auf das menschliche Handeln
Einfluss nehmen will, befindet sich in
dauemder Erprobung und Bewahrung,
Das gilt auch fur die Tierethik und ist im
Literaturbericht schon mehrfach aufge-
griffen worden: 1999 schlagwortartig
unter dem zugespitzten Titel "Die akade-
mische Ethik boomt, die Moral nimmt
ab" (ALTEX 16,1999,213) und dann yon
Jean-Claude Wolf in ALTEX 17, 2000,

207 mit seiner Wamung vor dem Theo-
rieiiberdruf in der offentlichen Meinung
"als Reaktion auf den Theorieenthusias-
mus der 1etzten Jahrzehnte", oder - wenn
auch deutlich uberzogen - yon Helmut
F. Kaplan in seiner Philippika "Uber
Ethiker und Diebe - Zur Sinnlosigkeit
der akademischen Ethik" (ALTEX 18,
2001, 235) mit Attacken auf die oft ge-
wollte Unverstandlichkeit philosophi-
scher Texte.
Die Erfolglosigkeit der Ethik hat aber

auch mit der verfestigten Abwehrhaltung
der Wissenschaft zu tun, die alles als
wissenschaftsfeindlich vermutet, was auf
Forschungsverzichte hinauslauft,
Zu Zeiten der antiautoritaren Er-

ziehung war Emanzipation gefragt, und
zwar generell als Emanzipation yon
allem, was der beliebigen Selbstverwirk-
lichung im Wege stehen konnte; damit
waren insbesondere aIle traditionellen
Grenzen menschlichen Handelns und
Verhaltens gemeint.

Friedrich Harrer hat hierzu ein Hin-
tergrundszenario entwickelt, das yon
Nietzsches Vorstellung vom Tod Gottes
ausgeht, vom Tod einer wie immer ge-
dachten Grenzen-setzenden Autoritat,
die dem selbstiiberhohten Absolutheits-
anspruch desemanzipierten "Uber-
menschen" widerspricht. Verstandlich,
dass eine so auch yon moralischen
Hemmungen befreite Wissenschaft kei-
ne Bedenken hatte, sich in den Dienst
einer primar auf Gewinn abzielenden
Umstellung der Tierproduktion auf
industriemabige Nutzung zu stellen (6).
Um auf Auswege oder Altemativen zu

kommen, verweist der Autor auf Albert
Schweitzer und Hans Jonas und kann
dann auch van der Frage sprechen, "ob
eine Neuorientierung auf weltanschau-
lich-philosophischem Gebiet, die eine
Korrektur des etablierten Wissenschafts-
verstandnisses herbeifuhren konnte,
moglich erscheint" (8).

3.5 Harald Hepfer und Iiirgen
Schweier. Hrsg.: Christian
Wagner - Magnus Schwantje,
ein Briefwechsel1902-1917

In der Vergangenheit der Tierschutzbe-
wegung gibt es jenseits der wissenschaft-
lichen Fachliteratur unentdeckte, verges-
sene oder vernachlassigte, vielleicht auch
fragwurdige Kapitel, deren in Frage
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kommende Belege nur selten iiber den
Buchhandel erreichbar sind, wie es hier
der Fall ist. Als Beispiel fur diese Art
Literatur sei der Briefwechsel zwischen
Christian Wagner (1835-1918) und
Magnus Schwantje (1877-1959) erwahnt,
beide engagierte Tierschiitzer biozen-
trisch-vegetaristischer Pragung: Wagner,
ein schwabischer Poet und Eigenbrotler,
Schwantje, ein kampferischer Publizist
und Tierethiker.
We1chen Einfluss die beiden auf die

Entwick1ung der Tierschutzbewegung
hatten, wird in der modemen tierschutz-
historischen Literatur nur selten und eher
am Rande diskutiert, wie z.B, in der Mo-
nographie von Monica Libell "Morality
beyond humanity", in der auch die Frage
nach der von Schwantje beanspruchten
Erstpragung des Begriffs der .Ehrfurcht
vor dem Leben" behandelt wird; vgl.
hierzu die Ausfiihrungen in ALTEX 19,
2002,169.
Zur Person und dem Lebenswerk

Christian Wagners kann man sich in
wenigen Worten nicht auBem. Die Liebe
zur Kreatur hat ihn getrieben, die Ohn-
macht gegen den Zeitgeist erbost. Eine
von Jurgen Schweier besorgte Textaus-
wahl .Bluhender Kirschbaum" ist 2001
erschienen,

3.6 Martin Liechti, Hrsg.: Die
Wiirde des Tieres

Uber das dem Sammelband zugrunde-
liegende Symposium "Die Wiirde des
Tieres - Mitgeschopflichkeit in den
Lebensbereichen des Menschen" ist
bereits von Franz P.Gruber in ALTEX 18,
140-141 berichtet worden. Inzwischen
liegt nun der Tagungsband mit den Refe-
raten vor.
Die Auswahl der hier vorgestellten

Beitrage war schwierig und bleibt unbe-
friedigend.
Vorwort des Herausgebers (9-12): Es

gibt der Lektiire einen klarenden Orien-
tierungspunkt, wenn gleich auf der ersten
Seite auf den Untertitel des Symposiums
hingewiesen wird: "MitgeschOpflichkeit
in den Lebensbereichen des Menschen".
Einleitung (13-20): Dem Verhaltens-

biologen fallt es besonders leicht, die
Mitgeschopflichkeit an erlebbaren Bei-
spielen zu beschreiben: gedankenlose
Jugendsiinden an Insekten, das unter
BSE-Rinderleichen verborgene und ge-
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rettete Kalb .Phonix" und schlieBlich die
von Jack London (1876-1916) als "Old-
timer" bezeichneten Bewohner von
Yukon im Norden Kanadas, von denen
es heiBt (15): "Ein Oldtimer fiittert
seinen Hund, bevor er selber isst". Fazit:
Mitgeschopflichkeit entsteht durch ethi-
sche Uberwindung der Artgrenzen.

Unser heutiges Denken ist von der
.Hoherstellung der menschlichen Interes-
sen gepragt" (18), und bei der iiblichen
Guterabwagung auf den hoheren Ent-
wicklungsstand des Menschen. Auf die
Wiirde bezogen, heiBt das (19): "Die
Wiirde des Menschen gegen die Wiirde
des Tieres mit Hilfe einer Liste von Ent-
wicklungsruckstanden oder gar Mangeln
der Tiere gegeniiber dem Menschen ab-
zuwagen, fiihrt zu falschen Pramissen..."
Begrii8ungswort (21-24): Bier geht

es insbesondere urn unsere Ambivalenz
im Verhalten zum Tier, denn (22): .Da
lauert auch das Verlangen, sich das Tier
innerlich vom Hals zu schaffen, zum
Beispiel durch Rationalisierung und
Intellektualisierung des Themas." So ist
es auch gar nicht erstaunlich, "dass der
Mensch die Tendenz hat, die Wiirde des
Tieres mit allen moglichen Unterschie-
den zwischen Mensch und Tier zu um-
stellen", Mit der Folge: Das moralische
Emstnehmen der Tiere hangt von im-
mer hoher geschraubten Menschen-
ahnlichkeits-Kriterien ab, die Verant-
wortung fur die Tierwelt wird auf
immer weniger Arten beschrankt:.

3.6.1 Andreas Brenner: Der Menschen
und der Menschenaffen Wiirde -
Liechti 243-258

Yom Titel dieses Beitrages ausgehend,
konnte man annehmen, es handle sich
wieder urn die Sonderstellung der Men-
schenaffen. Das Hauptkapitel behandelt
aber .Der Menschen und der Tiere Wiir-
de" (247-253) und verfolgt dazu drei
Denklinien, die erste von Jeremy Bent-
ham auf der Leidensfahigkeit begriindet,
wahrend die zweite, auf Peter Singer be-
ruhend, aIle Wesen betrifft, die in ihrer
Entwicklungshohe den Personstatus er-
reicht haben, so dass wir fur alle anderen
keine Verantwortung tragen. Die dritte,
von Brenner selbst vertretene Denklinie
entsteht aus der kritischen Reibung an
Singers kantisch beeinflusstem "moral-
ratio-zentrischen" Personenkonzept (249-

251), hat aber noch keine knapp formu-
lierbare Aussage gefunden. Abgrenz-
ungen und Annaherungen sind jedoch in
jedem Falle hilfreich (251-253).

3.6.2 Antoine F. Goetschel: Wiirde
der Kreatur als Rechtsbegriff
und rechtspolitische Postulate
daraus - Liechti 141-180

Auf dem Hintergrund langjahriger und
intensiver Beschaftigung mit den sich
immer wieder verandernden rechtlichen
Gegebenheiten hat der Autor die Fulle
des zu verarbeitenden Materials iiber-
sichtlich gegliedert und dabei alle Be-
ziehungen zur Frage nach der Wiirde der
Kreatur offengelegt. So entstand ein Bild,
in dem die Wirkungen auf das aktuelle
und kiinftige Geschehen deutlich erkenn-
bar werden; und dies in einer auch Nicht-
juristen zuganglichen Sprache.

Die meisten Themen und Forderungen,
die hier von Belang sind, wurden bereits
in zahlreichen Texten - nicht zuletzt vom
Autor selbst - behandelt; hier sind sie
auf relativ knappem Raum versammelt.
Dabei wird auch aus den Gesetzes-
materialien zitiert, so etwa (147) aus dem
Bericht der standeratlichen Geschafts-
priifungskommission vom 5.11.1993:

.Tiere sind weder als Mensch noch
als Sache zu behandeln, sondem gemaf
ihrer Wiirde als Kreatur nach einem
selbstandigen MaBstab ihrer eigenen
Bediirfnisse. Dabei sind ihre Gefiihle
zu achten, ihre Leiden zu vermeiden
oder zu verrnindem, ihr Lebenswille zu
achten. Dies fuhrt beispielsweise zu
einer restriktiven Tiemutzung." Das
heiBt in der Bewertung des Autors
(149): "Die schweizerische Gesetzge-
bung hat noch einen langen Weg vor
sich, der Wurde des Tieres in allen ihren
Facetten Rechnung zu tragen."

3.6.3 Franz P. Gruber: Haltung oder
Experiment - der Respekt
vor der Wiirde des Tieres geht
verloren - Liechti 296-303

Der Autor hat seine Ausfiihrungen im
Anschluss an den Untertitel des Sympo-
siums, der Frage nach der Mitgeschopf-
lichkeit, begonnen und gleich zu Beginn
vier Fragen gestellt, die unmittelbar in
die Fiille und Tiefe der Probleme fiihren
(296): .Jst die Wiirde des Tieres definiert
durch unsere Auffassung von Mitge-
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schopflichkeit? Hatten Tiere keine Wiir-
de, wenn es die Menschen nicht gabe?
Oder brauchten sie dann einen solchen
Wiirdebegriff gar nicht? Reicht es nicht
einfach aus, Tiere zu schiitzen und zu
achten? Oder noch anders gesagt: Ver-
liert nicht der Mensch, der schlecht mit
Tieren umgeht, seine Wurde?"
Bei der dann konkreten Frage nach der

Wiirde des Versuchstieres sind nur Man-
gel zu verrnelden, und zwar nicht nur in
der Zucht (298-299), sondern auch in der
Haltung (300) oder im Experiment (300-
302); yon der ruckstandigen Situation in
der biomedizinischen Ausbildung (302)
gar nicht zu reden. So bleibt es beim
Schlusswort (303): "Die Verwendung
eines Tieres, seine Totung fiir Zwecke,
die sich auch anders erreichen lassen, ist
nicht vertretbar. Sie stellt den klarsten
VerstoB gegen die Wurde der Kreatur im
Tierversuchsgeschehen dar."

3.6.4 Peter Krepper: Mediative
Konftiktarbeit an der Tierwiirde
- Interessenabwagung am
Beispiel der Ethikkommissionen
- Liechti 181-202

Der Autor, im Literaturbericht (ALTEX
16, 1999, 247-248) mit seinem Buch
.Zur Wiirde der Kreatur in Gentechnik
und Recht" bereits erwahnt, hat sich eines
ebenso schwierigen wie dringlichen
Themas angenommen, der Frage, wie
die konfliktreiche Arbeitsweise der ver-
schiedenen Ethikkommissionen in Rich-
tung auf Dialog und mehr einvernehmli-
che Losungen entwickelt werden konnte.
Da werden aus schweizerischer Sicht
die unterschiedlichen Konfliktfelder be-
schrieben (182-183) und auf der Grund-
lage des bisher erreichten Einverneh-
mens (187-189) die mediativen Mog-
lichkeiten der Konfliktbewaltigung (190-
197) detailliert und durchaus mit Rea-
litatssinn entwickelt.

3.6.5 Klaus Peter Rippe: Schadet
es Kiihen, Tiermehl zu fressen?
- Uberlegungen zur Wiirde
des Nutztieres und zum
Kriterium der Natiirlichkeit -
Liechti 233-242

Die Frage des Tierrnehls dient dem Autor
als Einstieg in die eigentliche Frage,
warum eine solche Fiitterung die (234-
236) einleuchtend definierte Tierwurde
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verletzt. Dabei kommen auch .Argumen-
te der Naturlichkeit" (237-238) und de-
ren begrenzte Plausibilitat zur Sprache,
wenn sie generell (etwa durch Lebend-
beute fur Raubtiere im Zoo) durchgesetzt
werden sollten. Ruckkehr zum Zustand
der Nattirlichkeit kann, auch tierethisch
gesehen, keine Option sein. Andererseits
ist dem Satz zuzustimmen (240): "Die
Degeneration yon fiir die jeweilige Art
wesentlichen Fahigkeiten ist auch dann
als moralisch falsch anzusehen, wenn sie
nicht zu einer Verminderung des Wohler-
gehens fuhrt."

3.6.6 Andreas Steiger: Die Wiirde
des Nutztieres - Nutztierhaltung
zwischen Ethik und Profit -
Liechti 221-232

Auf breitem Erfahrungshintergrund wer-
den Tierschutzprobleme der vorwiegend
okonomisch orientierten Nutztierhaltung
allgemein und regional, sachlich und
kritisch vorgetragen (220-223). Neben
Tierschutzkriterien zur Haltung (224-
226) und Tierschutzaspekten der Zucht
(226-228) werden auch die .Kriterien
der Wiirde des Tieres" (228-230) behan-
delt. Die Grenzen des Angestrebten und
Moglichen sind jedoch erkennbar, deut-
lich benannt werden sie besonders im
vorletzten Satz (230-231): .Der wirt-
schaftliche Druck in der Nutztierhaltung
im internationalen Rahmen ist groB."

3.6.7 Jean-Claude Wolf: Tierschutz
und Wiirde des Menschen -
Liechti 61-74

Der besondere und auch hier hervorzu-
hebende Beitrag des Autors besteht in
seinem direkten Angehen der yon ihm
beobachteten und kritisch beurteilten
Zustande in der Nutzung der Tiere und
der nicht immer angemessenen Art der
wissenschaftlichen Bearbeitung und
ethischen Kommentierung. So enthalt
auch sein hier anzusprechender Beitrag
verschiedene Textstellen, die ohne theo-
retischen Zusammenhang fiir sich Be-
stand haben, Klarung und Motivation
verrnitteln.
,,1m Umgang mit Tieren steht die

Wiirde des Menschen auf dem Spiel...
Dies ist der Ansatzpunkt fiir eine tugend-
ethische Kritik des Qualens, Miss-
brauchens und Ausbeutens yon Tieren ...
Menschen, die dagegen brutal oder

gleichgiiltig das ,Recht des Starkeren'
ausuben, schaden damit nicht nur einem
Tier, sondern erleiden Schaden an ihrer
eigenen Seele. Sie brutalisieren sich
selbst. Sie wurdigen sich seIber herab"
(62 und 63).
"Arzte und Tierexperimentatoren mo-

gen zwar eine Menge yon ihrem Fach
verstehen; was Fragen der moralischen
Evaluation betrifft, erweisen sie sich ge-
legentlich als ganz besonders blauaugig.
Man kann sich des Eindrucks nicht
erwehren, dass eine auf ihre Haltung
der Wertfreiheit stolze Kultur der Natur-
wissenschaften ungeschickt macht zur
Wahrnehmung und Strukturierung yon
Wertproblemen. Kurz gesagt: Sie glau-
ben, der Auftrag und das Ziel heilige die
Mittel. Damit sollen praktizierende Tier-
experimentatoren nicht pauschal ver-
teufelt werden. Es ist schon ein gewisser
Fortschritt, wenn sich die Forscher und
Forscherinnen der Problematik und des
Dilemmas bewusst werden, vor dem sie
stehen" (68).

.Jeder Schritt auf dem Weg, weniger
Tiere bloB zu nutzen oder massenhaft
zu toten, ist ein wertvoller Schritt. Man
sollte Leute, die es aus Einsicht und
Rucksicht auf Tiere dazu bringen,
weniger Fleisch zu essen, nicht als
halbherzige oder inkonsequente ,Pseu-
dovegetarier' beschimpfen, sondern sie
in ihrem Bemuhen und ihrer Haltung
loben und ermutigen."

3.7 Albert Schweitzer: Vortrage,
Vorlesungen, Aufsatze, Werke aus
dem Nachlass, herausgegeben yon
Claus Giinzler und Johann Zurcher

3.7.1 Artiibergreifende Humanitat
Auch dieser Nachlassband macht durch
zahlreiche Eintrage im Sachregister
(Stichwort Humanitat) wieder deutlich,
wie zentral und wichtig fiir Schweitzer
das Konzept der artiibergreifenden
Humanitat war. Immer wieder hat er
die Entwicklung der urspriinglich nur
binnenmenschlichen Humanitat zu einer
das auBerhumane Leben einschIieBenden
Menschlichkeit aufgezeigt; so auch in
der Aufzeichnung seiner Rede zum Frie-
denspreis des Deutschen Buchhandels
am 16.9.1951 (207): ,,Das fruhere Huma-
nitatsideal hatte es nur mit dem Mit-
empfinden und Miterleben mit den
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Menschen zu tun. Nunmehr ist es im
Begriff, sich davon Rechenschaft zu
geben, dass sein Mitempfinden und
Miterleben auf alles Lebende geht, das
in seinen Bereich tritt." Entsprechend
heiBt es einige Seiten weiter (223): "Die
Briiderlichkeit nur zwischen den Men-
schen reicht nicht aus - man wollte sie
schaffen, aber man hat es nicht ver-
mocht. Briiderlichkeit ist nur vollstan-
dig, wenn wir sie zwischen uns und
allen Lebewesen schaffen."

3.7.2 Tlertotung
Wie diese Humanitat gestaltend in unser
Leben eingreift, macht Schweitzer in seiner
10. Gifford- Vorlesung am 25.11.1935
(162-166) deutlich. Der Text liest sich
wie eine Antwort auf die Frage, wie man
mit der Unvermeidbarkeit des Schadi-
gens oder Vemichtens anderen Lebens
1eben konne. Dabei sind die Antworten
selten so kategorisch wie etwa, wenn
Tiere zur Volksbelustigung getotet wer-
den sollen (164). In einemAufsatz gegen
den Stierkampf (La France et les corri-
das) (232-234) heiBt es zum Schluss:
"Wir wollen nicht weiterhin diesen
torichten und gemeinen Sport hinneh-
men... Zu lange schon haben wir ge-
schwiegen und geschehen lassen, was
nicht geschehen darf."
Zur Jagd finden sich zwei ablehnende

Stellungnahmen, eine in Verbindung mit
der Falkenjagd (92-95) und ein weiteres
Mal im Rahmen der schon referierten
Vorlesung vom 25.11.1935 (164) mit der
Hoffnung auf eine Zukunft, "wo man
nicht mehr verstehen wird, dass heute
noch Jagd als ein edler Sport gilt".
Was er unablassig verlangt, ist das

Nicht-Nachlassen in dem Bemuhen,
Leben soweit wie nur irgend moglich zu
schonen, und auf alle Hille Leiden zu
vermeiden oder jedenfalls zu lindem.
Nie darf man sich mit dem Erreichten be-
gnugen. .Femer miissen wir... nach jeder
Gelegenheit suchen, da, wo wir es kon-
nen, Geschopfen zu helfen ... und wieder
gut zu machen suchen, was wir an Ver-
antwortung ftlr das Toten und Schadigen
yon Leben auf uns nehmen mussten" (165).
Ein wichtiges Anliegen ist ihm, das

Toren, wenn es schon sein muss, nicht
anderen zu uberlassen, sondem es selbst
zu tun, damit es moglichst schonend
geschieht (165), und verrnutlich auch, um
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sich nicht mit der in ostlichen Religionen
nicht unublichen Ausfiucht zu beruhigen,
es nicht selbst getan zu haben (163).

3.7.3 Vegetarismus
Zum Vegetarismus schreibt Schweitzer
(164) noch weiter: .Jnteressant ist, dass
Buddha in der Frage des Fleischgenusses
schwankte. Er lief kein Tier ftir seine
Nahrung schlachten, aber wenn ihm
Fleisch vorgesetzt wurde, wenn er ir-
gendwo an der Mahlzeit teilhaben durfte,
aB er es und hielt dies ftir erlaubt, weil
das Toten nicht seinethalben stattgefun-
den hatte. (Die Unterscheidung ist aber
sophistisch. )
In Lambarene hielt ich es so, dass das

Fleisch der Ziegen- und Schafbocke, die
sowieso geschlachtet werden muss ten,
weil wir sie nicht alle groBziehen kon-
nen, auch zur Ernahrung dienen soll.
Hingegen sehe ich davon ab, Tiere in
dem nahen Walde durch Jager toten zu
lassen, weil dafur kein anderer Grund als
der des Gewinnens yon Fleisch ftir unse-
ren Tisch geltend gemacht werden konn-
te. 1m allgemeinen glaube ich, werden
die Menschen immer mehr dazu kom-
men, die Fleischnahrung einzuschranken
oder sich ihrer ganz zu enthalten."

Heutige Vegetarier sind meistens
radikaler, und wenn wir die Kompro-
rnissoffenheit bei Schweitzer und
Schopenhauer oder das diesbeztigliche
Schweigen bei Kant und Bentham be-
klagen, sollten wir nicht vergessen,
dass sie zu ihrer Zeit als einsame Lich-
ter in einer Nacht der moralischen
Blindheit gelebt und gewirkt haben.
Auch die mitgeschopfliche Humanitat
des Pietismus hielt das Fleisch noch fur
eine Gabe Gottes und begni.tgte sich
darnit, mehr Riicksicht bei der Haltung
und Schlachtung zu fordem. Mehr war
im Denkhorizont der damaligen Zeit
nicht zu erkennen. Fttr uns Heutige hat
sich vieles geandert: Auf den Schultem
unserer Vordenker sehen wir weiter und
besser, und die so gewonnene Erkennt-
nis zu vertiefen, ist nUTunsere Pfiicht=-
Ein Sonderfall des Totens tritt ein,

wenn wir "einem Geschopf nur helfen
konnen, indem wir andere toten" (166),
also etwa urn einen eltemlos gewordenen
Jungpelikan mit eigens dazu gefangenen
und getoteten Fischen vor dem Verhun-
gem zu bewahren.
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Auch in der Medizin gibt es Grenz-
falle, wenn der Arzt .Jdeine und kleinste
Lebewesen, die die Existenz des Men-
schen bedrohen", vemichten muss (164.).
Zur Frage der Tierversuche hat sich
Schweitzer bereits in dem bekannten 21.
Kapitel yon Kultur und Ethik ausflihrlich
geaulsert.
Zentrales Thema ist "die Frage, ob wir

das Recht haben, anderes Leben zu ver-
nichten, urn daraus Nahrung zu haben ...
Hier wird dann entschieden, dass hier
keine wirkliche Notwendigkeit des To-
tens vorliegt. Nur ubersieht man dabei,
dass auch vegetarische Nahrung ein
Toten yon Leben voraussetzt... Die Ge-
treidekorner, die ich als Mehl in meinem
Brote esse, trugen Leben in sich, das im
nachsten Friihling sprieBen sollte und das
nun vemichtet wird." (164).

3.7.4 Pflanzliches Leben
Hier ware fast wortlich zu wiederholen,
was unter dem Titel "Geschichte der
Pfianzenseele" in ALTEX 19, 2002, 174
ausgefiihrt wurde, und wo es darum geht,
bei grundsatzlich gleichem Respekt vor
allem Leben, dem leidensfahigen Leben
der Tiere einen urnfassenderen Schutz
einzuraumen als pflanzlichem Leben,
wobei auch dieses nicht etwa beliebig
verfligbar ist, sondem dem - einschlieB-
lich yon .Llnkraut" - voller Artenschutz
aus Griinden des Eigenwertes zusteht.
Demnach gilt als Grundsatz: Die

Gleichheit alles Lebens aufgrund ge-
meinsamer Lebendigkeit verlangt glei-
che Ehrfurcht und Wiirde, aber infolge
unterschiedlicher Empfindungsfahigkeit
einen entsprechend unterschiedlichen
Schutz. Vgl. hierzu auch ALTEX 19,
2002,177.
Der hier mafsgebliche Gleichheits-

grundsatz hat vor allem als Willkiirverbot
eine wichtige Funktion, urn zu verhin-
dem, dass .weder wesentlich Gleiches
willkurlich ungleich, noch wesentlich
Ungleiches willkurlich gleich" behandelt
wird (Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichtes 4, 155), urn darnit die Ver-
bindlichkeit dieses Rechtsgrundsatzes in
Anspruch zu nehmen. Urn die Auswir-
kungen vollends deutlich zu machen,
hier die verschiedenen Moglichkeiten:
• Tiere sind wie Menschen zu behan-
deln, soweit sie gleiche Bedurfnisse
baben;
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• Tiere durfen anders behandelt wer-
den, soweit die Andersbehandlung
ihre artgemiiBen Bedurfnisse nicht
beeintrachtigt;

• Tiere mussen anders behandelt wer-
den, soweit ihre artgemafsen Bedurf-
nisse es verlangen.

3.7.5 Neue Aktualitat
Je mehr die yon Jean-Claude Wolf
(ALTEX 17, 2000, 207) beklagte Theo-
rieverdrossenheit um sich greift, desto
entschiedener wendet sich das Er-
kenntnisinteresse wieder Konzepten
wie Albert Schweizers Ehrfurcht vor
dem Leben zu. Jedenfalls tritt diese Hin-
wendung bei zwei der neueren Veroffent-
lichungen yon Urs Thurnherr (ALTEX
16, 1999, 217) und Alois Fenneker
(Ziffer 9.2 dieses Berichtes) deutlich in
Erscheinung. Schweitzer hat sich allen
Versuchen, sein grundsatzliches Totungs-
verbot aufzuweichen, widersetzt. Da-
durch hat er die Anhanger und Sympathi-
san ten seiner Ethik gezwungen, die
offensichtlichen Widerspruche entweder
zu akzeptieren oder weiter nach einer
eigentlich fur unmoglich gehaltenen
Losung zu suchen. Manchmal konnen
sich aber auch sukzessive und eher zu-
fallig gefundene Teileinsichten so mit-
einander verbinden, dass sich bisher
unvermutbare Losungen als denkbar ab-
zeichnen.
Solche Teil-Klarungen haben sich

auch im Literaturbericht ergeben, etwa
wenn inALTEX 19,2002,187 auch unter
strikten Schweitzer-Anhangern akzepta-
ble, weil zwingend notwendige Aus-
nahmen vom Totungsverbot benannt
werden, wonach Tiertotung
• geboten sein kann, wenn und soweit
sie im Interesse eines Tieres erforder-
lich ist,

• erlaubt sein kann, wenn und soweit
sie zurVerteidigunggegenAngriffe oder
zur Abwendung yon Gefahren oder
Schaden durch Tiere erforderlich ist,

• unverrneidbar sein kann, wenn sie un-
wissentlich erfolgt, etwa weil Tiere
trotz zumutbarer Vorsicht wegen ihrer
Kleinheit oder aus anderen Grunden
nicht erkannt werden; oder wenn sie
sich als Folge einer Situation ergibt,
in der jede denkbare Entscheidung,
auch die zum Nichthandeln, fur ein
Tier mit Schaden verbunden ist.
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Damit sind die wichtigsten Bedenken
gegen das als absurd empfundene ab-
solute Totungsverbot angesprochen.
Aber noch immer bleibt das schon

dem klassischen Vegetarier Plutarch vor-
gehaltene .Pflanzenargument" (ALTEX
19, 2002, 174), das Schweitzer, seinen
Kritikern vorauseilend, sich selbst ent-
gegenhalt, namlich dass auch vegetari-
sche Nahrung ein Toren yon Leben VOf-

aussetzt.
Der Fehler, der bei der Diskussion

dieses Themas oft gemacht wird, ist der,
dass wir (nach Konrad Ott, in ALTEX 16,
1999, 220) yon der oft unreflektierten
Prarnisse ausgehen, "dass Tiere be-
stimmte Eigenschaften haben mussen,
damit ihre Totung zu einem moralischen
Problem wird", Daraus sind dann die
verschiedenen Konzepte zum bewerten-
den Status der Tiere entstanden, mit
dem fatalen Ergebnis, dass die yon uns
aus der moralischen Beachtung ausge-
schlossenen Tierarten ihren Schutzan-
spruch verlieren.

Diese Entwicklung gibt jenen Recht,
die den Schutzanspruch der auBer-
humanen Lebewesen nicht yon irgend-
welchen Qualitaten abhangig machen,
sondern vom bloBen Lebendigsein und
dem allem Leben innewohnenden
Willen oder Drang zum Leben. Darum
kann es zwar gestufte Schutz-
anspruche geben; aber keine Art yon
Leben, auch das pflanzliche, ist ohne
jeden Anspruch auf Schutz, auch wenn
er nur noch die ErhaItung der Art be-
trifft.
Dass dieser Gedanke erst jetzt ins

Bewusstsein drangt, hat mit einer Geis-
tesbewegung zu tun, die vermutlich
eine Folge des .Waldsterbens" war. Ein
weiterer DenkanstoB kam yon David
Attenboroughs Bericht uber .Das ge-
heime Leben der Pflanzen" (1996), und
dann ganz unmittelbar mit zwei bereits
referierten Neuerscheinungen, der "Ge-
schichte der Pflanzenseele" yon Ingen-
siep (ALTEX 19, 2002, 174) und dem
Sammelband yon Neumann-Gorsolkel
Riede "Das Kleid der Erde" (ALTEX 19,
2002, 176). Ein anderer AnstoB mag
dann yon der neuen Gewohnheit ausge-
gangen sein, haufiger yon Lebewesen zu
sprechen, yon den Mitgeschopfen, der
Kreatur oder in der Reichweitensystema-
tik yon der Biozentrik.

3.8 Gotthard M. Teutsch:
Gerechtigkeit auch fiir Tiere -
Beitrage zur Tierethik

Das Bandchen enthalt folgende in den
neunziger Jahren erstrnals veroffentlichte
Aufsatze:
• Schweitzers Beitrag zur Ethik der
Mensch- Tier-Beziehung: Yon der mit-
menschlichen zur mitgeschopflichen
Humanitat

• Gewalt gegen Tiere - Gewalt gegen
Menschen

• Leben und Tod der Tiere nach dem
Gleichheitsgrundsatz

• Sollen wir Tiere wie Menschen behan-
deln?

• Zur ethischen Abwagung yon Tierver-
suchen (mit Wolfgang Scharmann)

•Wie konsequent sollen Tierversuchs-
gegner sein?

• Ethische Konzepte im Vergleich

4 Theologische Ethik

Das Theologiekapitel im letzten Litera-
turbericht (ALTEX 19, 2002, 176) be-
ginnt mit der Feststellung, dass in theolo-
gischen und kirchlichen AuBerungen
zwar die zur Mitgeschopfiichkeit moti-
vierenden Bibelzitate immer wieder
erscheinen, dass aber die ebenfalls
biblische Ausbeutungsermachtigung in
Genesis 9, 2-3 ("Furcht und Schrecken
VOf euch sei uber aile Tiere auf Erden ...
Alles, was sich regt und lebt, sei eure
Speise ...") in den meisten Abhandlungen,
Predigten oder Stellungnahmen ver-
mieden oder mit bedauerndem Achsel-
zucken als irgendwie tragisch oder un-
ergrundlich abgetan wird. Und dies,
obwohl es doch geniigend Beispiele gibt
fiir die Bereitschaft, untragbare biblische
Vorschriften, wie etwa zur Todesstrafe
oder zur Diskrirninierung der Frau mit
viel Fachverstand aulser Kraft zu setzen.
Und es besteht kein Zweifel, dass bei
intaktem Gewissen und gutem Willen
auch hier in Harmonie mit dem Liebes-
gebot Jesu ein Wandel moglich ware.
Das eigentlich Erstaunliche ist jedoch,

dass dieses Problem bisher nur im
Rahmen eines als Diskussionsbeitrag
veroffentlichten Textes der EKD (Evan-
gelische Kirche Deutschland) .Zur Ver-
antwortung des Menschen fur das Tier
als Mitgeschopf" behandelt und dann
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zwar von den tiemutzenden Berufs- und
Interessenverbanden heftig kritisiert,
aber theologisch nicht diskutiert wurde.
Was muss eigentlich noch geschehen, urn
in der Theologie das Nachdenken uber
das benannte Problem in Gang zu brin-
gen?

Ein in seiner Wirkung kaum ab-
zuschatzender Umstand ist der, dass
man die Frage nach der Tiertotung zum
Fleischgewinn nicht beantworten kann,
ohne sich entweder mit schwer plausi-
bel zu machenden Grunden und zu-
meist schlechtem Gewissen fur die
Mehrheitsmeinung zu entscheiden oder
sich zur Minderheit zu bekennen und
dann als Folge den personlichen
Fleischverzicht auf sich zu nehmen.
Noch schwerer ist der geheime Ver-
dacht zu ertragen, unter Verletzung
der gebotenen Demut etwas Besseres
als die andem sein zu wollen.

Fur das Zustandekommen einer offe-
nen Diskussion wiirde es jedoch schon
genugen, wenn die Argumente fur eine
theologische Rechtfertigung oder Ab-
lehnung der Tiertotung gleichgewichtig
vorgetragen wurden.

Bisher haben sich die Vorwurfe aus
dem Umfeld der radikalen Mit-
geschopflichkeit auf Appelle und be-
dauernde Feststellungen beschrankt,
wurden aber als Motivation zu entspre-
chendem Handeln nicht emst genom-
men. Solange es einfacher ist, solche
Kritik zu ignorieren als darauf einzuge-
hen, wird sich daran auch nichts
andern, Fazit: Geduld ist eine wichtige
Tugend, aber im Umgang nut Unge-
rechtigkeit kann sie zum Komplizen
des Bosen werden. Vgl. hierzu auch die
Ausfuhrungen zu den Themen Gewalt
und Ernotionalitat in ALTEX 12, 1995,
210 und ALTEX 13, 1996,209-210.
Versuche, auf exegetischem Wege

strittige Fragen zu klaren, sind von
Matthias M. Gemhardt (ALTEX 18,
2001, 236-237) und Eberhard Rohrig
(ALTEX 18, 2001, 237-238) untemom-
men worden. 1m unter 8.2 vorgestellten
Artikel von Heinrich W Grosse wird das
Problem der biblischen Argumentation
in der Mensch- Tier-Beziehung mit der
Warnung vor "naivem Biblizismus"
(ALTEX 19, 2002, 200) angesprochen
und im Ubrigen ein Ruckgriff auf
"Grundtendenzen" empfohlen. Die dort
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genannte Gerechtigkeit gegen die
Schwachen und damit auch die Mitge-
schopfe ware da durchaus geeignet.

Das kritisierte Schweigen der Theolo-
gie ist aber verstandlich: Das urzeitliche
Erbe der nicht nur sammelnden, sondem
auch jagenden Menschheit und eine zu-
erst nur entschuldigende, dann aber auch
rechtfertigende Moral haben in Bezug
auf das Toten von Tieren kein Unrechts-
bewusstsein entstehen lassen. 1m Gegen-
teil, dieses Erbe hat auch das Rechtsemp-
finden bis in unsere Gegenwart gepragt
(Johannes Caspar in ALTEX 16, 1999,
247). Jedes theologische Bemuhen, hier
einen Wandel auch nur vorzubereiten, hat
mit erbitterten Widerstanden anthropo-
zentrischer Fundamentalisten zu rechnen.

1m Ubrigen ist das theologische Inter-
esse an der Tierethik weiterhin rucklaufig
oder wendet sich tierethisch relevanten
Detailfragen zu. So wird z.B. die Disser-
tation von Heike Baranzke nicht hier,
sondem im Kapitel .Wurde der Kreatur"
behandelt.

4.1 Martin H. lung, Hrsg.: Wider
die Tierqualerei - Friihe
Aufrufe zurn Tierschutz aus dern
Wiirtternbergischen Pietisrnus

In den Darstellungen tiber die Entwick-
lung des Tierschutzgedankens im 19.
Jahrhundert wird immer wieder auf die
Griindung des ersten deutschen Tier-
schutzvereins 1837 durch Pfarrer Albert
Knapp in Stuttgart verwiesen, der sich
dabei auf die intensive und engagierte
Vorarbeit seines Amtsbruders Christian
Adam Dann stiitzen konnte.
Martin H. lung hat sich dieses Themas

schon mehrfach angenommen und nun
auch die folgenden Originaltexte hierzu
in verdienstvoll textkritischer Weise neu
ediert und in jeder Beziehung erschop-
fend kommentiert:
• Christian Adam Dann: Bitte der armen
Thiere, der unvernunftigen Geschopfe,
an ihre vernunftigen Mitgeschopfe und
Herm, die Menschen (1822)

• Christian Adam Dann: Nothgedrungener
durch viele Beispiele beleuchteter Auf-
ruf an alle Menschen von Nachdenken
und Geftihl zu gemeinschaftlicher
Beherzigung und Linderung der unsag-
lichen Leiden der in unserer Umge-
bung lebenden Thieren (1832)

• Albert Knapp: Die femere Bildung von

Vereinen zur Verhutung der Thier-
qualerei betreffend (1838).

4.2 Peter Riede: 1m Spiegel der
Tiere - Studien zum Verhaltnis
von Mensch und Tier im alten
Israel

Ein Buch, dem man neben der fachlichen
Vertrautheit und Akribie schnell die
Liebe des Autors zum Thema, zu den
Details und der Prasentation anmerkt.
Der stattliche Band enthalt zehn Bei-
trage, die trotz unterschiedlicher Ent-
stehungsanlasse ein harmonisches Ganzes
bilden. Das ergibt sich spatestens bei
der Lektiire des zusammenschauenden
Uberblicks (213-246).

Unter den tierethisch relevanten In-
halten nimmt das Kapitel .Der Saugling
am Loch der Kobra - Zum Tierfrieden
im Alten Testament" (154-164) eine be-
sondere Position ein. Hier zunachst der
Text aus Jes 11,6-9:
6 .Da wird der Wolf beim Lamm zu

Gast sein
und der Leopard beim Bocklein lagem.
Da werden Jungstier und Jungleu mit-
einander weiden,
und ein kleiner Knabe hutet sie.

7 Da weiden Kuh und Barin zusammen,
und beieinander Iiegen ihre Jungen.
Da frisst der Lowe Strohhacksel wie
das Rind,

8 und der Saugling vergnugt sich am
Loch der Kobra.
Und nach der Hohle der Viper
streckt das entwohnte Kind seine
Hand aus.

9 Nichts Boses und nichts Verderbliches
wird man tun
auf meinem heiligen Berg:
Denn das Land wird voll sein von der
Erkenntnis JHWHs
wie von Wassem, die das Meer be-
decken."

So sehr uns das Bild dieser nun wirklich
heilen Welt beruhren mag, Riede fragt
mit Recht (164): .Bleiben diese Texte
nicht einfach schone Utopien, Wunsch-
bilder, die nie zu erreichen sind?" Aber
vielleicht doch mehr als nur Utopie:
Ohne den Wunsch, die Sehnsucht nach
Frieden hat auch der Versuch einer
Annaherung keine Chance.

Der Autor referiert aber nieht nur die
aktuelle Exegese, sondem geht auch auf
die Nachwirkung im Neuen Testament
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ein, weil er den Zusammenhang zwischen
der Jesaja- Vision und Jesu Verweilen
bei den Tieren erkennt: Markus I, 12f
berichtet, wie sich der kiinftige Messias
am Beginn seiner heilsgeschichtlichen
Sendung gleich nach seiner Taufe "ge-
trieben vom Geist" in die Wiiste begibt:
"Und er war allda in der Wiiste vierzig
Tage und ward versucht yon dem Satan
und war bei den Tieren, und die Engel
dienten ihm."
Die friihere Exegese hat in den Tieren

nur entweder illustrierende oder feind-
lich-abweisende Staffage der Wiisten-
landschaft gesehen, wahrend die neuere
Forschung im Miteinander yon Mensch,
Tieren und Engeln das Bild des wieder-
hergestellten Paradiesfriedens erkennt.
Riede fasst zusammen (163): "Wahrend
der erste Adam yon den Enge1n des Para-
dieses verwiesen wurde, dienen diese
nach Mk I, 12f dem neuen Adam, der rnit
den Tieren die paradiesische Gemeinschaft
erneuert. Gerade indem Jesus dem Satan
widersteht, gewinnt er das Paradies
zuruck."

Verweis aufTexte in anderen Kapiteln
- Evangelische Akademie Bad Boll: Ehr-
furcht vor dem Leben: Menschliche Ver-
antwortung fiir das Toten yon Tieren. In
Kapitelll
- Heinrich W. Grosse: Christliche Verant-
wortung und Experimentelle Medizin. In
Kapitel8

5 Oko-Etbfk: Verantwortung fiir
die Natur

5.1 Monika Bobbert, Marcus
Diiwell und Kurt Iax, Hrsg.:
Urnwelt - Ethik - Recht

Gelegentlich konnte man den Eindruck
gewinnen, die Kreativitat der Oko-Ethik
lasse nach oder habe sich gar erschopft
(ALTEX 13, 1996, 197). Inzwischen hat
sich einiges getan und geklart, wie man
auch diesem Sammelband entnehmen
kann. Gemaf Einleitung wird rnit den
Begriffen Umwe1t - Ethik - Recht "ein
Spannungsfeld umschrieben, aus dem...
einige zentrale Momente naher unter-
sucht werden. Der erste Teil fiihrt in
das Verhaltnis yon Ethik und Recht aus
ethischer Perspektive ein. Der zweite Teil
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des Buches stellt rechtliche Regelungen
und die entsprechenden politischen und
adrninistrativen Probleme auf internatio-
naler, europaischer und nationaler Ebene
vor. SchlieBlich behandelt der dritte Teil
des Buches einige grundlegende Konzep-
tionen und Begriffe des Spannungs-
feldes, so z.B. die Begriffe .Nachhaltig-
keit', .Biodiversitat' und ,Wiirde der
Kreatur'". Auf zwei dieser Beitrage solI
anschlieBend noch eigens eingegangen
werden.

5.1.1 Marcus Diiwell: Zurn Verhaltnis
yon Ethik und Recht -
urnweltethische Perspektiven -
Bobbert et al. 8-28

Bei einer gewissen Distanz zu aktuellen
Details und rnit einer diskussionsoffenen
Beschreibung der Umstande und Proble-
me offnet der Text einen unverstellten
Zugang zu vielfaltigen Fragen. Der Autor
ist dabei nicht der Versuchung erlegen,
die vorgefundene Situation durch ge-
trennte ethische und rechtliche Betrach-
tung zu vereinfachen. Wie schwierig
dieses Nebeneinander werden kann,
erweist sich auch an der Frage, was das
eigentlich Schiitzenswerte an der Natur
ausmacht, oder ob (16) .etwa fiir eine
biozentrische Position aIle lebenden
Wesen aufgrund ihrer Lebendigkeit
schiitzenswert sind", eine in dieser Kon-
sequenz noch zu wenig diskutierte Frage.

5.1.2 Heike Baranzke: "Wiirde der
Kreatur" und "Mitgeschopf-
Iichkeit in Ethik und Recht" -
Bobbert et al. 230-264

1mNormalfall ist es die Ethik, yon der die
Anregungen in Richtung unseres Rechts-
empfindens und -denkens ausgehen. Aber
es geht auch anders, und so sind es im
FaIle dieses Beitrages zwei Verfassungs-
begriffe, die der ethischen Reflexion zum
Problem werden, wobei die "Wiirde der
Kreatur" bereits im Philosophiekapitel
(3.1.1) diskutiert wurde.
Von der .Mitgeschopflichkeit" ist die

Rede, wenn beide Begriffe (253-261) als
.Jndikatoren eines bioethisch induzierten
Paradigmenwechsels in Ethik und Recht"
(263) behandelt werden. Das Problem
dabei besteht nicht in den neuen Leit-
begriffen, sondern eher darin, die an
Einfluss verlierenden friiheren Leitideen

zu beschreiben. Auch ist mehr als frag-
lich, ob es wirklich zu einem kompletten
Wechsel kommen kann. Die den neuen
Leitbegriffen im Wege stehende Anthro-
pozentrik kann sich als evolutionares
Erbe zwar - wie bereits mehrfach ge-
schehen - mildern, aber kraft vorgege-
benem Artegoismus nicht iiberwinden.
Wie sehr sich die Anthropozentrik auf

Widerstand eingestellt hat, "tritt beson-
ders klar im Konflikt zwischen Tier-
schutz und Wissenschaftsfreiheit zu
Tage" (257-259). Auch das Iangjahrige
Bemiihen urn .Tierscbutz als Staatsziel
der Bundesrepublik Deutschland" (245-
258) lasst diesen Widerstand deutlich er-
kennen.
Bei aller Gelehrsamkeit und Akribie ist

das tierschiitzerische Engagement immer
zu spiiren, das vor der Macht des Fak-
tischen nicht verstummt.

5.2 Thomas Seiler, Hrsg.: Natur und
Kultur - Transdisziplinare
Zeitschrift fur okologische Nach-
haltigkeit (Jg. 4, 2003, Heft 1)

5.2.1 Mikael Stenmark: Nachhaltige
Entwicklung und Urnweltethik -
Seiler 3-33

Wenn man die Anthropozentrik auch nur
fiir kurze Zeit ungebremst gewahren
lasst, hat sie bald wieder alles .Jm Griff".
Dabei leisten u.a. auch entsprechend
interpretierte Modeworte wie "Nach-
haltigkeit" gute Dienste. Dies durch-
schaubar gemacht zu haben, ist das Ver-
dienst dieses Beitrags. Das betrifft aber
nicht nur die Pflanzenwelt, sondern ganz
massiv auch Tiere, die (20) .Jiehandelt
werden, als waren sie eine unserer
Ressourcen, ja sogar eine erneuerbare
Ressource, die wir nach unserem Gut-
diinken nutzen konnen, solange wir dabei
nicht die Rechte anderer Menschen ver-
letzen",

5.2.2 Andreas Lienkamp: Achtung
und Ehrfurcht vor dern Leben -
Yon Albert Schweitzer zur Erd-
Charta - Seiler 55-72

Selten ist Schweitzers Beitrag zur Um-
weltethik rnit soviel Kenntnis seiner Ge-
dankenfiiIle vorgetragen worden, und
zwar keineswegs unkritisch, sondern die
Einwande durchaus bedenkend. Auch
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seine Wirkung in die Offentlichkeit und
insbesondere in kirchliche Verlautbarun-
gen wird deutlich.

5.2.3 Philip Cafaro: Naturkunde
und Umwelt-Thgendethik-
Seiler 73-99

Nach dem ersten Durchblattern heftet
sich das Interesse schnell an drei Punkte:
den liebenswert-nostalgischen Begriff
.Naturkunde", die moralischen Tugen-
den und die Zusammenfassung.
Der Naturkundler ist Freund und Ama-

teur, sozusagen ein Gegentyp zu Francis
Bacon. Und selbst fur den Wissenschaft-
ler gilt als Warnung (74): Sein "Augen-
merk darf nicht zu sehr auf Wissenszu-
wachs oder dieKarriereleitergerichtet sein",
Zu den moralischen Tugenden gehort

nicht nur die oft uberschatzte Philanthro-
pie (84), sondern auch (86): .Respekt
gegentiber Nicht-Menschen", wobei Res-
pekt auch die Bereitschaft bedeutet, in
das Leben der Tiere nicht behelligend
einzugreifen, sie in ihrem Sosein zu
akzeptieren und sie weder (87) "zu
storen, zu verandern, zu zahmen oder an-
derweitig einzuschranken". Naheliegend,
dass der Autor hier das Kapitel "Nicht-
Anthropozentrismus und Weisheit" (88-
91) anfligt und dabei durchaus mehr als
nur Verzichte auf Selbsttiberheblichkeit
und Nutzungsprivilegien verlangt.

Cafaro greift auch mehrfach auf
Rachel Carson (Der stumme Friihling)
zurtick und verdeutlicht den erkenntnis-
theoretischen Irrweg, auf den die Anthro-
pozentrik fuhrt (88): .Der Anthropozen-
trismus ist nicht nur ein fehlerhaftes
Wertesystem, sondern auch eine falsche
Art und Weise, die Welt verstehen zu
wollen. Die moderne Wissenschaft hat
dies bewiesen. Sie hat den Menschen aus
dem Mittelpunkt des Universums heraus-
genommen und enorme Ausblicke in
Raum und Zeit eroffnet."

5.2.4 Koo van der Wal:
Globalisierung, Nachhaltigkeit
und Ethik - Seiler 100-119

Es dauert einige Zeit, bis man die ethische
Relevanz des Artikels erkennt. Eine
unstrittige Aussage findet sich in dem
Kapitel tiber "Die Emanzipation der
Okonomie yon der Ethik" (102-104). Die
Beschreibung der ethiklosen Okonomie
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ist zugleich auch eine Beschreibung des
Verlorenen, Abgelegten oder Preisge-
gebenen.
Daneben findet sich ein Zitat, das in

treffender Weise illustriert, was mit dem
erkenntnistheoretischen Aspekt nach
Rachel Carson gemeint ist (115-116):
"Ich denke hier an die bekannte
Parabel vom Ichthyologen, die YOm
englischen Atomphysiker Sir Arthur
Eddington herriihrt. Er vergleicht den
Naturwissenschaftler mit einem
Ichthyologen, der das Leben der Meere
erforscht. Dazu wirft er sein Netz aus,
holt es wieder ein und untersucht
seinen Fang auf die ubliche Weise.
Nach vielen Fangen kommt er zur
Aufstellung eines Pundamentalgesetzess
der Ichthyologie, namlich dass alle
Fische groJ3erals funf Zentimeter sind.
Er betrachtet diesen Satz als ein funda-
mentales Gesetz, weil er bei jedem
Fang ohne Ausnahme von neuem be-
statigt wird, Ein Zuschaner (ein ,Meta-
physiker'), so die Geschichte, bringt
den Einwand vor, dass dieses fnnda-
-mentale Gesetz alleine mit der GroBe
der Maschen des Netzes zu tun har..."

Verweis auf Texte in anderen Kapiteln
- Thomas Potthast: Umweltethik in
Kapite13.3.3

6 Rechtsfragen und
Rechtsentwicklung

Die am 17.5.2002 vom Deutschen Bun-
destag beschlossene und am 1.8.2002
in Kraft getretene Einbeziehung der
Tiere in das Grundgesetz (ALTEX 19,
2002, 179) beherrscht als rechtsge-
schichtliches Jahrhundertereignis noch
immer die rechtspolitische Diskussion,
wobei der Schwerpunkt verstandlicher-
weise die Folgen fur den auslosenden
Konfiikt zwischen den Forderungen des
Tierschutzes in Kontroverse mit verfas-
sungsrechtlich geschtitzten Grundrech-
ten betrifft.

6.1 Bundesregierung:
Tierschutzbericht 2003

Dieser Bericht wird zwar yon Jahr zu
Jahr langer, aber auch immer mehr zu
einer Chronik des staatlichen Handelns
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und Versaumens. Dabei besteht das
Handeln im Wesentlichen darin, das Um-
gehen mit Tieren so zu reglementieren,
dass einerseits der Anspruch, eine humane
Tierschutz-Nation zu sein, erhoben wird,
andererseits aber die traditionelle
Nutzungspraxis als nur geringftigig be-
grenzte Ausbeutung erhalten bleibt. Der
ethische Tierschutz, zu dem sich die
Bundesrepublik nicht ohne Stolz immer
wieder bekannt hat, kann sich damit
nicht zufrieden geben, sondern muss sich
als zumeist lastig empfundener Kritiker
und Mahner in Erinnerung bringen.

Wichtigster Streitgegenstand ist da-
bel das Recht, das der Beliebigkeit
menschlichen Handelns Grenzen setzen
solI und daher oft als antiliberal ge-
scholten wird. Vor einigen Jahren ist
dieses Thema in ALTEX 12, 1995, 204-
205 behandelt worden und hat seither
nichts yon seiner Aktualitat verloren.
Hier einige Passagen aus dem damali-
gen Text: "Gegen Moral hilft nur
Recht" ist der Titel eines Artikels von
Hubert Markl, in dem eS eingangs
heiSt: .Bs gehort zu den edleren Eigen-
schaften des Menschen, sich flir die
Schwachen einzusetzen, .die unter
Starkeren leiden. Besonders sensible
Menschen kann ,heiliger Zorn' ergrei-
fen, wenn sie sehen, wie wehrlosen
GeschOpfen Gewalt geschieht. Yon mo-
ralischen Gefuhlen bemdchtigt, fiihlen
sich manche durch ihr emportes Gewis-
sen ermiichtigt, leidenden Wesen mit
allen Mitteln beizustehen, Das kann
vom individuellen Protest tibet den
organisierten Widerstand bis - wenn
scheinbar gar nichts hilft - zu Gewalt
und Terreranschlagen reichen. Beson-
ders die als ohnmachtig empfundene
Wut kann entsetzlich enden."
Markl wendet sich mit seinem Artikel

insbesondere an Tierschutzengagierte,
die sich mit ihrer empfindlicheren
Moral "zum Gesetzgeber fur aIle ma-
chen" wollen. Das ist aber nur die eine
Seite des Problems. Man kann den Titel
namlich auch umkehren und sagen
"gegen Recht hilft nur Moral", und zwar
insbesondere, wenn das geltende Recht
yon immer mehr Menschen als un-
gerecht empfunden wird: Uber diesen
Prozess des sich andernden Wert- und
Rechtsempfindens zu informieren,
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konnte durchaus auch eine Aufgabe
des Regierungsberichtes sein.

6.2 Johannes Caspar und Michael
W. Schriiter: Das Staatsziel
Tierschutz in Art 20a GG
(Eine ausflihrliche Besprechung ist
in ALTEX 20, 2003,219-221
erschienen)

Hierbei handelt es sich urn ein yon zwei
Experten erstelltes Gutachten, das sich
mit den Auswirkungen der Verfassungs-
anderung befasst, Wirkungen, die sich
keineswegs yon allein ergeben, sondem
in vielen zumeist kleinen Schritten gegen
die etablierte Macht des Faktischen
durchgesetzt werden mtissen. Dabei
kommt den Reformem die Erfahrung
des jahrelangen Streites zugute, und
wenn der Bewusstseinswandel schon
die Verfassungshtirde genommen hat,
werden auch die mit einfacher Mehr-
heit zu beschlieBenden gesetzlichen
Folgeregelungen auf Dauer nicht zu
verhindem sein. So liegt es nahe, aus
den verschiedenen Wirkungsfeldem
vorrangig die rechtlichen Bereiche zu
nennen:
• Das bedeutet fur die Gesetzgebung
(49-67) z.B. die Einflihrung einer
tierschutzrechtlichen Verbandsklage,
die Institution yon Tierschutz-Om-
budspersonen, die Verbesserung der
Stellung des Tierschutzbeauftragten
und ein neues Aufgabenverstandnis
der Tierversuchskommissionen, ahn-
lich den sog. Ethik-Kommissionen
(49).

• Ftir die Judikative und Exekutive im
Anwendungsbereich vorbehaltloser
Grundrechte (86-95) verschiebt sich
die Rechtslage wie folgt: "FUr das
Genehrnigungsverfahren zentrale Be-
griffe, die ethische Vertretbarkeit nach
§ 7 Abs 3 TierSchG wie auch die
Unerlasslichkeit yon Versuchen nach
§ 7 Abs 2 TierSchG, konnen nun nicht
mehr der autonomen Beurteilungs-
kompetenz der Wissenschaftler unter-
stellt werden" (73).

• Das Staatsziel Tierschutz wird auch
als "schulischer Lehrinhalt" (58-59)
behandelt. Hier kann die gelegentlich
als belanglos bewertete Einbeziehung
des Tierschutzes in die Landerver-
fassungen noch yon Bedeutung sein.
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6.3 Almuth Hirt, Christoph
Maisack und Johanna Moritz:
Tierschutzgesetz

Das im Herbst 2003 erschienene Werk
wird hier zwar angezeigt, kann aber erst
im Bericht 2004 vorgestellt werden.

6.4 Hans-Georg Kluge (Hrsg.):
Tierschutzgesetz
2002 feierten die Tierschtitzer die Ein-
beziehung der Tiere in das Grundgesetz,
aber es war noch keineswegs klar, was
das fur die weitere Entwicklung der
Mensch-Tier-Beziehung bedeuten kann.
Urn so wichtiger, dass nun die lang
erwartete, yon Hans-Georg Kluge und
seinem Team (Antoine F. Goetschel, Jorg
Hartung, Eisenhart yon Loeper, Jost-
Dietrich Ort, Kerstin Reckewell) vor-
bereitete Neu-Erarbeitung Ende 2002
erschienen ist. Mit Verspatung also, aber
mit dem Vorteil der nun beriicksichtigten
Grundgesetzanderung vom 17.5.2002,
einer Erganzung, die die Gesetzesaus-
legung generell und in vielen Einzel-
punkten veranderte und die Chance eines
kulturgeschichtlichen Wandels eroffnet,
SchlieBlich wurde tiber zehn Jahre lang
(55) urn diese Erweiterung gerungen, bis
dann im Bundestag die erforderliche
Mehrheit bei nur 19 Gegenstimmen er-
reicht wurde.
Bei der Prasentation dieses Werkes im

Literaturbericht geht es anhand der aus-
flihrlichen Einflihrung (Eisenhart yon
Loeper, 30-85) und dem Kommentar
zum Grundsatzparagraph 1 (Eisenhart
yon Loeper, 87-101) urn die Werte und
Zielvorstellungen, die in der lebhaft
gewordenen ethischen Diskussion der
letzten zwei Jahrzehnte eine Rolle spiel-
ten. Auf die separate Gesamtwtirdigung
des Kommentares yon Konstantin Leon-
dorakis auf Seite 292 in diesem Heft
wird verwiesen.

6.4.1 Artiibergreifende Humanitat
ist eine Menschlichkeit, die an der Art-
grenze der eigenen Spezies nicht Halt
macht, sondem sich auch gegentiber
anderen Lebewesen mitflihlend und
hilfreich offnet, Sie reicht mit ihren Wur-
zeIn in biblische Barrnherzigkeit und
pythagoreisch-buddhistisches Mitleid.
In den Kommentaren taucht die artuber-
greifende Menschlichkeit erst neuerdings
auf, mehrfach und betont bei Eisenhart

yon Loeper (Einflihrung Randnoten 51
und 123) sowie in § 1 Rn 10:
.Der Beliebigkeit im Umgang mit

Tieren werden nicht einfach nur einzelne
Grenzen gezogen, sondem es wird ein
sittlich und sozial gepragtes neues
Verhaltnis des Menschen zum Tier als
Mitgeschopf gefordert. Verantwortung
bedeutet hier artiibergreifende Mensch-
lichkeit." Ein weiterer Beleg findet sich
im Kommentar zu § 7 Abs 3 Satz 1 (Rn
51), wo es urn die ethische Vertretbarkeit
yon Tierversuchen geht.

6.4.2 MitgeschOpflichkeit -
ein Begriff, der 1959 vom Ziircher Theo-
logen Fritz Blanke als Kritik an der bloB
binnenmenschlichen Mitmenschlichkeit
gepragt und 1986 als .Verantwortung des
Menschen fur das Tier als Mitgeschopf"
in die damalige deutsche Gesetzes-
novelle, § 1, eingefugt wurde. Er ist lange
unbeachtet geblieben. Erst jetzt hat er an
mehreren Stellen des Kommentars
seinen Platz gefunden, und zwar in der
Einleitung (Rn 48, 60, 123, 124), sowie
im Kommentartext zu § 1 (Rn 8-12) und
noch eigens im Kommentar zu § 7 Abs 3
Satz 1 (Rn 50 und 51 ), wonach Tierver-
suche .nur durchgefiihrt werden diirfen,
wenn die zu erwartenden Schmerzen,
Leiden oder Schaden der Versuchstiere
im Hinblick auf den Versuchszweck
ethisch vertretbar sind". Wann immer
sich die Frage nach dem ethischen
Konzept des Tierschutzes erhebt, wird
auf die Ethik der Mitgeschopfiichkeit
verwiesen.
Mitgeschopflichkeit als solidarisch

gewordenes Mitleid widerspricht jeder
anthropozentrischen Uberheblichkeit
und Ausbeutung. Entsprechend heiBt es
in Einfiihrung Rn 44: .Er fuBt auf dem
anthropozentrischen Humanismus, der
die Welt als auf den Menschen hingeord-
net versteht. Hiemach ist der Mensch das
MaB aller Dinge, Zentrum und Ziel der
Schopfung; alles dient seinen Zwecken,
alles ist nur Mittel fur ihn... Kenn-
zeichnend fur eine soIehe ,Arroganz
des Humanismus' (Ehrenfeld) ist der
Artegoismus des Menschen, der seine
Uberlegenheit gegeniiber dem Tier zur
absoluten Vorrangstellung und Aus-
beutungsermachtigung gegentiber allen
nichtmenschlichen Lebewesen bean-
sprucht."
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6.4.3 Ehrfurcht vor dem Leben
Schweitzers Ethik (in Einfuhrung Rn 19
erwahnt), war fur lange Zeit das einzige
bekannte und diskutierte ethische
Konzept, das unser Verhaltnis zum Tier
betraf. Seine konsequent biozentrische
Position hat sowohl Ablehnung als auch
Zustimmung erfahren: Zustimmung im
Sinne der artiibergreifenden Humanitat,
Ablehnung aus anthropozentrischer
Tradition oder unter Berufung auf die
Undurchfuhrbarkeit des generellen To-
tungsverbotes.

6.4.4 Gleichheitsgrundsatz
Ein unanfechtbarer Grundsatz der Recht-
sprechung verlangt, dass alle ihre Objekte
im Hinblick auf das an Ihnen Gleiche
auch gleich, und hinsichtlich des an ihnen
Verschiedenen auch entsprechend unter-
schiedlich behandelt werden. SchlieBlich
ist ja klar, dass unser Wahlrecht gleich, die
Besteuerung aber ungleich sein muss.
In der Sprache des Bundesverfas-

sungsgerichtes (Entscheidungen Bd. 4,
S. 155) wird damit das Willkiirverbot im
Recht begriindet: .weder wesentlich
Gleiches willkiirlich ungleich, noch
wesentlich Ungleiches willkiirlich gleich"
zu behandeln.

Bis heute gilt dieser Grundsatz wohl
nur irn binnenmenschlichen Bereich
und wurde in der Tierethik erst ab 1979
und nur zogerlich, dann aber in den
neunziger Jahren haufig diskutiert.
SchlieBlich ist es ja auch unmoglich,
allgemeine Rechtsgrundsatze fur
einzelne Rechtsbereiche willkiirlich
auBer Kraft zu setzen. Trotzdem: Die
gesetzlich eindeutige und ethisch mehr-
heitlich vertretene Anthropozentrik ver-
sucht die so bequeme Ausbeutungspra-
xis zu rechtfertigen und findet innner
Wege, entsprechende Reformen so
lange zu verzogem oder zu verwassern,
bis sie keine nennenswerte Wirkung
mehr haben konnen. Urn so wichtiger,
dass der Grundsatz entschieden ver-
treten wird, auch im Kommentar(Einf
Rn 124 und §lRn 38).

6.4.5 Gerechtigkeit und Rechte der Tiere
Damit ist eine Zielvorstellung angespro-
chen, die in der Tierethikdiskussion zwar
weit in die Antike zuriickreicht, aber erst
durch Schopenhauer aktualisiert wurde
und auch in der zeitgenossischen Refle-
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xion nur selten auftaucht; verstandlicher-
weise, denn die Gerechtigkeit verbietet
jede ausbeuterische Nutzung, wie sie das
Tierschutzgesetz in allen wesentlichen
Bereichen noch ausdriicklich erlaubt
oder jedenfalls toleriert. Gerechtigkeit ist
die zentrale Forderung der Tierethik
(Einf. Rn 48): .Zugrunde liegt das sittli-
che Empfinden des Menschen fur das
Tier als soziales Anliegen ... Das sittliche
Empfinden verlangt artiibergreifend nach
Gerechtigkeit fur das leidensfahige Tier,
das sich gegen die Ubermacht des
Menschen nicht wehren kann und das
seiner selbst wegen zu schiitzen ist." Yon
der Gerechtigkeit ist noch mehrfach
die Rede, so in der Einfuhrung Rn 51, 83,
90,91 und 116-127.

Es gehort zum Wesen der Gerechtig-
keit, sich nicht ausgewahlten Einzel-
nen, sondem allen Einzelnen, nicht
ausgewahlten Gruppen, sondern allen
Gruppen zu widmen, die unter unge-
rechter Behandlung zu leiden haben.
Es ist also unmoglich, die Gruppe der
Tiere vom Gerechtigkeitsgebot auszu-
nehmen, Wer dies dennoch tut, miisste
entsprechende Argumente dafur vor-
bringen, wobei es keineswegs genugt,
darauf hinzuweisen, dass es sich hier doch
um Tiere handle und die Forderung
nach artiibergreifender Gerechtigkeit
,bisher nur einige AuBenseiter erhoben
hatten. Mit anderen Worten: Der bloBe

eVerweis auf die bisherige Unangefoch-
'tenheit eines Zustandes oder Missstan-
des ist noch keine Rechtfertigung flir
dessen weiteres Andauern,
Darum haben sich viele Tierschiitzer

die Forderung nach Tierrechten zu eigen
gemacht, aber die bisher diskutierten
Konzepte sind immer noch wenig kon-
kret. Urn so wichtiger, dass Eisenhart
yon Loeper dieses Thema ausfiihrlich
(Einf Rn 116-127) behandelt und strittige
Fragen geklart hat.

6.4.6 Wiirde und Eigenwert der Tiere
Wiirde und Eigenwert der Tiere: Davon
ist in der Einfuhrung (Rn 123) unter dem
Titel .Das Tier als Mitgeschopf" die
Rede: "Dem Tier werden Eigenwert,
Identitat und Wiirde zuerkannt." Was das
fur die Weiterentwicklung des Tier-
schutzes bedeuten kann, ist anhand der
Rechtslage in der Schweiz (Einfuhrung
Rn 171) erkennbar.

TEUTSCH

6.5 Georg Kupper: Recht und Ethik
im Umwelt- und Tierschutz

Hier handelt es sich urn eine auf nur 22
Seiten zusammengedrangte, aber den-
noch iibersichtliche Einfiihrung in das
weitlaufige Thema; zugleich werden die
im Titel genannten Wechselbeziehungen
deutlich. Auch wenn die Antworten im-
mer noch sehr unterschiedlich ausfallen,
in den Fragen herrscht weitgehend
Konsens. Angelika Krebs zitierend, heiBt
es (7): "Hat die Natur einen eigenen
moralischen Wert, oder ist sie nur fiir
den Menschen da? 1st die traditionelle
anthropozentrische Ethik angesichts oko-
logischer Krisenerfahrungen heute noch
zu rechtfertigen? Schuldet der Mensch
wirklich nur anderen Menschen Respekt,
oder gebiihrt auch der Natur: der Erde,
den Meeren, den Waldem, den Fliissen,
den Pflanzen, den Tieren Ehrfurcht? Und
konkreter: Darf man an Tieren leidvolle
Experimente vomehmen? Darf man sie
zu Objekten industrieller Fleischproduk-
tion machen? Darf man Tiere iiberhaupt
toten und verzehren?"
Die anschlieBend diskutierten mogli-

chen Antworten verfolgen eine vom
konstatierten Wertewandel (17) gestiitzte
natur- und tierschutzoffene Linie, auch
wenn der Text das Staatsziel Tierschutz
nur als gefordert und noch nicht als
geltendes Recht behandeln konnte. In
Verfolgung dieser Linie werden auch
verschiedene Streitpunkte aufgegriffen:
• Pathozentrik oder Biozentrik: Tier-
qualerei- oder zugleich auch Tierto-
tungsverbot? (9-10)

•Vemiinftiger Grund: fortschreitend
strengere Anforderungen (18)

• Ethische Vertretbarkeit yon Tierver-
suchen gemaf § 7 Abs 3 (19-20).

7 Erziehung zur
artiibergreifenden Humanitat

7.1 Anke Schiller und Barbara
Grune, Hrsg.: Praktischer
Unterricht Biologie: Tierschutz

1m umfangreichen Teil A (5-78) werden
Unterrichtsvorschlage aus den Themen-
bereichen Nutztierhaltung, Schmerzen,
Leiden und Wohlbefinden, Ethologie,
Tierversuche und Heimtiere angeboten.
Teil B ist zwar extrem kurz (79-80), aber
unter dem Titel .Emporung und Mitleid
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sind nicht genug! - Was kann ich tun?"
besonders wichtig. In Teil C (81-83)
folgen weitere Themenvorschlage und
unter D (84) ausgewahlte Literatur.

7.2 Reinhard Wandtner: Gesunde
Keime: Friiher Kontakt mit
Tieren schiitzt vor Allergien

Wer sich mit dem Verhaltnis yon Kindem
zu Tieren befasst, stOBt immer wieder auf
die Frage, wie sich der oft enge Kontakt
auf die Gesundheit der Kinder auswirkt.
Bisher war eher Vorsicht geboten, aber
inzwischen weiB man, dass Kinder
mit haufigen unbefangenen Tierkon-
takten ein wirksameres Immunsystem
entwickeln als Kinder in moglichst keim-
freier Umgebung.
Der Autor hat in seinem Beitrag neuere

Forschungsergebnisse ausgewertet und
schreibt zum Schluss: .Es scheint dem-
nach, dass Katzen und Hunde das Aller-
gierisiko nicht fordern, sondem senken ..."

7.3 Hans-Joachim Werner: Moral
und Erziehung in der
pluralistischen Gesellschaft

In der Erziehung sind es oft bestimmte
Trends, die Theorie und Praxis wie das
Kommen und Gehen der Mode bestim-
men. Oder wer redet heute noch yon
.antiautoritarer" oder "emanzipatorischer"
Erziehung, die in den sechziger Jahren
einen Bildersturm unter den noch ver-
bliebenen oder neu entdeckten Werte-
tafeln anrichteten?

Die Erziehung habe versagt, heiBt es
angesichts der Gewalt in Schule und
Familie. Und in der Tat: Sie hatte ver-
sagt bis auf einige Inseln des versuch-
ten Widerstandes gegen die damalige
Degeneration zum .Laissez-faire" als
Vorstufe zu der als Selbstverwirk-
lichung geschonten .Ellenbogenisie-
rung" (Hans Lenk in ALTEX 14, 1997,
180) der Gesellschaft.
Unter dem Kennwort .Hodegetik'' (al-

ternativer Begriff fur moralische Er-
ziehung) war in Karlsruhe ein Ort des
Gedankenaustausches uber Fragen der
wertorientierten Erziehung entstanden,
an dem auch Hans-Joachim Werner yon
Anfang an beteiligt war. Seine Mono-
graphie ist also kein Produkt der Gegen-
wartstendenz, sondern auf dem Hinter-
grund langjahriger Reflexion und
Erfahrung entstanden.
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Dass diese Neuerscheinung unter dem
Aspekt des Literaturberichtes referiert
wird, hat zwei Grtinde:
• die vomAutor mit groBer Sachkenntnis
dargestellte Methode, die erheblich
mehr verlangt als die bloBe Vermitt-
lung yon ethischem Wissen, und

• die Ausfuhrungen des Autors zu den
Inhalten und Forderungen der zu ver-
mittelnden Moral, die vorgetragen
wird, wie sie ist, aber auch mit allen
konstatierbaren Offnungen gegentiber
einer Ausweitung auf die Moral des
Umgehens mit anderen Lebewesen.
Eingebettet in allgemeine und plausi-

ble Reftexionen uber Ethik und Moral
wird die Gerechtigkeit - wie schon in der
Antike - als Leitthema der Ethik (77-84)
behandelt, und zwar nicht nur in An-
lehnung an Aristoteles, sondem unter
Berufung auf die moderne Entwicklung.
Bei Piaget und Kohlberg heiBt es, "Ge-
rechtigkeit sei der fundamentale Wert
unserer Gesellschaft... das moralische
Prinzip schlechthin" (81).
Gerechtigkeit geht oft Verbindungen

mit anderen ethisch relevanten Vor-
stellungen und Begriffen ein. Werner
nennt insbesondere das Wohlwollen (82-
84) und als methodische Hilfen den
Kategorischen Imperativ und die Golde-
ne Regel (84-87).
Auf diesem allgemein-ethischen Hin-

tergrund fugt sich das Kapitel "Werte der
Natur" (87-92) an, ein Thema, das
zunachst als Neuland vorgestellt wird.
Noch immer "dominiert die anthropo-
zentrische Perspektive, die die Natur als
Basis menschlichen Uberlebens einsetzt,
kaum aber die Eigenwertigkeit beriick-
sichtigt" (89).

Als.Anwalt der Opfer dieser Selbst-
uberhebung wird nun Bentham benannt
und in seinem Sinne gefragt .warum
Lebewesen, die offensichtlich das Be-
durfnis haben, Schmerzen zu vermei-
den, yon diesen Wert- und Normorien-
tierungen ausgeschlossen bleiben
sollen" (90-91). Das kann doch nur
heiBen, dass nicht die Einbeziehung der
Tiere in unsere Verantwortung zu
begrunden ist, sondem ihr Ausschluss;
jedenfalls soweit sich die "geschopf-
liche Wiirde" der Kreatur (89) gegen
die Interessen der wirtschaftlichen
Instrumentalisierung der Tierwelt be-
haupten kann. Zum Thema Gerechtig-

keit vgl. auch Wilhelm Dietlers neu
aufgelegte Schrift "Gerechtigkeit gegen
Thiere" und Ausfuhrungen zum Thema
Gerechtigkeit und Gleichheit in ALTEX
15, 1998, 167, ALTEX 16, 1999, 222
und ALTEX 17,2000, 173.

Verweis aufTexte in anderen Kapiteln
- Staatsziel Tierschutz als "schulischer
Lehrinhalt" in Kapitel 6.1.

8 Tierversuche

8.1 Gieri Bolliger: Das Tier-
versuchsrecht der
Europaischen Union

Der auf dieses Thema spezialisierte
Beitrag beruht auf der in ALTEX 18,
2001, 241 und 244 vorgestellten Disser-
tation und kann in ALTEX 19, 2002, 10-
19 nachgelesen werden. Hauptthema ist
die Tierversuchsrichtlinie 86/609IEWG
mit einem Ausblick auf die Weiterent-
wicklung in Richtung auf ein Unionsziel
"Schutz yon Tieren".

8.2 Heinrich W. Grosse:
Christliche Verantwortung
und Experimentelle
Medizin - Versuche mit und
am Menschen, Tierversuche

Die Zahl der Theologen, die sich beim
gegenwartigen Bioethikboom auch der
weniger spektakularen Tierethik zuwen-
den, ist relativ klein, und es hat sich
wirklich gelohnt, diesen auf grundlichen
Literaturstudien beruhenden Beitrag in
ALTEX 19, Heft 4 abzudrucken. Jeden-
falls findet die kritische Lektiire neben
willkommener Klarung durchaus auch
Anlasse, weiter am Thema zu bleiben
wie z.B.:
• Einerseits ist (195) yon wachsender
.Kritik am Anthropozentrismus der
christlichen Tradition" die Rede, ande-
rerseits wird (199) das Recht bean-
sprucht, "gegentiber einem strikten
Biozentrismus bzw. Pathozentrismus
das relative Recht einer anthropozen-
trischen Sicht zu betonen". Hier ware
eine weitere Klarung erwunscht.

• Als Generalnorm christlicher Tierethik
wird die in Theologie und Kirche ver-
breitete Forderung (195), "Gewalt ge-
genuber den Tieren zu minimieren"
vertreten. Die Konsensfahigkeit dieser
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Forderung hat aber eine fatale
Schwache, weil sie die Grenze der
zulassigen zur unzulassigen Gewalt of-
fen lasst, yon der Fragwtirdigkeit jeder
Gewalt gegen Unterlegene gar nicht zu
reden. (Vgl. hierzu auch ALTEX 15,
1996,209.)

•Wie wenig diese Maxime unseren All-
tag tangiert, zeigt sich auf desillusio-
nierende Weise in der Selbstverstand-
lichkeit, mit der wir an der Fleisch-
nahrung festhalten. Und wenn schon
kein Umdenken stattfindet, so mochte
man doch wenigstens die Griinde dafiir
kennen. Der als unvermeidliches
Schicksal des Menschen ausgegebene
Zwang, anderes Leben vernichten zu
miissen, urn se1bst zu iiberleben, mag
in Bezug auf Pflanzen und Bakterien
zutreffen, nicht aber auf die Millionen
Tiere, die wir schlachten.

• Ein Fortschritt in der Gewaltmilderung
ist jedoch erkennbar, indem (201) auf
eine wegweisende Vermeidungspflicht
der zustandigen schweizerischen Wis-
senschaftsgremien verwiesen wird:
.Versuche, die dem Tier schwere
Leiden verursachen, mussen verrnie-
den werden, indem durch Anderung
der zu priifenden Aussage andere
Erfolgskriterien gewahlt werden, oder
indem auf den erhofften Erkenntnisge-
winn verzichtet wird." Eine diesem
Grundsatz entsprechende Negativliste
nicht mehr akzeptabler Versuche der
Ziircher Hochschulen hat aber weder
Beachtung und schon gar keine Nach-
ahmer gefunden: Wer gegen den Strom
schwimmt, ist meistens allein.

• Hier verdient ein anderer Gedanke be-
sondere Erwahnung (200): Die mit
dem Herrschaftsauftrag des Menschen
verbundene Pflicht, den Schwachen ge-
genuber Gerechtigkeit zu iiben und
Schutz zu gewahren. Das bedeutet: ,,1m
Umgang mit Tieren steht immer auch
die Humanitat des Menschen auf dem
Spiel."

8.3 Anja Haniel, Hrsg.: Tierorgane
fiir den Menschen

Der aus Anlass eines Biirgerforums ent-
standene Sammelband enthalt neben der
Beschreibung des dramatischen Anstei-
gens des Bedarfs an Transplantaten und
darnit verbundener Probleme den nach-
stehend referierten Beitrag.
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8.3.1 Eve-Marie Engels: Themen-
felder der ethischen Aspekte
der Xenotransplantation -
Haniel 43-88

Uber Jahre hat sich die Autorin intensiv
mit der Xenotransplantation und deren
ethischen Problemen befasst und ihre Er-
gebnisse in gewohnter Prazision emeut
vorgetragen. Das gilt sowohl fur die Be-
schreibung der medizinischen Sachver-
halte einschlieBlich der darnit verknupften
Hoffnungen und Risiken (43-71), wie
auch fur die ethischen Ergebnisse (72-88).
Unter tierethischem Aspekt beschrankt

sich die Vorstellung dieses Beitrags auf
das Ergebnis der ethischen Abwagung;
dabei geht es auf unabsehbare Zeit noch
gar nicht urn die Totung yon Tieren zur
Gewinnung transplantierbarer Organe
(diese Moglichkeit ist inzwischen in
weite Feme geriickt), sondern urn Tier-
versuche, die notig waren, urn aus der
spekulativen Vision (vielleicht) eine
praxisreife Therapie zu entwickeln.

Engels schreibt zusammenfassend
(82-83): "Die tierethische Diskussion
urn die Xenotransplantation lauft letzt-
lich auf die Frage hinaus, ob es ge-
rechtfertigt ist, Forschungen zur Xeno-
transplantation trotz der zahlreichen
bisher ungelosten Probleme weiter
durchzufiihren in der Hoffnung und mit
dem Ziel, der Xenotransplantation doch
irgendwann einmal zum Durchbruch zu
verhe1fen. Tiere werden dabei fur eine
medizinische Technik verbraucht, de-
ren Wirksamkeit unbestimmt ist. Dieser
Schwachpunkt mag zwar auf jede Art
yon Forschung zutreffen... doch ist
grundsatzlich zu uberlegen, ob die For-
schungskreativitat nicht yon vornherein
in menschen- und tierfreundlichere
Altemativen investiert werden sollte als
in eine Technik, bei welcher der Tier-
verbrauch auch das Endprodukt dar-
stellt, Humanitat beinhaltet nicht nur
die Solidaritat mit unseren erkrankten
und hilfsbediirftigen Mitmenschen,
sondem schliefst auch unser Verhaltnis
zu den nichtmenschlichen Lebewesen,
die in unserer Hand sind, ein."
Nimmt man zu den tierethischen Ab-

lehnungsgriinden die Beftirchtungen hin-
sichtlich der Gefahr fur die menschlichen
Implantatsempfanger (53, 60-66), denen
doch geholfen werden soUte, noch hinzu,
dann kann man dem abschlieBenden

Ergebnis der Autorin (83-84) nur zustim-
men: "Die Aufgabe der Medizin ist die
Lebensverlangerung und Verbesserung
der Lebensqualitat yon Patienten. Wird
jedoch yon Anfang an einkalkuliert, dass
mit der Xenotransplantation derart emste
und weitreichende Risiken verbunden
sein konnen, ist zu fragen, ob die Ein-
fuhrung der Xenotransplantation in die
medizinische Praxis nicht der therapeuti-
schen Aufgabe der Medizin zuwider-
laufen wurde. Die mit dieser Technik er-
zeugten Probleme sind moglicherweise
groser a1s die Probleme, deren Losung
yon ihr erhofft wird... Damit kann auch
die Frage beantwortet werden, ob die
Xenotransplantation ein ethisch ver-
tretbares Mittel zur Realisation der mit
ihr verbundenen Zielsetzungen darsteUt.
Meines Erachtens ist diese Frage mit
einem Nein zu beantworten."
Vgl. hierzu noch die Ausfiihrungen zur

Vorstellung der Dissertation yon Silke
Schicktanz in diesem Kapitel.

8.4 Iiirg Luy: Medizinische
Forschnng im moralischen
Dilemma

In diesem knappen Beitrag (AI639-
AI640) hat der Autor seine Position in
der vom Gesetz in § 7 Abs 3 geforderten
Uberprufung der ethischen Vertretbarkeit
yon Tierversuchen weiter prazisiert, Die
bisherige Abwagungspraxis ist fur ihn
"ein aus ethischer Sicht ,fauler' Kompro-
miss" ... Bei Versuchen allerdings, die an
betaubten Tieren durchgefuhrt werden,
die noch unter dieser Betaubung getotet
werden (Finalversuche), ist eine ethische
Abwagung durchaus moglich., da dem
Tier keine grausamen Bewusstseinszu-
stande, deren Vermeidung das zentrale
Ziel der tierschutzethischen Forderungen
ist", zugemutet werden. Fur Bioethiker
ist zwar auch dies nicht akzeptabe1, aber
unter der derzeit vorherrschenden Patho-
zentrik ware die Beschrankung der Ver-
suchspraxis auf Finalversuche ein groBer
Fortschritt.

8.5 Silke Schicktanz: Organlieferant
Tier? - Medizin- und
tierethische Probleme der
Xenotransplantation

Die Fiille der in den letzten Jahren ent-
standenen Literatur (s. ALTEX 15, 1998-
18, 2001, jeweils Heft 4) konnte den
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Eindruck erwecken, es ware nun alles
heute Sagbare gesagt. Das mag - wenn
man alles im Auge hat - stimmen, aber es
ist doch eine groBe Hilfe, dass die Auto-
rin diese Zusammenschau geleistet hat.
Dabei bestatigt sie in allen wesentlichen
Punkten die bereits oben beschriebene
Position yon Eve-Marie Engels, kann
aber, wie bei Dissertationen moglich, das
einschlagige Material bis in die Details
verfolgen.
Das kommt auch dem fur diesen Lite-

raturbericht zentralen Kapitel "Tierethi-
sche Aspekte" (201-284) zugute. Die
.mit Fragen nach dem moralisch Rich-
tigen und dem moralisch Erwiinschten
in der medizinischen Praxis" befasste
Medizinethik wird zwar ebenfalls be-
handelt (128-200), kann hier aber nicht
referiert werden, auch wenn sie zur gene-
rellen Ablehnung des hier in Frage
stehenden Therapieversuchs beitragt.
Zur iibersichtlichen Strukturierung der

chaotischen Materialfulle hat die Au-
torin unkomplizierte und einleuchtende
Ordnungsbegriffe gewahlt, die auf ein
mittleres Normenniveau abzielen und
also "Mittlere Regeln ftir die Medizin-
und Tierethik" (49-50) fordern. Sie
beziehen sich auf
1die Reichweite der Riicksichtnahme:
Anthropozentrik, Pathozentrik, Bio-
zentrik und Okozentrik (206);

2 die Zielvorstellungen:
- Nichtschadigung (207-216, 229-294)
- Wohltun (217-218, 294-295)
- Respekt vor dem Eigenwert des
Tieres (218-223, 295-296)

- Gleichbehandlung (223-225, 298-299);
3 die Art der Beziehung, ethische
Modelle (226, 228):
- Patron at-Modell
- Empathie-Modell
- Partner-Modell.

Der Mensch wird in seinem Handeln
insbesondere durch die Art seiner Be-
ziehungen bestimmt, und es lohnt sich,
die yon der Autorin angebotenen ethi-
schen Modelle (229-230) hierzu naher zu
betrachten:
• Das Patronat-Modell "ist meist als Teil
einer anthropozentrisch argumentie-
renden Ethik zu finden ... hat aber die
moralische Aufgabe, dies ,giitig' und
riicksichtsvoll zu tun".

• Das Empathie-Modell kommt in der
Beschreibung zu kurz, jedenfalls fehlt
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das im Namen zum Ausdruck gebrach-
te Element der geforderten Empathie
als Einfiihlung in die Befindlichkeit
und die Bediirfnisse des Tieres.

• 1m Partner-Modell ist die Nutzung yon
Tieren .nur dann erlaubt, wenn sie
keinerlei Einschrankung der tierischen
Bediirfnisse beinhaltet. Das Nutzen ...
ist nur dann erlaubt, wenn darnit kein
Tier zu Schaden kame ... dies wurde im
radikalen Sinne nicht nur den Verzicht
auf Fleisch, sondern auch auf die mei-
sten anderen Tierprodukte implizie-
ren",
Die gangigen Ethik-Konzepte be-

wegen sich zwischen Patronat und
Empathie, wobei der Norm-Standard des
Patronat-Modells offenbar noch zu hoch
angesetzt wurde. Die Realitat wird eher
yon der (292) als .Mindestmaf an Tier-
schutz" bezeichneten Forderung nach
"Vermeidung yon unnotigen Leiden und
Schmerzen" getroffen, wobei vermutlich
alles als notig gelten soll, was den oko-
nomischen Nutzen oder die .Lebens-
Spals-Qualitat" des Menschen mehrt.
Ein immer wiederkehrendes Teilthema

ist es, das dereinst mogliche Toten zur
Transplantatgewinnung mit dem Toten
zur Fleischgewinnung zu vergleichen,
wobei dieser Hinweis in zwei gegenlaufi-
ge Richtungen argumentieren kann:
• Wer es billigt, dass Tiere fur die tra-
ditionelle Fleischnahrung getotet
werden, kann unmoglich das 'Ioten
zur Gewinnung yon Transplantaten
verurteilen.

•Wer es missbilligt, dass eines Tages
Tiere zur Gewinnung yon Transplan-
taten getotet werden, kann unmoglich
das Toten zur Fleischgewinnung gut-
heiBen.
In der Regel ist der Vergleich aber als

Argument nach dem Muster des A-B-
Satzes (WerA sagt, muss auch B sagen)
gedacht, wird jedoch von der Autorin
durchaus kritisch reflektiert (252-254):
Auch wer sich auf die Tradition unserer
Fleischkulturberuft, "muss zusatzlich
die Begrundungslast aufbringen, diese
Praxis auch fur moralisch gerechtfertigt
zu erklaren.; Die schlichte Berufung
auf den ,Fakt' der Tiertotung, wie sie
immer wieder zu finden ist... muss
daher in dieser Einfachheit als argu-
mentativ unzureichend zuruckgewiesen
werden"

Gleichgiiltig, wie radikal die alles
Leben schiitzen wollende Biozentrik ihre
Forderungen stellt, ohne einige aus-
driickliche Ausnahmen geht es nicht.
Auch in der hier vorgestellten Mono-
graphie (251) werden drei Situationen
benannt, die das Toten im Falle yon Not-
wehr und (vielleicht auch) zur Abwehr
yon "Schadlingen" erlauben oder, wie im
Falle unheilbar und schwer leidender
Tiere, auch zur Pflicht machen. Aber
auch wer dem Menschen ein weitrei-
chendes Totungsrecht einraumt, wird an
dem vom Gesetz geforderten vemiinf-
tigen Rechtfertigungsgrund festhalten
und jedenfalls der nach Hans-Peter
Brelsler (251) zitierten Verbotsliste zu-
stimmen.
Diese Liste umfasst:

• das Toren aus Aberglauben oder
Brauchtumffradition

• das Toten zu Femseh- oder Filmauf-
nahmen

• das Toten zu Kunst- oder Protest-
zwecken

• das Toten zu Sportzwecken
• das Toten aus Kostengriinden (z.B.
Steuererhohung, unerwiinschter Nach-
wuchs)

• das Toten zu Unterhaltungszwecken.
1m Ubrigen ist dem zusammenfassen-

den Votum der Autorin (250) zuzustim-
men: .Ein Konsens oder eine yon allen
geteilte Meinung lasst sich nicht ab-
leiten. Andererseits Iasst sich resumieren,
dass die traditionelle Haltung der
grundsatzlichen Erlaubtheit der Tier-
totung argumentativ erheblich ins Wan-
ken geraten ist... und die Tiertotungs-
frage keinesfalls als .erledigt' betrachtet
werden darf."
Die Probleme der Tiertotung sind zu-

sammen mit Fragen des Vegetarismus ab
ALTEX 14, 1996 (jeweils Heft 4) aus-
fiihrlich behandelt worden. Dabei geht
es nicht urn Recht und Gesetz, weil das
geltende Recht die Totung aus vemiinfti-
gem Grund erlaubt, sondern urn ethische
Bedenken, die an Bedeutung weiter zu-
nehmen.

9 Tier- und Nutztierhaltung

Die mit dem Kafigverbotsurteil des
Bundesverfassungsgerichts (ALTEX 17,
2000, 188) und der Agrarwende ver-
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kniipfte Hoffnung auf den Beginn einer
humanen Wende in der Nutztierhaltung,
hat sich bis jetzt noch nicht erfullt, und
nirgendwo hat sich die wirtschaftliche
Misere so als Druck auf Billigpreis-
Konkurrenz ausgewirkt wie in der
Fieisch-, Milch- und Eierproduktion.
Das ergibt sich auch aus der Lekture

einer griindlich und umfassend be-
richtenden Publikation, dem jahrlich er-
scheinenden Sammelband vom

9.1 Agrarbiindnis: Landwirtschaft
2003 - der kritische
Agrarbericht mit einer weit
ausholenden Palette relevanter
Themen und zusatzlich
erleichtemdem Zugang uber
Autoren- und Sachregister.

Die Beitrage sind nach Themenkreisen
geordnet, darunter regelmalsig auch ein
Kapitel .Tierschutz und Tierhaltung" mit
einem breit angelegten Bericht yon
Heidrun Betz tiber die Ergebnisse, Ent-
wicklungen und Erwartungen in der
aktuellen Situation. Selten kann man
sich so umfassend uber die neuen Fakten
und Probleme der Nutztierhaltung infor-
mieren.
Die Beitrage sind durch das erfolg-

reiche Bemtihen gekennzeichnet, die in
der vorherrschend okonomisch domi-
nierten Tendenz unter Tierschutzaspekt
kontroversen Themen trotz erkennbarem
Engagement sachlich vorzutragen.
Unter den behandelten Themen er-

scheint auch wieder die unverandert
skandalose Tiertransportfrage. Hierzu
einige Passagen aus dem Artikel yon
Wolfgang ApeZ .Tiertransporte - Still-
stand nur in Brtissel".
Zwar ist in dem Bericht des Autors

durchaus auch yon Anstrengungen zu-
gunsten der Tiere die Rede, die etwa vom
Europaischen Parlament oder dem Deut-
schen Bundestag unternommen wurden,
aber an der Kommission in Brussel ist
dann doch vieles gescheitert.
ApeZhat in seinem Bericht die wichtig-

sten Punkte angesprochen, und man fragt
sich, wie er es fertig bringt, die Aggres-
sionen zu zugeln, die entstehen, wenn
man feststellt, dass die seinerzeit yon
Manfred Karremann im Femsehen ge-
zeigten Bilder immer noch gegenwartige
Wirklichkeit sind. Noch im Jahr 2000
"wurden gut 118000 lebende Rinder aus
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Drittlandern nach Deutschland importiert
und im Gegenzug etwa gleich viele (etwa
116000) in Drittlander - subventioniert-
exportiert" (239).
Aile Versuche, hier Abhilfe zu schaf-

fen, sind bisher gescheitert, auch die
Landwirtschaftsminister, die am 23.9.2002
in Briissel uber die zwei Hauptpunkte
(Transportzeitbegrenzung und effekti-
vere Kontrollen) berieten und gegen den
Widerstand aus Prankreich, Italien, Spa-
nien, Irland, Griechenland und Portugal
nichts ausrichten konnten.
So blieb alles beim alten, denn (241)

selbst .Nationale Bemuhungen, hoheren
Anspnichen an Tierschutzstandards
gerecht zu werden, unterliegen dem
starren Korsett der europaischen Gesetz-
gebung. Dies zeigt sich besonders
deutlich am Beispiel Osterreich: Dort
mussten ehemals Transporte nach maxi-
mal sechs Stunden beendet werden. Der
Europaische Gerichtshof erklarte die
osterreichischen Bestimmungen fur nicht
zulassig, weil diese im intemationalen
Transport ein .Hindernis fur den freien
Warenverkehr' darstellten."
Alles in allem: Die gesetzlichen

Vorschriften sind vollig unzureichend
und werden oft genug nicht beachtet.
Aber gerade da tut sich kraft humaner
Solidaritat einer nicht-staatlichen Helfer-
gruppe, den Animals' Angels (Frei-
burglBr.) ein Ttirspalt Hoffnung auf.
1998 yon Pfarrerin Christa Blanke auf-
gebaut, begleiten mehrere Teams die
Transporte quer durch Europa und kon-
nen dabei manches tun. So haben sie die
Beteiligten kennen gelernt, zu denen sie
im Lauf der Jahre auch Kooperations-
beziehungen aufbauen konnten, die dazu
beitragen, den Tieren wenigstens die vor-
geschriebene Minimalversorgung zu ge-
wahren. Uber die Zusarnmenarbeit mit
der Tierarzteschaft liegt ein Bericht yon
Christa Blanke vor.

9.2 Alois Fenneker: Tiergerechte
Schweinehaltung unter
ethischen, rechtlichen und
okonomischen Aspekten

9.2.1 Ethik, Gesellschaft, Recht
Versuche, den Leser in die inzwischen
uniibersichtlich gewordene Fulle der
ethischen Literatur einzuflihren, konnen
wohl nur annaherungsweise gelingen,
denn trotz der exemplarischen Auswahl

drangt sich der Eindruck auf, den
Jean-Claude Wolf unter dem Stichwort
"Theorieverdrossenheit" (ALTEX 17,
2000, 207) beschreibt. Moglicherweise
ist diese Verdrossenheit auch einer der
Griinde, die Ethik Albert Schweitzers
gerade heute wieder intensiver zu disku-
tieren. Auch bei Fenneker heist es im
Kapite1 "Schlussfolgerungen und Aus-
blick" (290):· "Das Verhaltnis zwischen
Mensch und Tier kann nicht allein durch
die exteme Vorgabe bestirnmter morali-
scher Norrnen geregelt werden, sondem
ist letztlich abhangig yon der ethischen
Grundhaltung jedes einzelnen Men-
schen. Dernnach mussen sich sowohl
Tierhalter als auch Verbraucher stets
ihrer ganz personlichen Verantwortung
fur das yon ihnen genutzte Tier und da-
mit auch fur die Forrnen der landwirt-
schaftlichen Nutztierhaltung bewusst
sein. Vor allem die Ethik der Ehrfurcht
vor dem Leben yon Albert Schweitzer ist
anfgrund ihrer individuellen Zielrich-
tung besonders gut zur Umsetzung einer
tiergerechten Nutztier- bzw. Schweine-
haltung geeignet, da sie in sehr eindring-
licher Weise an das Bewusstsein des
Menschen appelliert. Dieser muss sich
immer wieder neu mit den konkreten
Auswirkungen und der moralischen
Tragweite seines Hande1ns auseinander-
setzen." Auf den Vorwurf, Schweitzers
Ethik versetze den Menschen "in den Zu-
stand eines perrnanenten Schuldgefiihls"
(34), ist zu entgegnen, "dass gerade die
Unmoglichkeit der vollstandigen Umset-
zung einen entscheidenden Bestandteil
der Ethikkonzeption Schweitzers dar-
stellt. Der Mensch soil sich gerade des
standigen, inneren Konflikts seines
eigenen Handelns bewusst werden, urn
ethisch handeln zu konnen. Zu diesem
Zweck muss er sich auf ein andauemdes
Schuldgefiihl einlassen. Das dauerhaft
schlechte Gewissen dient somit als
wichtiges Hilfsmittel, dieses Bewusst-
sein wach zu halten und den Menschen
vor moralischer Gleichgultigkeit zu
bewahren. Dementsprechend stellt
Schweitzer fest: .Nie durfen wir abge-
stumpft werden." Vgl. hierzu auch die
Aussage der Scharmann-Doktrin in
ALTEX 19,2002,183.
Die Bedeutung der landwirtschaftli-

chen Nutztierhaltung in der Gesellschaft
(44-56) wird vom Autor zwar nur knapp
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behandelt, wird aber als Vermittlung zwi-
schen moralischem Reformwillen, der
mediengepragten offentlichen Meinung
und legislativen Eingriffen durchaus ver-
standlich gemacht.
Wie wichtig es ist, der Gesellschaft

tiber die offentliche Meinung moralische
Wertvorstellungen zu vermitte1n, wird
immer dann deutlich, wenn gesetz- oder
verordnungsgeberische Veranderungen
anstehen. Ohne eine grtindliche und
beharrliche Aufklarung waren weder das
Kafighaltungsverbot noch die Einbe-
ziehung der Tiere in das Grundgesetz
moglich geworden. Dementsprechend
heiBt es (57): "Daher sind Gesetze letzt-
lich immer Ausdruck der ethischen
Zieivorstellungen und damit des
jeweiligen Entwicklungsstandes einer
Gesellschaft." Diese Entwicklung
ist jedoch aufserst mtihsam, denn (57)
.wahrend die auf gegenseingen
Nutzlichkeitserwagungen basierenden
Rechtsvorschriften i.d.R. zur Sicherung
der eigenen Rechtsgtiter dienen und da-
mit im Grunde einen Tausch darstellen,
erfordert die Einhaltung yon Tier-
schutzvorschriften den einseitigen Ver-
zicht auf die beliebige Umsetzung
moglicher Handlungsalternativen. Das
Tierschutzrecht wirkt somit in besonde-
rer Weise freiheitslimitierend und stellt
in dieser Hinsicht gewissermalsen einen
Fremdkorper innerhalb des Rechts-
systems dar".

9.2.2 Tierproduktion im betrieblichen
Vergleich

Nicht fremd, aber neu und ungewohnt
prasentiert sich der zweite, betriebswirt-
schaftlich angelegte Teil dieser Arbeit.
Bisher hat sich die tierschutzrelevante
Literatur zur Nutztierhaltung vorwiegend
mit ethologischen und gelegentlich auch
mit ethischen und rechtlichen Fragen
befasst.
Dabei wurde oft und auch mit Recht

beklagt, dass die im Anspruch weit-
reichende Forderung in § 2 des Tier-
schutzgesetzes tiber Jahrzehnte zugun-
sten einer nur an der Wettbewerbs-
fahigkeit orientierten okonomischen
Zucht und Haltung vernachlassigt wurde.
Nun, da sich die ausbeuterische Tier-
produktion weltweit etabliert hat, sind
Verbesserungen extrem schwierig zu er-
reichen. Chancen bestehen fast nur noch,
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solange die angestrebten Fortschritte
ohne Produktverteuerung oder besser
noch mit profitabler Absatzsteigerung
moglich sind.
Dieser desillusionierenden Einsicht

folgend, hat sich der weitblickende Tier-
schutz dem betriebswirtschaftlichen
Aspekt tierschtitzerischer Reformen zu-
gewandt. Das gilt auch fur Alois Fenne-
ker. Nach den bereits besprochenen
Themen wurden in Kapitel 6 seiner
Untersuchung die .Moglichkeiten zur
Forderung einer tiergerechten Schweine-
haltung" mit den Schwerpunkten "bko-
logischer Landbau" (Stichwort .Agrar-
wende") und .Markenfleischprogramm
Neuland" (Fleisch aus kontrolliert ver-
haltensgerecht gehaltenen Tierbestan-
den) beschrieben. Dabei werden die fur
das Management maBgeblichen Renta-
bilitatsvergleiche in den Kapiteln 7-9
immer wichtiger, auch wenn sie fur den
betriebswirtschaftlichen Laien nicht
ohne weiteres verstandlich sind. Wichtig
ist nur, dass die konventionell arbeiten-
den Produzenten davon tiberzeugt
werden, dass eine tiergerechtere Haltung
durchaus auch mit wirtschaftlichen
Vorteilen verbunden sein kann.
1m folgenden Kapitel (99-111) macht

uns der Autor am Beispiel der Schwei-
ne-haltung mit den Gegebenheiten,
Mangeln und Problemen der Haltung
yon Nutztieren bekannt und verwendet
zur Beschreibung des angestrebten Zu-
standes einen Begriff, der in sich alle im
Interesse der Tiere zu stellenden Anfor-
derungen vereinigt: die Tiergerechtheit,
d.h. das Ganze der Forderungen, die
erftillt sein mussen, urn den tierlichen
Bedtirfnissen gerecht zu werden. Dem
Trend zur Objektivierung und Operatio-
nalisierung solcher Begriffe folgend,
wird der komplexe Begriff nun in seine
Komponenten aufgegliedert, anhand
derer man die Qualitat einer Tierhaltung
parametertauglich (Tiergerechtheits-
index) bewerten und vergleichen kann.
Fenneker ist jedoch nicht der Erfinder
dieses Begriffes (vgl. hierzu die Glosse
zum "Tiergesundheitsgutachter" in
ALTEX 17, 2000, 165), der in seiner
theoretischen Uberladung mehr zu ver-
lieren scheint als er gewinnen kann und
jedenfalls einen ganz anderen Geist
atmet als Schweitzers Ethik.

9.3 Freiland- Verband: Den Tieren
gerecht werden - Neue
Qualitaten der Tierhaltung

Anlasslich der 2002 an der Universitat
fur Bodenkultur in Wien stattgefundenen
Fachtagung haben sich Christoph Menke
und Susanne Waiblinger mit einem zwar
aktuellen, aber viel zu lange vernachlas-
sigten Thema befasst. Es geht urn die
inzwischen weit verbreitete Unsitte,
Rinder der bequemeren Haltung wegen
ihrer Horner zu berauben, und zwar
zumeist schon durch Ausbrennen der
Hornansatze in jugendlichem Alter oder
durch Absagen bei erwachsenen Tieren.
In beiden Texten wird jedoch nur der
naturwissenschaftliche Aspekt (das Horn
als innerviertes und durchblutetes Organ
sowie seine soziale und ethologische
Bedeutung) behande1t. Die Frage, ob der
den Tieren zugefugte Schmerz und
Organverlust im Hinblick auf den erwar-
teten Nutzungsvorteil (z.B. die dadurch
moglich werdende engere Besatzdichte)
ethisch vertretbar ist, wird nicht gestellt,
ist zwar auch eher ein Thema fur die
Ethik. Bis jetzt ist dartiber aber nur sehr
allgemein nachgedacht worden, etwa
im Sinn der Forderung yon Manuel
Schneider (tiber die Wtirde des Tieres,
ALTEX 18, 2001, 259) nach Wahrung
der .natnrlichen Integritat" oder als Re-
spektierung des artspezifischen Soseins
der Tiere.

Aber yon Ethik ganz abgesehen: Es"
ist weder zu verstehen noch zu ent-
schuldigen, dass Tierhalter es tiber sich
bringen, einem Kalb die zwei hoch-
empfindlichen Hornansatze ohne jede
Betaubung auszubrennen, sie auf
brutalste Weise eines Organs zu be-
rauben, das Ihnen die Evolution sicher
nicht ohne sinnvolle Funktion mitge-
geben hat. Wer dies tut, rechtfertigt
oder empfiehlt, muss zusehen, wie
er mit dem ihm drohenden Ruf als .Lln- .
mensch" zurechtkommt.

9.4 Lars Schrader: Tiergerechte
Nutztierhaltung: Wunsch und
Wirklichkeit - Ein Kommentar
zur Eroffnung des Instituts
fur Tierschutz und Tierhaltung
in Celle

So einleuchtend, konsensfahig und
komplikationslos dieser Text auf den
ersten Blick erscheint, so tiefgrtindig und

ALTEX 20, 4/03



_____ I~----------------------------------------------------------T-E-U-T-S-C-H(:b~
~c

problematisch wird er mit der so selbst-
verstandlich klingenden Aussage zur
Forschung, yon der gesagt wird: .Zwar
kann sie nicht entscheiden, welche
Haltung tiergerecht ist und welche nieht.
Diese Entseheidung ist eine ethische und
wird in einem gesellschaftliehen Prozess
geschaffen. "
Wie verbreitet diese Position ist, geht

auch aus der Selbstdefinition der maB-
gebliehen Gremien der Bundesanstalt flir
Landwirtsehaft hervor, die ein "Wissen-
sehaftliehes und organisatorisehes
Konzept des Instituts flir Tiersehutz und
Tierhaltung" verabsehiedet haben. In
Ziffer 2 dieses Konzeptes heiBt es: .Ein-
gedenk der Tatsaehe, dass die Bewertung
yon Tiergerechtheit ein ethisches An-
liegen ist, welches in gesellsehaftliehen
und politis chen Prozessen verhandelt
und entschieden wird, sell die Forsehung
des Instituts hierfur die naturwissen-
sehaftliehen Grundlagen liefern."

Wenn im Institut also keine werteri-
den Aussagen zur Tiergerechtheit ge-
macht werden, so stellt sich hier die

LFrage, was die Forschung leisten kann,
wenn es - wie Frau Ministerin Kunast
bei der Eroffnung sagte - "darum geht,
Haltu:ngsformen auf ibre Tiergerecht-
heit zu prnfen." Noch nicht einmal die
unter Ziffer 2 formulierte Aufgabe,
"den Tierschutz und ..die Tierhaltung
weiterzuentwickeln und damit im
Sinne der Tiergerechtbeit zu einer
nachhaltigen Verbessemng der Hal-
tung landwirtschaftlicher Nutztiere
beizntragen", kann ohne Wertungen
geleistet werden.

10 Jagd, Fischfang und "niedere
Tiere"

Niemand, auch der britische Premier-
minister nicht, hatte geahnt, dass dieser
30. Juni 2003 zu einem Jahrhundert-
Datum des Tierschutzes in England
wiirde. Nach zahlreichen vergeblichen
Versuchen (zwischen 1945 und 1976
waren es 17) hat das Unterhaus mit 362
gegen154 Stimmen beschlossen, die um-
strittene Fuchsjagd zu verbieten.. Laut
Bernhard Heimrich ging es dabei aber
nieht nur urn Tierschutz, sondem vermut-
lich auch "urn den Klassenkampf gegen
die Gutsherrenschieht und alle, die dazu-
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gehoren mochten", Nun dart man ge-
spannt sein, wie die Beratung im
Oberhaus verlaufen wird. Fuehsjagd ist
nach Heimrich "eine Hatz hoch zu
Pferde mit einer Hundemeute querfeld-
ein, bis der Fuchs so erschopft ist, dass
er aufgibt und yon den Hunden in Ruhe
zerrissen werden kann".
Inzwischen ist die Entscheidung im

Oberhaus gefallen: Unter dem Titel "Die
Ftichse haben sich zu friih gefreut" be-
richtet der Tages-Anzeiger am 23.10.03,
dass das Oberhaus mit 261 zu 49
Stimmen eine Fortsetzung der Fuchsjagd
beschlossen hat. Der Entwurf geht
zuruck an das Unterhaus, das jetzt emeut
entscheiden muss.

10.1 Zwei Neuerscheinungen zur
Jagd

10.1.lBayerische Akademie der
Wissenschaften: Uber die Jagd -
Kulturelle Aspekte und aktuelle
Funktionen

Dieser Sammelband wurde aufgrund
einer Kurzbesprechung bestellt. Der Hin-
weis auf eine Publikation aus der Bayeri-
schen Akademie mit einem Beitrag zur
Ethik weckte hohe Erwartungen, die un-
erflillt blieben; nicht in Bezug auf das
profunde Fachwissen in den Spezialge-
bieten, sondem in der Hoffnung auf
Klarung strittiger Fragen der Ethik.
Auch wenn yon einigen Teilnehmem

des Rundgesprachs die sachliche Dis-
kussion anerkannt wurde, die Spannun-
gen sind noch spurbar und belasten die
Lekture mit der Vermutung, dass es bei
diesem Thema nur wenige Positionen
gibt, die zwischen Pro und Contra zu
platzieren waren. Jedenfalls kommen als
Konfliktpartner der Jager nieht nur
Naturschiitzer, sondem auch Tierschut-
zer in Frage, femer fehlten Philosophie
und Theologie, die den ethischen Be-
fund batten abrunden konnen. So bleibt
es bei der Feststellung yon Josef H.
Reichholf (84): "Die Grundfrage, ob das
Toten frei lebender Tiere ohne zwingen-
den Grund (Bedrohung yon Leib und
Leben derides Menschen oder vitaler
Wirtschaftsinteressen) zu reehtfertigen
ist, bleibt hier, da dem Tierschutz
zugehorig, ausgeklammert." - Ein Er-
gebnis ist jedoch unstrittig (57): Mit
der Weltsicht yon Albert Schweitzer ist
Jagd nicht moglich.

10.1.2 Eberhard Schneider und Horst
Reinecke, Hrsg.: Weidwerk der
Zukunft - Die Reform des
Bundesjagdgesetzes - Ein
neues Leitbild zum Umgang
mit Wildtieren im Sinne der
Agenda 2002

Ein schmales Bandchen mit viel Inhalt.
12 Beitrage: unterschiedlich in Form und
Anlass, aber weitgehend einhellig in der
Tendenz, die Folgen der Einbeziehung
der Tiere in das Grundgesetz auch flir die
Wildtiere als Abkehr yon der archaischen
Anthropozentrik deutlich zu machen.
Das Ende der als unausrottbar geltenden
Fuchsjagd in England ist wie ein Symbol
flir den sich anbahnenden Wandel.
Der Streit fur oder gegen die Jagd ist

seit langem in hohem MaBe emotionali-
siert, was die Klarung oder gar Losung
der Streitfragen zusatzlich ersehwert.
Der Band enthalt aber einige Texte, die
versuchen, radikale Einseitigkeit zu ver-
meiden; schlieBlich muss ja die anste-
hende Novellierung auch mehrheitsfahig
sem.

10.2 Fische und Meerestiere
Dieses Thema ist aus verschiedenen
Grunden schwierig und jedenfalls in der
Tierethik noch nicht durchdaeht. Da sind
zunachst zwei groBe Bereiche zu unter-
scheiden: Zum einen die Binnenge-
wasser-Fischer, wie Hobbyangler, Be-
rufsfischer und Teichwirte, zum anderen
die Hochsee-Sportangler, die Existenz-
fischer der Kiisten- und Inselregionen
und schlieBlich die Hochseefischerei-
Konzeme mit Schleppnetzen und Fang-
flotten, wobei letztere den grofsten Scha-
den anrichten und allenfalls uber den
Artenschutz reglementiert werden konn-
ten.
Das Hobbyangeln ist eine der leicht
zuganglichen Formen der durch Ge-
wohnheitskultur gesellschaftlich ak-
zeptierten Formen der personlichen
und unmittelbaren Tierqualerei: Man
ist nicht nur endverbrauchender Pro-
fiteur einer tierqualerischen Ausbeu-
tungsmaschinerie, sondem ein freier
Mensch, der heute oder morgen be-
schlieBt, zum Angeln zu gehen, die
notigen Vorbereitungen trifft und ;,es"
dann auch tut, ,,mit kaltem Blute", wie
es irn Schubert-Lied heiBt. Oft ist er
dabei nicht allein, sondern der eigene
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Nachwuchs darf mit und wird so in
die Freizeitwelt der Erwachsenen ein-
gefiihrt.
Yon den Verbanden (die 1,5 Millionen

Angler vertreten) wird diese Art yon
.Jugendarbeit" planmalsig betrieben. In
ALTEX 16, 1999, 243-244 wird aus der
"Teichgemeinschaft Frohliche Forelle"
berichtet, wie man Kinder zu "Petri-
Jungern" erzieht. Yom Gegenversuch,
wie der erste Angelversuch zu Nach-
denklichkeit fiihrt, ist in ALTEX 17,
2000, 190-191 (Friihzeitige Erziehung zu
Humanitat) die Rede.
In keinem anderen Bereich der Tier-

qualerei wird das aktive Tun so positiv
und fern vom Verdacht auf charakterliche
Mangel bewertet; und die Beteiligten tun
alles, urn die Liebe zur Natur und das
Nicht-Leiden-Konnen der Opfer, fiir die
man ja auch die Gewasser schiitzt, glaub-
wiirdig erscheinen zu lassen (vgl. ALTEX
14, 1997, 106).

1m Vergleich zur Jagd weist das An-
geln weniger Triebsublirnierung auf.
Das Zappeln der Tiere an der Angel
wird vom uberlegenen Sieger als selbst-
wertsteigemdes Erlebnis empfunden.
Dass der aus seinem Lebenselement
gerissene Fisch einen ahnlichen Er-
stickungstod erleidet wie ein ertrinken-
der Mensch, will man nicht gelten
lassen. Aufserdem braucht man den
Fisch eigentlich gar nicht zu toten; er
nimmt uns dieses Geschaft ab ohne
Schrei, ohne Blut und ohne vorwurfs-
vollen Blick.
Inzwischen hat sich in der Schweiz

unter Leitung van Heinzpeter Studer der
.Verein fair-fish" (www.fair-fish.ch)
gebildet, der sich insbesondere dafiir ein-
setzt, dass die Angelfische so schonend
wie moglich getotet und die iiberhand
nehmenden Massenfischzucht-Anlagen
so angelegt werden, dass die Fische sich
artgemaf verhalten konnen (vgl. hierzu
auch den kurzen Bericht in ALTEX 18,
2001,251).
Auch zwei bekannte Tierschutzzeit-

schriften haben dem Schicksal der Fische
Themenhefte gewidmet: "du und das
tier", 2000, Heft 4 und .iierrechie" 2002,
Heft 4. Zentrale Frage ist wie eh und je
das bisher weithin geleugnete Schmerz-
empfinden, bereits in ALTEX 18, 2001,
256, sowie 2003 yon Luitgard Marshall
fiir die Suddeutsche Zeitung bearbeitet.
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Eine detaillierte und fachwissenschaft-
lich erschopfend belegte Untersuchung
haben Mustafa Kalkinc und Heinzpeter
Studer (Verein fair-fish in CH-8465
Rudolfingen) vorgelegt.
So steht der Tierschutz in diesem

Bereich erst am Anfang. Das gilt auch
fiir die Hochseefischerei, gegen die
schon Horst Stern leidenschaftlich ge-
wettert hatte. Aus dem Nachdruck in
.tierrechte" 02, Heft 4 hier ein Auszug:
"Dnd ich dachte, ich hatte schon alles

gesehen... Aber dann dies, neulich im
Femsehen: Netze, tonnenschwer yon
Fischleibem, mit Winden iiber Rampen
aus dem Nordmeer gezogen, hinein in
die yon Schleim, Schuppen und Fisch-
kadavem glitschigen Rachen des Fabrik-
schiffes, jedes Netz ein zuckender, aus
Abertausenden yon Einzelwesen gebil-
deter Schmerzensleib, aus dem, durch
die Maschen hindurch, homige Mauler
starren, in Erstickungskrampfen gewei-
tet, die Kiemen dahinter ausgestellt wie
Segel auf der Suche nach einem Hauch
belebender Luft. Aber den Sauerstoff,
den sie einfangen, kann der Fischorga-
nismus nicht verwerten ...
Schwanze peitschen sich letzte Kraft

aus dem Leib, Augen glotzen der Sage
entgegen, we1che die Kopfe yon den
Riimpfen trennt, ritsch, ratsch. Die
Riimpfe fallen, klatsch, aufs Band, den
Filetiermessem entgegen, den Packem
und den Tiefkuhlschranken."

10.3 Was ist mit den "niederen
Tieren"?

Zwar ist dieses Thema schon im Philoso-
phiekapitel angesprochen, aber sonst
kaum wahrgenommen worden, es sei
denn als neue Ausbeutungsmasse. So
berichtet die Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung vom 24.125.5.2003 uber
den Start einer "Schnecken-Plantage":
"Mit der Aussetzung yon 36.000 Wein-
bergschnecken ist am Freitag in Nersin-
gen im Landkreis Neu-Ulm die erste
deutsche Weinbergschneckenzucht in
Betrieb gegangen. Die Tiere sollen fiir
Feinschmecker und fiir den Einsatz in
der medizinischen Forschung geziichtet
werden ..." Mit Projekten wie dies en
haben wir in der Regel nichts zu tun,
aber was ist mit unseren Schnecken im
Garten? Geniigt es, auf Gift zu verzich-
ten, damit die Igel nicht zu leiden haben?

Peter H. Arras hat sich in einem Arti-
kel "Armer Wurm" mit dem nur selten
beachteten Schicksal der .Wirbellosen"
befasst (8) und fragt: "Wer wollte be-
zweifeln, dass Klebstreifen-Fliegenfan-
ger, an denen die Fliegen bei Kontakt
sofort festkleben und sich stundenlang zu
Tode strampeln, Tierqualerei sind? Wer
wollte bezweifeln, dass es tierqualerisch
ist, einen Hummer in kochendes Wasser
zu werfen?"
Carina Gericke hat sich des traurigen

Lebens dieser Tiere angenommen und
berichtet: "Sie konnen iiber 100 Jahre alt
werden und haben ein komplexes Sozial-
leben. So tragen z.B. Miitter ihre Kinder
neun Monate lang mit sich herum, altere
Tiere fiihren jiingere mit ihren Scheren
,Hand in Hand'. Dass Hummer Schmer-
zen fiihlen konnen, steht auBer Frage. In
kochendes Wasser geworfen - die iibli-
che Zubereitungsart - , kratzen sie an den
Wanden und versuchen zu entkommen.
So mancher Hummer ware schon aus
dem Topf geklettert, wenn der Deckel ihn
nicht nach unten gedriickt hatte. Doch
dieser grausige Tod ist nur das Ende
eines langen Leidenswegs, den die Tiere
hinter sich haben.
Hauptsachlich an der amerikanischen

Ostkiiste in Fallen gefangen, werden sie
zu Tausenden ubereinander gestapelt in
grofsen Fabriken auf Flielsbandern nach
Grofse sortiert. Dann werden sie mit zu-
sammengebundenen Scheren in enge
Metallkafige gepfercht, jeder nur so grof
wie das Tier selbst. Dabei reiBen nicht
selten Fiihler ab, werden Beine und
Scheren eingeklemmt. In riesigen Kiihl-
hausern werden sie ohne Putter und
Wasser wochenlang aufbewahrt, bis sie
per Luftfracht an ihren Bestimmungsort
irgendwo auf der Welt transportiert
werden. In den Becken der Grolshandler,
Delikatessladen und Restaurants erhalten
sie ebenfalls keine Nahrung, da dies das
Wasser verschmutzen konnte. SchlieB-
lich werden sie von einer Hausfrau oder
einem Koch lebend gekauft und meist
auf dilettantische Weise umgebracht,.."
Spates tens hier kommt der trostlich

gemeinte Einwand, dass Tiere ohne Zen-
tralnervensystem auch ohne Schmerz-
empfindung seien, ein Thema, das in
ALTEX schon mehrfach aufgegriffen
wurde, insbesondere in Verbindung mit
dem moralischen Status (ALTEX 17,

ALTEX 20, 4/03



____ I~---------------------------------------------------T-E-UT-S-C-H

~~..'

2000, 177-178), der allen Tierarten ver-
weigert wird, denen wir ein Interesse an
leidfreiem Wohlbefinden und bewusstem
Willen zum Leben absprechen.

11 Tiertotung und Vegetarismus

11.1 Evangelische Akademie Bad
Boll: Ehrfurcht vor dem Leben:
Menschliche Verantwortung
fiir das 'Ioten yon Tieren.
Akademietagung vom 22.-
24.3.2002 (Ein zusammen-
fassender Bericht ist bereits in
ALTEX 19, 2002, 94-99
erschienen)

Die Akademie Bad Boll setzt mit dieser
Tagung ihr Engagement in mitgeschopf-
lichen Fragen erfolgreich und mit be-
merkenswerter Breitenwirkung fort. Bei
der Lekttire ist jedoch zu beachten, dass
die Tagung noch vor der Einbeziehung
der Tiere ins deutsche Grundgesetz er-
folgte und diese Veranderung nicht
beriicksichtigen konnte. Die einzelnen
Beitrage werden in der vom Programm
vorgesehenen Reihenfolge vorgestellt.
Namens der Akademie sprach Helmut
Geiger zur BegriiBung, zur sonntaglichen
Meditation und zum Abschluss.

11.2 Guido Kniirzer: Ehrfurcht vor
dem Leben - Verantwortung
des Menschen ftir das Tdten
yon Tieren aus theologischer
Sieht (17-19)

Die Bibel vermittelt zwei unterschied-
liche Sichtweisen: die harte Realitat
der gefallenen Schopfung und die ihr
widersprechende Erinnerung an den
verlorenen Paradiesfrieden, beide in die
ZukunftsverheiBung einer erneuerten
Schopfung (Rom 8) verwiesen (14).
Diese Einsicht wurde in Theologie und
Kirche zu wenig beachtet: "Man ver-
hielt sich auch als Theologe, als Christ
Lebewesen gegenuber so, wie es fur das
alltagliche Leben am angenehmsten
war" (14). In diesem Bewusstsein
zitiert der Autor "Vorschliige zu einer
aus christlicher Sicht verantwortbaren
Totung" (17-18), denen jedoch die
letzte Konsequenz fehlt, solange die
Totungsermachtigung in Gen 9, 2-3
("Furcht und Schrecken vor euch sei
uber aIle Tiere auf Erden ... Alles, was
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sich regt und lebt, das sei eure Spei-
se ...") als moralische Norm in Kraft
bleibt.

11.3 Andreas Brenner: Eine Ahnung
vom Leben - Ehrfurcht fiir
das Leben. Verantwortung des
Menschen fiir das Toten yon
Tieren aus philosophischer Sieht
(20-33)

Auf dem Hintergrund philosophie-
geschichtlicher Uberlegungen erfolgt
deutliche Kritik sowohl an einzelnen
Konzepten als auch allgemein (22):
.Philosophie ware mithin die Verbes-
serungsvermeidungsstrategie, die also
macht, dass mit den Tieren weiterhin
grausam umgegangen wird und niemand
dabei ein schlechtes Gewissen hat." Dies
ist ein hartes Urteil, aber angesichts der
vielen Versuche, unsere Schutzpflicht
irnmer mehr auf die hoher und hochst
entwickelten Tierarten zu begrenzen
(ALTEX 16, 1999, 219-221) durchaus
begriindet, denn diese Abgrenzungsethik
wird zur geschatzten Lieferantin rational
begrundeter, sachlicher Argumente, um
schlielslich die Masse der Tierwelt yon
unserer Verantwortung auszuschlieBen.
V gl. hierzu auch die Ausfuhrungen zum
Thema "Wtirde der Kreatur" (ALTEX
19, 2002, 126).
Warnungen vor dieser Abgrenzungs-

ethik hat es jedoch irnmer gegeben, aber
.sie passten und passen nicht in das
dominante Konzept der Philosophic"
(23). Bei dieser mahnungsresistenten
Mehrheit stellt der Autor eine gewisse
Teilblindheit oder ein Wegsehen in Be-
zug auf Tiere fest, die in bestimmten
Fallen als unterlassene Hilfeleistung
strafrechtlich relevant werden kann,
auch wenn es sich ,,nur" urn Tiere han-
delt. Die yon Brenner unter Berufung
auf Hans Jonas angemahnte Ptlicht zur
Wahrnehmung dieses Seins "stellt eine
elementar-ethische Erfahrung eines
elementaren Sollens dar" (27).
In der anschlieBenden Diskussion

tauchen verschiedene Fragen auf: u.a.
auch, was unter "geliiuterter Anthropo-
zentrik" zu verstehen sei. Dazu und zur
Frage der Anthropozentrik im allgemei-
nen wurde im Literaturbericht immer
wieder referiert; zuletzt in ALTEX 16,
1999, 223-224 und ALTEX 17, 2000,
171-173.

11.4 Karl Fikuart: Die
gesellschaftliehe Realitat der
'Iotung yon Tieren (34-42)

Eine in ihrer niichternen Faktenfulle er-
regende Dokumentation der unersattli-
chen Ausbeutung anderen Lebens und
der vom Autor dafur genannten Ursachen
oder Griinde (35); darunter auch solehe,
die selbst nach gangiger Einschatzung
nicht immer als .vemunftige Grunde" im
Sinne yon § 1TierSchG gelten, wie etwa
die erlebte Marktregulierung oder
Zwecke, die unter die Begriffe .Freizeit-
gestaltung" (z.B. Angeln) oder "Luxus-
bedurfnisse" fallen. Erwahnt wird aber
auch die Toning aus Tierschutzgriinden,
womit die Euthanasie unheilbar kranker
Tiere gemeint ist. Zu den insgesamt 12
verschiedenen Griinden bietet der Autor
noch entsprechende Informationen und
Zahlen an. V gl. hierzu auch das in den
anschlieBenden Ausfiihrungen yon Jost-
Dietrich Ort behandelte Thema .Der ver-
. niinftige Grund" (54-63).

11.5 lost-Dietrich Ort: Rechtliche
Grundlagen, Tiere zu toten
(43-65)

Der Beitrag ist yon groBer Bedeutung,
weil er (in kaum vermeidbar fachlicher
Sprache) zeigt, wo das geltende Tier-
schutzstrafrecht Moglichkeiten bietet,
Tierschutzvergehen zur Anzeige zu brin-
gen. Fur die Ethik des Tierschutzes ist die
Einsicht in die Entwicklung des Rechts-
und Unrechtsbewusstseins bei gleich-
zeitig breitem Ermessensspielraum der
Rechtsprechung (55) wichtig, was insbe-
sondere die Bewertung des .vernunftigen
Grundes" betrifft. Gerade hier ist auch
wieder die ethische Retlexion gefragt,
auch in Details wie etwa der Bewertung
des Grillens lebender Hummer (44).
Yon den behandelten Teilthemen hier

eine Auswahl:
• Das generelle Totungsverbot (44)
• Ausnahmen: der rechtfertigende Not-
stand (46-47)

• Jagd und Fischerei, insbesondere das
Angeln (50-52)

• Seuchen- und Schadlingsbekampfung
(52)

• Bestandsregulierung, z.B. Tauben (53)
•Ausiibung unbeschriinkter Grundrechte,
insbesondere der Kunstfreiheit (53-54)
Im Rahmen des Themas .vernunftiger

Grund" wurden diskutiert:
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• Die Totung von Tieren zu Emiihrungs-
zwecken (57)

• Pelztiere (58)
• Eintagskiiken, Verfiitterung lebender
Tiere (58-59)

• Tiere im Zoo und Zirkus (59-60)
• Euthanasie (61-62)

11.6 Ursula Fuhrich-Grubert:
Mensch- Tier-Beziehung in
anderen Kulturen und ihre
Auswirkung auf die 'Iotung
yon Tieren (66-90)

Der gewonnene Einblick in die auBer-
christlichen Weltreligionen und die grie-
chische Antike lasst erkennen, dass die
Schwierigkeit, ethische Normen im
Alltagshandeln zu beachten, auch in an-
deren Kulturen besteht. Die Neigung des
Menschen, die iiberkornmenen Normen
aufzuweichen und der menschlichen
Schwache anzupassen, ist ein in allen
Moralen zu beobachtendes Phanomen,
Das gilt auch fiir den Buddhismus, der
wegen seines generellen Totungsverbotes
hoch geschatzt wird, aber fiir viele
Probleme formale Umgehungsausfliichte
duldet, indem zwar das aktive Toten
verboten bleibt, aber z.B. das passive
Verhungem- oder Sterben lassen ohne
Hilfspflichten toleriert wird. Dies wird in
der Diskussion besonders deutlich.

11.7 Ibrg Hartung: Betaubungs-
und T6tungsmethoden und ihre
Bewertung aus der Sicht des
Tierschutzes am Beispiel
Schwein (95-106,115-119)

Spatestens bei diesem Beitrag fallt auf,
dass neben den teils a11gemeinen, teils
speziellen Themen die Frage nach der
Rechtfertigung der Totung zum Zwecke
des Fleischgewinns nirgendwo auftaucht.
Und wie urn das auch noch zu begriin-
den, wird in Satz 2 der Einleitung fest-
gestellt: "So ist das Toten von Tieren zur
menschlichen Ernahrung weltweit nach
Gesetz, Ethik oder Brauchtum gerecht-
fertigt." Zwar ist in den Referaten und
Diskussionen immer vom Toren die
Rede, aber ein Vortrag zur Frage, ob wir
Tiere zu Nahrungszwecken toten diirfen,
hat nicht stattgefunden, obwohl Geiger
unter Berufung auf den Tierschutzbericht
der Bundesregierung von 2001 auf die
Erorterungsbedurftigkeit des ethischen
Problems hingewiesen hat.
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11.8 Brigitte Rusche: Zur 'Iotung
sogenannter tiberzahliger Tiere
(107-113)

Ein eher selten behandeltes Thema, das
vom Titel her nur wenig von seiner
Tragik und moralischen Bedeutung er-
kennen lasst, Erst wenn die Faile in ihrer
Haufigkeit und einer Art Unabwend-
barkeit nacheinander dargestellt und
nicht nur autgezahlt werden, werden das
AusmaB der Leiden auf der Tierseite und
die Schuld auf Menschenseite deutlich.
Etwa wenn nach einer englischen Studie
(108) .Jm Schnitt doppelt so viele Nager
geziichtet wie im Tierversuch verwen-
det" und dann als "iiberzlihlig" einge-
schlafert werden, denn (109) "TOten und
Entsorgen ist die letztlich einfachste und
kostengiinstigste Losung, aber eben auch
die, die aus der Sicht des Tierschutzes
weder zu rechtfertigen noch zu verant-
worten ist",

11.9 Ergebnisse und Stellungnahmen
aus den verschiedenen
Arbeitsgruppen (124-161)

Hier handelt es sich urn Texte, die entwe-
der von Einze1personen oder Vertretem
interessierter Verbande und Institutionen
zu den angekiindigten Arbeitsgruppen
eingereicht oder als Ergebnisse dieser
Texte und deren Diskussion zu einer ge-
meinsamen Stellungnahme verarbeitet
wurden. Hier die vier Gruppen:
1 Totung im Zusarnmenhang von Tier-

seuchen (124-134)
2 Totung "iiberzlihliger" Tiere: Heim-,

Labor-, Nutz-, Zoo- und Zirkustiere
(135-143)

3 Totung im Rahmen der Jagd (144-154)
4 Menschliche Belastung beim Toten

von Tieren (155-161)
Versuche einer verkiirzten Wiedergabe

konnen - der konzentrierten Texte wegen
- nicht gelingen. Sinnvoll ist jedoch,
etwas zum Titel der Arbeitsgruppe 4 zu
sagen, denn hier wird ein bisher nur
selten behandeltes Thema beriihrt, das
Karin Blumer bereits 2000 unter dem
Stichwort .Das Leid der Leidzufugung"
(ALTEX 17, 2000, 179) angesprochen
hat. Die Losung kann aber nicht darin
liegen, unser Schuldgefiihl beim Toten
auf die eine oder andere Weise zu ver-
drangen, sondem es ist im Gegenteil die
moralische Kraft, die uns ohne Druck
von auBen dazu motiviert und veranlasst,

die Leidzufiigung bzw. die Totung
unablassig (und bis zum Aufhoren) zu
vermindem.
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Korrespondenzadresse
Prof. Dr. Gotthard M. Teutsch
Lisztstrasse 5

D: 23. Ausschreibung des BMVEL
Forschungspreises
Die rechtlichen Anforderungen zum
Schutze der Gesundheit des Verbrauchers
erfordern nach dem gegenwartigen Stand
der Wissenschaft noch immer Tierver-
suche bei der Entwicklung, Priifung und
Kontrolle yon chemischen und pflanzli-
chen Stoffen, insbesondere im Bereich
der Arzneimittel, Lebensmittelzusatz-
stoffe und Bedarfsgegenstande, Urn die
Forschung anzuregen, nach Moglichkei- oder wissenschaftliche Publikationen,
ten zur Einschrankung oder zum Ersatz
dieser Tierversuche zu suchen, schreibt
das Bundesministerium fiir Verbraucher-
schutz, Ernahrung und Landwirtschaft
einen Forschungspreis aus. Der Preis ist Bundesministerium fur Verbraucherschutz,
mit bis zu 15.000 Euro dotiert. Ernahrung und Landwirtschaft

Der Preis wird fiir wissenschaftliche Referat 321

andernden, tumorerzeugenden, frucht-
barkeits- und fruchtschadigenden Eigen-
schaften sowie der nutzbringenden Wir-
kungen. In den Arbeiten solI auch auf den
biologischen Aussagewert der Ergebnisse
fur den Menschen eingegangen werden.
Die Bewerber werden gebeten, nur zur
Publikation akzeptierte Arbeiten oder
veroffentlichte wissenschaftliche Arbeiten

beriicksichtigt. Poster und Zusammen-
fassungen werden nicht akzeptiert.
Die Arbeit muss in deutscher oder engli-
scher Sprache abgefasst sein. Bei umfang-
reicheren Unterlagen wird urn eine Zu-
sammenfassung des Inhaltes gebeten. Eine
Begriindung der Re1evanz fi.iT den Tier-
schutz ist beizufiigen. Eine Riicksendung
der eingereichten Unterlagen erfolgt nicht.

Die Vergabe des Preises erfolgt auf
Vorschlag eines unabhangigen Preiskura-
toriums. Eine Aufteilung des Preises auf
mehrere Preistrager bleibt vorbehalten.
Ein Anspruch auf Preisverleihung be-
steht nicht. Bereits mit einem Tierschutz-
preis ausgezeichnete oder zu diesem
Zweck eingereichte Unterlagen sind
kenntlich zu machen.

deren Veroffentlichung nicht langer als
zwei Jahre zuriickliegt, bis zum 31. Marz
2004 an das

Arbeiten ausgeschrieben, die einen Bei-
trag insbesondere zur Weiterentwicklung
pharmakologisch-toxikologischer Unter-
suchungsverfahren leisten, wie z.B. zur
Bestimmung der akuten, subchronischen
und chronischen Toxizitat, der erbgutver-

RochusstraBe 1
D-53123 Bonn

Bonn, den 15. Oktober 2003,
in achtfacher Ausfertigung (einschliefs- Bundes-ministerium fi.ir
lich der Anlagen) einzureichen. Sparer Verbraucherschutz, Emahrung und
eingehende Bewerbungen werden nicht Landwirtschaft, Dr. Polten
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