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Forschungsbericht

Bemerkungen zum Bedarf einer kulturubergreifenden Bioethik: 

Ethik und Politik benotigen mehr 

kulturwissenschaftliche Kompetenz

1 Bioethischer und kultureller Klarungsbedarf

Zu Beginn des Jahres 2004 versetzten Meldungen tiber erfolgreiches Menschenklonen in 

Siidkorea die Welt in Aufregung. RegelmaBig bestatigten Kommentatoren, es sei kein Wun

der, dass diese Experimente gerade - oder ausgerechnet - in Ostasien zum Erfolg gefuhrt 

werden konnten.

Jenseits biomedizinischer Spezialprobleme stellen sich Fragen zum Umgang mit Globalisie- 

rungsphanomenen. Stellvertretend fur viele hat das Mitglied der Enquete-Kommission "Ethik 

und Recht der modemen Medizin" des Deutschen Bundestags, Rainer Beckmann, religiose 

Vorstellungen in anderen Kulturen als strategische Mittel zur Aufweichung deutscher Stan

dards verdachtigt.1 Findet aus "westlicher" Sicht ein Tabubruch statt? Elat er wombglich 

Methode? Stehen besondere "kulturelle Werte" dem medizinischen Fortschritt im "christli- 

chen Abendland" im Wege? Miissen wir die buddhistische, jiidische oder konfuzianische 

Kultur ubemehmen oder unseren uberkommenen Grundiiberzeugungen abschworen, um dem 

medizinischen Fortschritt dienen zu konnen?

Erinnem wir uns an die Debatten der 199Oer-Jahre uber vermeintliche "asiatische Sonder- 

wege" zu Demokratie, Wirtschaftswachstum und Menschenrechten. Heute, scheint es, feiert 

im hastig entworfenen Weltbild der Bioethik ein obsoletes Kulturverstandnis Urstande. Die 

Prominenz "kultureller" Argumente in alien moralischen Lagem der Ethikdebatte vermittelt 

den Eindruck, dass der Kulturalismus nicht erledigt ist. Bei der Kategorisierung der Welt tun 

sich Betrachter schwer, die zunehmend differenziert wahrgenommene innere Pluralitat aller 

"Kulturen" auch auf der Ebene kultureller Reflektion nachzuvollziehen - und dabei kulturbil- 

dende Faktoren, wie zivilgesellschaftliche Strukturen und die bkonomische Ausrichtung der 

Politik, zu beriicksichtigen.

Nur so kann man es uberhaupt plausibel finden, wenn Kritiker mahnen, durch den Hinterein- 

gang der Anerkennung kultureller Vielfalt solle der Herabsetzung "unserer" ethischen Stan

dards ein Weg gebahnt werden. In der Tat scheint der Riickgriff auf "Kulturargumente" der- 

artige Sorgen zu bestatigen. So verlangte der Kblner Forscher Jurgen Hescheler uniangst 

wieder einmal, unter Hinweis auf buddhistische und jiidische Vorbilder, gleiche Arbeitsbe- 

dingungen wie Kollegen in Singapur, Malaysia und Israel, damit die deutsche Forschung

1 Rainer Beckmann, Kommentar in: Die Tagespost, 23.10.2003; (vgl. www.ead.de/tclg/aktuell.php? 

id=360).
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nicht von der Entwicklung "abgehangt" werde.1 Er verwies darauf, dass diese Kulturen die 

verbrauchende Embryonenforschung aus religiosen Griinden fbrderten.

2 Erkenntnisgewinn statt Mythenbildung

Derlei Ansichten bediirfen der Aufklarung. Es geht nicht nur um die Mystifizierung des Kul- 

turellen zur Durchsetzung handfester Interessen in politischen Macht- und Kulturkampfen. 

Erst der Mangel an Erklaren und Verstehen von Kultur in der modemen Welt verleiht der 

Tauschung Kraft.

2.1 Tatsachenbehauptungen

Tatsachenbehauptungen kbnnen empirisch gepruft werden. Wer auf "die Asiaten" verweist, 

muss Akteure, Interessen und tatsachliche Argumentaiionsmuster nennen und erklaren. Ein 

Blick in die Region zeigt eine heterogene Situation, in Abhangigkeit von der sozialen, bko- 

nomischen und politischen Entwicklung der jeweiligen Gesellschaft. Die entsprechenden 

Regulierungen der Biomedizin miissen vor dem Hintergrund ihrer politischen Prozesse ver- 

standen werden.

Bezieht man sich auf Motive und Interessen, so tut sich ein noch komplizierteres, innerliches 

Terrain auf, das selbst nicht gleich als "kulturell" ausgezeichnet ist. Es liegt in der Natur der 

Sache, dass man nicht unmittelbar von Selbstbeschreibungen oder normativen Dokumenten 

auf die tatsachlichen Grtinde und Absichten der Autoren schlieBen kann. Hat man eine Praxis 

oder eine Rechtslage adaquat beschrieben, ist sie in ihren Kontext einzuordnen.

Versteht man zum Beispiel die chinesische Biopolitik als Ausdruck von volkswirtschaftlich- 

pragmatischen Kompromissen, so relativiert sich der Eindruck, Chinas Kultur selbst sei 

"pragmatisch" und dem biotechnischen Imperativ verpflichtet.2 Vergleichbares gilt fur Aussa- 

gen, beispielsweise, zu "konfuzianischen" Ansichten fiber das Klonen. Ob der jeweilige Autor 

eine permissive, tugendethische oder konservative Haltung als "konfuzianische" ins Spiel 

bringt,3 hangt von seiner Lesart der Quellen ab, die zudem durch auBerkonfuzianische Uberle- 

gungen beeinflusst sein kann und in jedem Fall eine eigene Analyse verlangt. Wer wollte hier 

jeweils gleich die "chinesische Kultur" am Werk sehen?

2.2 Grundannahmen

Es zeigen sich Grundannahmen, die einer Definition und haufig auch der Revision bediirfen. 

Der Begriff der Kultur ist notorisch unklar. Umso mehr gilt dies fur die moglichen Zusam- 

menhange von Kulturalitdt und Normativitat. Ist ein Anspruch, z.B. der auf Leibeigenschaft, 

legitim, weil er sich auf Anerkennung in "einer Kultur" oder besser: in einer Tradition berufen 

kann? Offenbar bedarf es fiir die Giiltigkeit und Geltung normativer Anspriiche weiterer

1 Deutschlandfunk, "KJone fiir Deutschland? Der Weg zwischen Forschungsfreibeit und moralischer 

Grenzziehung", am 9.2.04, 19.15-20.00 Uhr.

2 Vgl. Ole During, "Chinese Researchers Promote Biomedical Regulations: What Are the Motives of 

the Biopolitical Dawn in China and Where Are They Heading?", in: Kennedy Institute of Ethics 

JournalNo\. 14, No. 1, 43-50 (2004). Siehe auch Ole During, "Zwischen moralischem Rubikon und 

rechtlichem Limes: Chinas bioethisches Selbstverstlndnis nimmt Gestalt an", in: China aktuell, 

7/2004, S. 750-761.

3 Einige Positionen sind vorgestellt in: Ole DOring, "Einstellungen zum Anfang des menschlichen 

Lebens in der chinesischen Diskussion. Eine Skizze in flinf Thesen", in: Caroline Y. Robertson 

(Hrsg.): Der perfekte Mensch. Genforschung zwischen Wahn und Wirklichkeit, Baden-Baden 

(Schriften des Instituts fiir Angewandte Kulturwissenschaft der Universitat Karlsruhe (TH), 8. Band), 

2003: 205-235.
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Kriterien als ihre kulturelle Affinitat, etwa: was gilt als "gerecht" oder "gut"? Andemfalls sind 

Befunde der moralisch- zivilisatorischen Entwicklung (z.B. Abschaffung der Leibeigenschaft) 

nur - und ganz widersinnig - als kulturfeindlich zu verstehen. Die Tatsache, dass Nationen 

gegen von ihnen selbst deklarierte Normen verstoBen, kann nur mit einem Kulturbegriff 

erklart und kritisiert werden, der Genesis von Geltung und Giiltigkeit unterscheidet1 Ferner 

ist die "kulturelle Authentizitat" von Selbstbeschreibungen und die Verflechtung von Kultur 

und Religion skeptisch zu sehen.

Gerade die Bioethik demonstriert, dass es signifikante kulturelle Identitatsbildungen aufgrund 

professioneller Standards, Denkweisen, Lebensstile oder Konfigurationen von Interessen 

gibt.2 Lebenswissenschaftler in China, Korea, den USA oder England argumentieren auf 

verbltiffende Weise ahnlich, in "ethischer" Absicht, wenn sie die verbrauchende Embryonen- 

forschung rechtfertigen wollen. Parallel existiert inhaltliche Ubereinstimmung in der philoso- 

phisch und sozialwissenschaftlich begriindeten Kritik oder aber unter Apologeten der Bio

ethik -jenseits nationaler Grenzen.3 Wer sich dem unausweichlichen globalen Diskurs stellt, 

wird immer wieder mit der Berufung auf Kultur konfrontiert und sollte qualifiziert sein, sie 

angemessen zu beurteilen.

2.3 "Normative A ussagen aus der Kultur "

"Normative Aussagen aus der Kultur" verkniipfen Griinde und Handlungsweisen. In der 

Bioethik erfolgt dies regelmaBig, um Restriktionen abzuweisen. Der Embryo soli auch von 

deutschen Forschern zerstort werden durfen, weil "andere Kulturen" ihren Angehorigen diese 

Mbglichkeit eroffnen. So umgeht man die eigentliche moralische und ethische Debatte. Man 

erspart sich die Nachfrage nach den Tatsachen und Griinden und - woher die Wertschatzung 

"des anderen" (ausgerechnet an dieser Stelle) kommt. Die strategische Einvemahme von 

"Kultur" iibergeht deren immanenten Entwurfscharakter. Kultur lebt ethisch maBgeblich von 

einer Spannung zwischen dem Uberkommenen und der Anforderung, es zu aktualisieren oder 

zu verbessem. Keine "Kultur" kann es sich leisten, sich selbst als homogen zu prasentieren. 

Es ist unvemunftig, normative Positionen anzunehmen, nur weil sie aus irgendeiner Kultur 

kommen.

Es besteht ein erheblicher Forschungsbedarf: empirisch, philosophisch und normativ. In der 

Ethikdebatte stand das Interesse am Kulturellen lange im Hintergrund, obwohl technische, 

institutionelle, okonomische und wissenschaftliche Prozesse ihrerseits Elemente der Kultur 

und damit Gegenstande einer kulturell interessierten Bioethik sind.

3 Kultur in der Bioethik: ein Beispiel

Gehen wir von einem empirischer Behind aus: Es existiert kein besonderer Schutz fur 

menschliche Embryonen vor verbrauchender Forschung in China. Die einschlagigen Regula-

1 Dazu Ole DOring, "Globalisierung durch Biotechnologie: Soziale und kulturelle Aspekte am Beispiel 

Humangenetik und China", in: Berliner Chinahefte, Nr. 20, MQnster (LIT-Verlag) Mai 2001: 101- 

116.

2 Ubersehen wird in der Regel eine global verbreitete Wissenschafts- und Technikkultur. Vgl. Karin 

Knorr Cetina, Wissenskulturen. Ein Vergleich naturwissenschaftlicher Wissensformen', Frankfurt/M. 

(stw) 2002.

3 Das Projekt "Westliche Bioethik" von Walter Schweidler und Thomas S. Hoffmann macht hieraus 

eine eigene Kultur-Programmatik durch die klassifizierende Unterscheidung von "Normkultur" und 

"Nutzenkultur".
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rien schiitzen Frauen als Quelle von Biomaterial und die Freiheit der Forschung. Dem 

menschlichen Embryo wird keine besondere Schutzwiirdigkeit beigemessen.1

Was lasst sich aus der Abwesenheit dieses Schutzes ablesen? Zustandig fur die Regelung der 

Biomedizin ist die Politik, nicht "Kultur". Fachleute bezweifeln die Verknupfung von Bio- 

ethik und kulturellem Erbe.2 Die Achtung btirgerlicher Interessen kann sehr weitgehend poli- 

tisch erklart werden (z.B. durch Ziele wie: sozialer Frieden, wirtschaftliche Konsolidierung, 

Legitimation politischer Herrschaft). China unterstreicht seit zwei Jahrzehnten den besonde- 

ren Schutz fur Mutter und Kinder. Die verbreitete Praxis der Abtreibung ist sozialpolitisch 

und okonomisch zu verstehen. Auf den starken Begriff der Kultur muss man nicht rekurrie- 

ren.3 Thematisch spielt der Embryo fur Menschen, die in Not, Elend und Unterdruckung leben 

eine weniger dringende Rolle als im wohlhabenden, freien und gebildeten Deutschland. Hier 

sollte man jeden Anschein von Zynismus durch Verklarung von Bediirftigkeit zu einem Kul- 

turbestand vermeiden.

Ein direkter Zusammenhang zwischen der Anwesenheit eines Schutzgedankens und der Ab

wesenheit des anderen ist schon politisch nicht herzustellen. Wie sollte das "kulturell" Sinn 

machen? Eine (wombglich kulturelle) "Bedrohung westlicher Standards" ist hier nicht zu 

erkennen. Im Gegenteil, auBerhalb Deutschlands gibt es kaum ein Land, das sich in den posi- 

tiven Standards von China unterscheiden wiirde.

Die Analyse des Handlungsrahmens schafft Klarheit uber den kulturellen Gegenstand. China 

ist eben nicht "gleich China".4 Erst in Kenntnis dieses Rahmens erschlieBt sich die Dimension 

des Kulturellen. Hier beginnt die eigentliche Diskussion: Beziehen sich moralische Positionen 

explizit oder implizit auf Konzepte aus der Kulturtradition? Wenn ja, wie sind diese Rekurse 

wissenschaftlich zu beurteilen? Welche Rolle spielt die notorische "erfiindene Tradition" und 

die Instrumentalisierung "kultureller Werte".

Die Wertschatzung "preufiisch" anmutender "konfuzianischer Tugenden" zur Erklarung des 

Wirtschaftswachstums in den 1980em und 1990em fmdet sich gewandelt in Beitragen zur 

chinesischen Bioethik wieder: Nun soli "Familienautonomie" oder "Gemeinschaftskonsens" 

vor allzu groBer Liberalitat, Transparenz und Zurechenbarkeit von Entscheidungen schiitzen, 

ausdriicklich weil dies der chinesisch-konfuzianischen Tradition entspreche. Ubersetzt ins 

wirkliche Leben bedeutet dies: Im Konfliktfall trifft der Vater oder der Dorfvorsteher die 

Entscheidungen. Ein solches Modell hangt von der idealistischen Voraussetzung ab, die Auto- 

ritat sei kompetent, unabhangig und am Wohl des Betroffenen interessiert. Diese apologeti- 

sche Neigung hat Skandale der Pharmaforschung, wie Blutsammlung in der bettelarmen 

Provinz Anhui, erleichtert, wenn nicht erst mbglich gemacht.5 Hier lebt obendrein ein altbe- 

kanntes Motiv des deutschen Chinabildes wieder auf. Die Sehnsucht nach mehr Gemeinsinn

1 Vgl. Ole DOring, "Searching for Advances in Biomedical Ethics in China: Recent Trends", in: China 

Analysis No. 27 (October 2003): 1-13 (www.chinapolitik.de).

2 Qiu Renzong, "Reshaping the Concept of Personhood: A Chinese Perspective", in: Gerhold K. 

Becker (Ed.): The Moral Status of Persons: Perspective on Bioethics, Amsterdam and Atlanta 

(Rodopi) 2000.

3 Ole DOring, "'Eugenik' und Verantwortung: Hintergrilnde und Auswirkungen des 'Gesetzes uber die 

Gesundheitsfilrsorge filr Mutter und Kinder'", in: China aktuell August 1998 (08/98): 826-835.

4 S. Anja Osiander und Ole DOring, Zur Modemisierung der Ostasienforschung: Konzepte, Strukturen, 

Empfehlungen, MIA 305, Hamburg 1999.

5 Pomfret, John and Nelson, Deborah; "In rural China, a genetic mother lode. Harvard-Led Study 

Mined DNA Riches; Some Donors Say Promises Were Broken", in: Washington Post, December 20, 

2000. Xiong Lei and Wen Chihua, "A farming family's recollection", in: China Daily 09/25/2003: 9 

(http://wwwl.chinadaily.com.cn/en/doc/2003-09/25/content_267233.htm).

http://www.chinapolitik.de
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in der Gesellschaft wird nach China projiziert. Im Anwendungsbereich der Bioethik zeigt die 

kulturalistische Naivitat ein hassliches Gesicht. Die chinesische Normbildung ist jedoch 

weiter: Sie erkennt unzweideutig das Recht des Individuums auf Schutz und ggfs. "infor- 

mierte Zustimmung" an.

4 Die Forschergruppe KBE

Eine informierte Ethikdiskussion ist auf kulturwissenschaftliche Kompetenzen angewiesen. 

Dazu gehort die Beschreibung der tatsachlichen bioethischen Situation der betreffenden Lan

der. Diese Befiinde sind im Hinblick auf die wichtigsten Institutionen, Akteure und gesell- 

schaftlichen Rahmenbedingungen zu analysieren. Der in diesem Zuge festgestellte Bestand an 

normativen Aussagen und Mustem (moralisch, rechtlich, ethisch) kann anhand ethischer, 

kultureller oder sozialwissenschaftlicher Fragen studiert werden.

Die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geforderte Forschergruppe "Kulturiibergrei- 

fende Bioethik. Voraussetzungen, Chancen, Probleme" (KBE) untersucht seit Ende 2002 die 

bioethische Entwicklung in einigen Regionen anhand zentraler ethischer Fragestellungen und 

die konkrete Ausgestaltung der Wechselwirkung von Kultur und Normativitat.1 Mein Beitrag, 

dem die obigen Uberlegungen entstammen, steht im Rahmen des Projektes "Menschenbilder 

in der zeitgenbssischen bioethischen Diskussion in China”.

Ausgangspunkt der Teilprojekte ist eine Beschreibung der Diskurslage. Den gemeinsamen 

Bezug bilden Fragen im Umkreis des Menschenbildes. Die untersuchten Kulturausschnitte 

entsprechen je den Zugangsweisen, die bestimmte Disziplinen eroffnen. Sie sollen im Hin

blick auf ethische Leitfragen kritisch begleitet werden und methodisch dem Primat der Un- 

voreingenommenheit folgen. Hierbei ist der Ansatz des "Dialogs auf Augenhbhe" hermeneu- 

tisch grundlegend.2 Der unmittelbare Austausch mit bioethischen Akteuren, uber die wir 

reden, soli kritisches Lemen erleichtem.

Im Dezember 2003 organisierte die Forschergruppe eine Internationale Tagung in Bochum. 

Die Debatten in der jeweiligen Region (Slid- und Ostasien, Indien, USA; buddhistische, isla- 

mische, israelische Positionen) zum "Klonen" erbffheten den Zugang zum besseren Verstand- 

nis der moralischen Anliegen und Argumente, der Akteure und der politischen Prozesse - 

auch dort, wo die Thematik keine besondere Rolle spielt.3

Das derzeitig besondere Gewicht der Bioethik in Asien (Japan, Siidkorea, China, Buddhis- 

mus, sowie Projekte zum Islam, Informed Consent, "westlicher" Bioethik und Gesundheits- 

miindigkeit) hat pragmatische Grunde. Sachlich geboten und wissenschaftlich wiinschenswert 

ware eine systematische Ausweitung gemaB dem globalen Horizont der Gruppe. Hier beste- 

hen derzeit noch forschungspolitische Vermittlungsprobleme.

Von Bedeutung fur die Orientierung der Kulturwissenschaften ist das in der Untersuchung zur 

Bioethik zu Tage tretende groBe Potenzial zur Beffeiung der "kleinen Facher" aus ihrem Mau- 

erblumchen-Dasein. Schon nach kurzer Anlaufzeit wurden Ergebnisse in Deutschland und

1 Heiner Roetz, "Research project on Cultural Issues in Bioethics. Announcement and invitation for 

advice and cooperation", in: ASIEN, (Januar 2003) 86: 99-101.

2 Siehe Heiner Roetz, "Philologie und Offentlichkeit Uberlegungen zu einer sinologischen 

Hermeneutik", in: Bochumer Jahrbuch zur Ostasienforschung Band 25, 2001, Bochum (ludicium), 

2002: 89-111; Ole DOring, "Verstehen als Anerkennen. Uberlegungen zu einer zeitgemaBen 

Kulturhermeneutik am Beispiel der Medizinethik im heutigen China", ebd.: 9-52.

3 "Bioethik weltweit neu denken. Internationale 'Cloning'-Tagung in der RUB", Presseinfo 373, 

Bochum, 04.12.2003 (http://www.pm.ruhr-uni-bochum.de/pm2003/msg00373.htm).

http://www.pm.ruhr-uni-bochum.de/pm2003/msg00373.htm
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international nachgefragt. Hier geht es aber nicht um die Logik des Forschungswettbewerbes. 

Die Beschaftigung mit Menschheitsthemen entspricht dem Wesen unserer Wissenschaften. 

Die aktuelle Thematik bietet lediglich einen Anlass zu demonstrieren, dass die dringend 

benotigten Kompetenzen existieren.

Ertrage der Forschergruppe, deren Finanzierung bis zum Jahresende gesichert ist, konnen 

fiber die Website der Gruppe www.ruhr-uni-bochum.de/kbe eingesehen werden. Es ergibt 

sich von selbst, dass Anregungen und kritische Kommentare, sowohl zu Teilaspekten als auch 

zum Ganzen des Projekts, willkommen sind und nach Mbglichkeit in die laufende Arbeit 

einbezogen werden.

Ole Dbring
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