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GENE SIND ANDERS - ALS BISHER GEDACHT 

Epigenetik und das 
Wesen des Hundes 

AUTOREN: Heinz Weidt und Dr. sc. nat. Andrea Weidt 

Seit einigen Jahren vollzieht sich in den einschlagigen Wissenschaftszweigen ein 

g.rundlegender Wandel im Verstandnis des Vererbungsgeschehens. So ist beispielsweise klar

geworden, dass es zur Entwicklung und dem Fortbestand eines Lebewesens nicht nur die

zugehorigen Gene braucht, sondern auch Prozesse, die sie in der rechten Art und Weise ein

und ausschalten. Und jetzt kommt das Oberraschende: Dieses Ein- und Ausschalten der Gene 

unterliegt in verschiedenen wichtigen Bereichen auBeren Einflussen, also der Umwelt. 
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it diesen Zusammenhangen und ihren weit reichen
den, teils spektakularen Erkenntnissen befasst sich 
der altere und nun wieder neu etablierte Wissen-

schaftszweig der Epigenetik. Bereits Mitte des letztenJahrhun
derts war prinzipiell klar, dass es neben den Genen noch ande
re Faktoren geben muss, die an der Verwirklichung erblicher 
Anlagen beteiligt sind. Nachdem die Erwartungen in die so ge
nannte Entschliisselung der erblichen Anlagen des Menschen 
(Human-Genom-Projekt) nicht erfiillt wurden, ging man mit 
neuen und verfeinerten Methoden dem auBerst komplexen Ge
schehen der Vererbung weiter auf den Grund. 
Weltweit befassen sich damit zahlreiche Universitaten und an
gesehene Forschungseinrichtungn - auch in Osterreich. Es han
delt sich also keinesfalls um die Meinung einiger weniger Fan
tasten oder absonderlicher Wissenschaftler. Die moderne Epi
genetik steht trotz ihrer grundlegend neuen Einsichten noch 
am Anfang und ist heute eines der wichtigsten Forschungsge
biete unserer Zeit. Auch fiir unsere Hunde hat dieses neue Wis
sen in der Vernetzung mit anderen Wissensgebieten eine au
Berordentlich groBe praktische Bedeutung. Nachfolgend be
trachten wir dazu den Zusammenhang zwischen Epigenetik 
und dem Verhalten und Wesen unserer Hunde. Aber auch wir 
Menschen werden an diesen neuen Einsichten Gewinn fiir un
ser eigenes Lebensverstandnis haben. 

Vererbung van Erfahrungen 

Auf verschlungenen, teils kuriosen Wegen hat sich in der brei
teren Offentlichkeit die Vorstellung festgesetzt, dass es fiir alle 
erdenklichen Eigenschaften, Mangel und Krankheiten jeweils 
zugehorige Gene gibt. Noch vor Kurzem war fast taglich irgend
wo zu lesen, dass Gene fiir dies oder das neu entdeckt wurden. 
Genanalysen zur Feststellung erblicher Krankheiten wurden 
zum Gebot der Stunde. Auch bei unseren Zuchtvereinen. Wie 
sich aber immer mehr herausstellte, trifft es nur in den selte
neren Fallen zu, dass die Verursachung eines Problems von ei
nem einzigen Gen ausgeht. 
Es war die Genforschung selbst, die dann gezeigt hat, dass Gene 
anders sind, als bisher geglaubt. So werden die meisten Vorgan
ge in einem Lebewesen von vielen Genen gesteuert, die sich zu
dem untereinander beeinflussen und deren Aktivitat von Um
weltqualitaten abhangig ist. Vollig unerwartet hat sich zu al-

Was ist Epigenetik? 
• Mit dem Wort Epi-genetik wird eine besondere Form der Ge

netik bezeichnet, die entsprechend der Vorsilbe "epi" iiber,
neben oder auBerhalb der bekannten Gene wirkt.

• Die Funktionen der Epigenetik bestehen darin, dass vorhan
dene Gene (Erbinformationen) durch auBere Faktoren in
ihrer jeweiligen Wirksamkeit ein- oder ausgeschaltet wer
den konnen. Dabei findet in den Genen selbst keine Veran
derung statt, sondern "nur" in ihrer Aktivitat. So konnen
ein- und dieselben Gene zu ganz unterschiedlichen Ergeb
nissen fiihren.

• Der durch auBere Faktoren eingestellte Aktivitatszustand
kann auBerdem weitervererbt werden. So konnen ohne Ver-
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Solange wir versuchen, Wesensmangel hauptsachlich zuchtungs
genetisch zu beseitigen, drehen wir mit viel Aufwand und wenig 
Aussicht auf Erfolg an der falschen Stellschraube. Denn heute ist 
gesichert: Die Umwelt hat tatsachlich auf der molekularen Ebene 
ihre Hand am genetischen Schalter. 

ledem noch etwas Unglaubliches ergeben. Ein Teil der Gene, 
die durch Erfahrungen an der Umwelt ein- oder ausgeschal
tet werden, konnen in der nachsten Generation und womog
lich auch noch in weiteren Generationen diese Schalterstel
lung beibehalten. 
Das bedeutet, dass neben oder auch iiber dem genetischen Code 
noch andere Vorgange ari der Verwirklichung erblicher Ania
gen beteiligt sind (siehe untenstehender Kasten). Das sagt zwei
erlei: Die Vererbung wird nicht nur durch die Gene bestimmt 
und-Erfahrungen konnen gewissermaBen weiter vererbt wer
den. Wer iiber liingere Zeit dem Gen-zentrierten Denken gefolgt 
ist und auf dieser Schiene vielleicht sogar noch tatig war, wird 
wahrscheinlich groBe Miihe haben, das auf Anhieb zu glau
ben, was wir bier beschreiben. So konnte sich beispielsweise 
die Frage aufwerfen, ob denn das alles auch fiir unsere Hun-
de zutrifft? Uns sind derzeit keine wissenschaftlichen Ergeb
nisse der Epigenetik bekannt, die direkt an Hunden gefunden 
wurden. -Oberwiegend stammt die neue Sicht aus Forschungen --➔ 

anderungen in den Genen die Wirkungen einmalig aufgetre
tener auBerer Einfliisse in die nachste und teilweise auch in 
weitere Generationen weitergegeben werden. 

• Die moderne Epigenetik befindet sich in denAnfangen. Und
so gibt es fiir viele Prozesse und Effekte noch keine allge
mein giiltigen Definitionen. Deshalb schlagen wir folgende
kurze Arbeitsdefinition vor: Epigenetik ist das Studium ver
erbbarer Mechanismen, welche die Aktivitaten von Genen
steuern, ohne diese selbst zu verandern.

Hinweis:

Unter dem Titel "Der zweite Code - Epigenetik - oder wie
wir unser Erbgut steuern konnen" hat der Wissenschafts
autor Dr. Peter Spork ein wichtiges, gesellschaftsrelevantes
Buch verfasst.
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Aufbau der DNA (Desoxyribonukleinsaure) 

' 
- Adenin

- Thymin

-

Cytosin

- Guanin

- Phosphatdesoxyribose
Strang

Die DNA (Desoxyribonukleinsaure) ist Trager der Erbinformation, also der Gene. Im Normalzustand ist die DNA in 

Form einer Doppelhelix organisiert. Die Epigenetik ist das Bindeglied zwischen Umwelteinflussen und Genetik. 

Sie untersucht welche Faktoren die Aktivitat bzw. Wirksamkeit eines Genes beeinflussen und in wie weit dies 

vererbt wird. Da das Gen nicht verandert wird, sind epigenetischen Kodierungen reversibel. 

an sogenannten Modell-Organismen wie Mausen und Ratten. 
Aber auch am Menschen, insbesondere an Zwillingen sind ver
schiedene epigenetische Effekte gut belegt. Wern das im Ver
gleich zur klassischen Genetik als zu diirftig erscheint, der sei 
daran erinnert, dass die Mendelsche Vererbungslehre aufErb
gangen bei Erbsen beruht. 

Keine neuen Heilsversprechen 

Es wird also nicht einfach sein, sich diesen neuen Einsichten 
zu offnen. Dabei geht es uns nicht darum, aus den ehemaligen, 
unerfiillt gebliebenen Heilsversprechen der Genetik nun eben
solche aus der Epigenetik herzuleiten. Wir befassen uns hier 
auch nicht mit Erbkrankheiten und degenerativen Erscheinun
gen. Unser Bemiihen erstreckt sich darauf, handfeste epigene
tische Effekte im Verhalten und Wesen unserer Hunde vor Au
gen zu fiihren. Und zwar solche, die wir selbst iiber viele Jah-

Zur Person 

Heinz Weidt, Jahrgang 1943, ging 25 

Jahre zur Jagd, war Hundefi.ihrer und 

nebenberuflich bestatigter Jagdaufseher 

sowie Verbandsrichter irn JGHV. Er 

befasste sich schon in jungen Jahren rnit 

Erkenntnissen der Verhaltensforschung 

und ihrer Nutzanwendung fur den Hund. 

Er entwickelte mehrere richtungsweisende Konzepte, unter 

anderem auch das der Pragungsspieltage/Welpenspielstunden. 

Zwei Grundfragen beschaftigen ihn bis heute: 

1. Wo kommen so genannte Wesensmangel her? und

2. was kann man dagegen tun?

Heinz Weidt ist leitender Mitarbeiter der Kynologos AG,

Gesellschaft fur angewandte Verhaltensforschung bei Hunden

(Schweiz) und ein gefragter Autor sowie Vortragsreferent.
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re mit gro:Bem Aufwand hinterfragt und erprobt haben und 
die jeder engagierte Hundefiihrer in. ihren Wirkungen prak
tisch nachvollziehen kann. Eines ist jedenfalls sicher: Solange 
wir zur Vermeidung und Beseitigungvon Wesensmangeln nur 
nach den ,,zugehorigen" Genen suchen, drehen wir mit vielAuf
wand an den falschen ,,Stellschrauben". Damit versaumen wir 
das, worauf es in der Praxis tatsachlich ankommt und was je
der Einzelne fiir sich, seinen Hund und damit auch fiir das ge
meinschaftliche Zuchtgeschehen tun kann. Im nachsten Teil 
gehen wir darauf naher ein. 

<D Redaktioneller Hinweis: 

Die Autoren halten zum Wesen des Hundes verschiedene Se
minare und Vortrage. Aus aktuellem Anlass auch speziell zur 
Epigenetik. Siehe hierzu 
�www.kynologos.ch, Rubrik ,,Serninare/Vortrage" 

Zur Person 

Dr. Andrea Weidt, Jahrgang 1974, 

Tochter von Heinz Weidt, ist Biologin und 

studierte Zoologie sowie Publizistik- und 

Kommunikationswissenschaft und schloss 

2007 in Zurich ihre Doktorarbeit im 

Fachbereich Verhaltensbiologie ab. 

Seitdem ist sie wissenschaftliche Leiterin 

der Kynologos AG (Schweiz). Zahlreiche Vortrage und 

Publikationen in der Kynologie saumen seit langem ihren Weg. 

2005 erschien von ihr ein aussergewohnlich hilf- und lehrreiches 

Buch zum besseren Verstandnis des Hundes: ,,Hundeverhalten 

- Das Lexikon".
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GENE SINO ANDERS - ALS BISHER GEDACHT 

Epigenetik und das 
Wesen des Hundes 

AUTOREN: Heinz Weidt und Dr. sc. nat. Andrea Weidt 

Entgegen landlaufigen Vorstellungen zeigen die Erkenntnisse der Epigenetik 

unabweisbar, dass die Gene das Leben nicht unveranderlich vorbestimmen. Vielmehr 

wird ihre Aktivitat und Wirksamkeit durch Umwelteinflusse in wichtigen Teilbereichen 

reguliert. Dort werden also gewissermaBen die Gene umweltabhangig in ihrer 

Wirksamkeit ein- oder ausgeschaltet. Diesen neu erkannten und uberraschenden 

Zusammenhang zu verstehen, fallt ein ganzes Stuck leichter, wenn wir die genialen 

Strategien der Natur zur Lebensbewaltigung am Beispiel des Lernens betrachten. 

infachere Lebewesen, die in einer eher gleichmaBi
gen Umweltleben - etwa Regenwiirmer - haben we
nig Griinde und auch kaum einen naturgegebenen 

Spielraum, ihr Verhalten <lurch Lemen an Umweltveran
derungen anzupassen. 1hr Verhalten ist stark genetisch 
festgelegt {Instinkte). Hoher entwickelte Lebewesen wie 
unsere Hunde haben hingegen iiber ihre genetisch gesi
cherten Verhaltensweisen hinaus, erhebliche Freiraume, 
ihr Verhalten <lurch Lemen auf die jeweiligen Lebensum
stande anzupassen. Besonders wichtige Erfahrungen in 
den etwa ersten 16 Lebenswochen werden kaum mehrver
gessen und Versaumtes lasst sich nur schwer oder gar 
nicht mehr nachholen. Lemen, insbesondere dieses frii
he pragende Lemen hat also eine geniale Anpassungs
funktion. Sie ermoglicht all das, was unsere Hunde in den 
verschiedensten Bereichen so wertvoll macht. 

Gene wirken flexibel 

Ein prinzipiell ahnliches Anpassungsgeschehen gibt es auf 
der Ebeneder Verwirklichung erblicher Anlagen. Entgegen 
bisheriger Auffassung sind erbliche Anlagen nicht ein star
res Gebilde, das automatisch und prazis zuimmer den glei
chenErgebnissen fiihrt. Vielmehr bestimmtvonBeginn des 
Lebens an die Umwelt, in welchem Umfang und in welcher 
Weise das Potenzial der erblichen Anlagen tatsachlich ent
faltet wird. Dabei gibt es groBe Bandbreiten an Moglichkei-
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ten. So bestehen deutliche Spielraume zur aktuellen Nut
zung der genetischenAnlagen. Innerhalb gewisser Grenzen 
reagiert das Erbgut flexibel und ermoglicht dem betreffen
den Lebewesen unter den Umstanden der vorgefundenen 
Umwelt seinen Organismus und sein Verhalten bestmog
lich anzupassen. Damit wird nebenbei auch klar, dass die 
Frage, welche Anteile genetisch und welche durch die Um
welt bedingt sind, falsch gestellt ist und nicht weiterfiihrt. 

Die Umwelt hat lhre Hand 
am genetischen Sch alter ... 

... und bestimmt, in welcher Weise das Erbgutverwirklicht 
wird. Es kommt dabei also auf das Zusammenwirken des 
jeweiligen Erbguts mit der jeweiligen Umwelt an. Fiir uns 
Menschen ergibt sich so beispielsweise in der Sicht von Epi
genetik und Verhaltensgenetikvereinfachtfolgende Zusam
menfassung: "Die Gene formen uns, gleichzeitigformen wir 
unsere Gene" (Prof. Dr. Klaus-Peter Lesch, Lehrstuhl fiir 
Molekulare Psychiatrie, Uni Wiirzburg). 
Fragestellungen zu Personlichkeitsveranderungen oder gar 
Personlichkeitsstorungen beim Menschen liegen im Prin
zip jenen zu Wesensmangeln bei unseren Hunden sehr 
nahe. Schrittweise wenden wir uns nun solchen epigeneti
schen Zusammenhangen zu, die mit Blick auf das Wesen 
im Zuchtgeschehen und im Umgang mit unseren Hunden 
von besonderer Bedeutung sind. ·--+ 
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Erhtihte Angstlichkeit und 
Aggressionsbereitschaft des 
Nachwuchses hat nicht selten 
ihre Ursache in lang 
anhaltendem oder haufig 
wiederkehrendem Stress der 
Hiindin wahrend ihrer 
Trachtigkeit. 

In welcher Weise das Potenzial 
erblicher Anlagen entfaltet wird, 
hangt in starkem Mal!. von 
vorgeburtlichen Einfliissen im 

Mutterleib ab. 



Ein nachdenklich stimmender Effekt: Der 
wechselseitige Austausch der Embryonen 
(Cross fostering) fuhrte beim Nachwuchs zu 
Verhaltenstendenzen die nicht der genetischen 
Mutter, sondern jenen der jeweiligen 
,,Leihmutter" entsprachen. Das chemische 
Milieu im Mutterleib wirkt auf die Aktivitat 
jener Gene, die an der emotionalen Regulation 
des Nachwuchses beteiligt sind. Dadurch 
vollziehen sich sehr fruh Grundeinstellungen 
fur das spatere Verhalten und Wesen. 

Aktuelles 7 

Vorgeburtlicher Stress und die Folgen 
Entwickelt sich in einem weiblichen Siiugetier Nachwuchs und 
ist es in dieser Zeit liinger unbewiiltigbarem Stress ausgesetzt, 
so werden beim entstehenden Nachwuchs zahlreiche Gene in 
anderer Weise ein- und ausgeschaltet als dies sonst iiblich wiire. 
Die Jungtiere zeigen sich dann spiiter erhoht iingstlich, weni
ger erkundungsfreudig, gelegentlich aber auch hyperaktiv. Aus 
ihrer Grundstimmung erhohter Angstlichkeit geht zudem ver
mehrt die Gefiihlslage des Bedrohtseins hervor, was im Allge
meinen zugleich eine erhohte Aggressionsbereitschaft entste
hen liisst. 
Aus zahlreichen eigenen Beobachtungen (keine wissenschaftli
chen Studien), glauben wir sicher zu wissen, dass auch bei unse
ren Hunden solche oft ganz und gar (rasse-)untypischen Verhal
tensabweichungen in derartigen Zusammenhiingen auftreten. 
Versucht man zuniichst den (verhaltens-)biologischen Sinn sol
cher Veriinderungen zu verstehen, so wird wiederum die Ge
nialitiit der Natur deutlich. Ober die erhohte Stressbelastung 
der werdenden Mutter wird an die Nachkommen eine veriin
derte Grundeinstellung zur Lebensbewiiltigung vermittelt. In 
einer belastungsreichen Umwelt ist es von Vorteil, den vielen 
Unwiigbarkeiten mit besonderer Zuriickhaltung und Vorsicht 
zu begegnen (Angstlichkeit) und sich bedarfsweise verstiirkt 
zu verteidigen (Aggressionsbereitschaft). 
Stress veriindert also iiber epigenetische Mechanismen die 
Aktivitiit der Gene und hat damit bei der Nachfolgegenerati
on eine wirkungsvolle Anpassungsfunktion. Im Extremfall, 
also z.B. bei anhaltendem Hochstress kann das so weit fiih
ren, dass es im friihen Entwicklungsstadium zur Auflosung 
der Embryonen oder zu Fehlgeburten kommt. Darin steckt 
eine unerbittliche aber natiirliche Logik: Eine derartige Um
welt ist fiir eine Jungenaufzucht giinzlich ungeeignet. Dieses 
von Natur aus sinnreiche Anpassungsgeschehen kann gera
de unter unseren oft naturwidrigen Zivilisationsbedingun
gen, aber auch aufgrund von Missgeschicken, Unverstiindnis 
oder auch Fahrliissigkeit leicht au:Ber Tritt geraten. Wie wir 
dem in der Praxis entgegensteuern konnen, wird spiiter noch 
ein weiteres Thema sein. 

Fur ein besseres Grundverstandnis ... 

... genetischer und epigenetischer Funktionen soll hier noch 
kurz das Ergebnis eines bemerkenswerten Experiments aus 
jiingerer Zeit aufmerksam machen. 
Man hat die heranwachsenden Embryonen eines ruhigen/aus
geglichenen und eines unruhigen/nervosen Miiusestamms zwi
schen den jeweiligen Miittern getauscht und austragen lassen 
(so genanntes ,,Embryonal cross-fostering"). Danach wurde be
obachtet, wie sich die beidenJungtiergruppen entwickeln. Ent
wickeln sie ihr Verhalten so, wie die jeweilige genetische Mut
ter oder treten irgendwelche Veriinderungen auf? 
Die gro:Be Oberraschung: Die Jungtiere entwickelten ihr Ver
halten nicht wie ihre genetischen Miitter, sondern wie ihre je
weiligen ,,Leihmiitter"! Das bedeutet, das biochemische Mili
eu im Mutterleib iibt starken und lenkenden Einfluss auf die 
Verhaltensstruktur der heranwachsenden Nachkommen aus. 
Mit Blick auf das Zuchtgeschehen betrachten wir im niichsten 
Teil niiher das Zusammenwirken von Epigenetik, Stress und 
Verhalten. Daraus ergeben sich Anregungen fiir die Praxis und 
weitere Fragen zur Entwicklung des Wesens unserer Hunde. 
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Das instinktsichere Brutpflegeverhalten unserer 

Hilndinnen ist em hohes Gut, das es zu bewahren 

gilt. Durch die Epigenetik steht heute fest: Die 

instinktsichere Brutpflege ist eine Grundlage fi.lr 

ein sicheres Wesen ihres Nachwuchses. Sie darf 

durch Einflusse des Menschen nicht eingeschrankt 

werden. Mit der Obernahme eines Wei pen muss die 

Brutpflege gewissermaBen weitergefuhrt werden. 
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Die Erbanlagen unserer Hunde sind keine starr festgelegten Vorgaben, die von sich 

aus automatisch zu immer den gleichen Ergebnissen fuhren. Gerade die genetischen 

Grundlagen fur das Verhalten und Wesen unserer Hunde werden in ihrer Wirkung 

durch Umwelteinflusse in weiten Bereichen ein- und ausgeschaltet. 

n Fachkreisen spricht man hier von 
der Genregulation, die iiber ver
schiedene Mechanismen die Aktivi-

tat von Genen verandert. Entscheidend 
ist also nicht nur, welche Gene im Erb
gut vorhanden sind, sondern ebenso, 
welchen ,,Schaltzustand" sie haben. 
Auch wenn die moderne Epigenetik erst 
am Anfang steht, so zeigt sie uns schon 
eine ganze Weile zweifelsfrei, dass wir 
gut daran tun, im Zuchtgeschehen und 
im Umgang mit unseren Hunden vieles 
neu zu denken. 
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Stress und Epigenetik 

Naturgema.B wirken Umwelteinfliisse 
auf die Genregulation im Allgemeinen 
dann am starksten, wenn sich die Or
gane ausbilden und sie sich dabei inner
halb ihrer arteigenen Gr.enzen auf die 
vorhandenen Entwicklungsbedingun
gen einstellen. Das gilt insbesondere fiir 
das Hauptorgan der Korper- und Verhal
tensregulation, das Gehirn. So erhalten 
nicht nur die Regulationsprozesse fiir die 
Funktionen des Korpers ihre meist blei-

bende Grundeinstellung. Auch die emo
tionale Regulationsfahigkeit stellt sich 
zugleich dauerhaft ein. Das bedeutet, 
dass die Fahigkeit mit Belastungssitua
tionen, Stress und Erregungszustanden 
umzugehen stark von den friihen Ent
wicklungsbedingungen abhangt. Diese 
erstrecken sich bei unseren Hunden von 
vorgeburtlichen Stadien iiber das Wel
penalter bis in die Pubertat. Wie schon 
in Teil 1 vermittelt, verursacht Stress bei 
der trachtigen Hiindin deutliche epigene
tische Effekte, die generationsiibergrei-
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fend beim Nachwuchs erhohte Angst
lichkeit und Aggressionsbereitschaft 
entstehen lassen kann. Damit wir aber 
daraus die richtigen praktischen Folge
rungen im Umgang mit unseren Hunden 
ziehen konnen, bedarf es noch etwas ge
nauerer Betrachtungen zum Stressge
schehen (siehe untenstehender Kasten). 

Eingeschrankte FOrsorge 
verandert die Erbgut-Aktivitat 

Unbewiiltigbarer, also belastender Stress 
kann seine negative Wirkung nicht nur 
im vorgeburtlichen Stadium entfalten. 
Auch eine Einschriinkung oder gar ein 
Fehlen des natiirlichen Fiirsorgeverhal
tens des Muttertieres bedeutet fiir den 
Nachwuchs stark belastenden Stress. 
An Miiusen und Ratten wurden nach un
terschiedlichen Fragestellungen zahlrei
che Versuche durchgefiihrt, bei welchen 
das Brutpflegeverhalten gezielt mehr 
oder weniger stark eingeschriinkt wur
de. Dabei zeigte sich durchgiingig, dass 
ein Mangel an Brutfiirsorge beim Nach-

Die selbstandige Bewaltigung 
angemessener Hindernisse starkt das 
Vertrauen in die eigene Fahigkeit und 
fordert die Lust am Lemen und 
Problemlosen. Das macht innerlich stark! 

wuchs zu einer dauerhaften Einschriin
kung seiner spiiteren Stressvertriiglich
keit fiihrt. Zuniichst erscheint das nicht 
so ganz neu. Denn scharf beobachtende 
Ziichter und andere ,,Hundeleute" ken
nen diese Effekte aus ihrer Praxis schon 
liinger. Zudem hat Heinz Weidt dariiber 
schon in den 1980er Jahren ausfiihrlich 

Stress und emotionales Lernen 

Mit Stress werden im Allgemeinen Zustiinde bezeichnet, die bei Auseinander
setzungen mit belastenden, gefiihrdenden oder schiidigenden Lebenssituatio
nen entstehen. Diese konnen korperlicher Art sein wie z.B. extreme Temperatu
ren, schwere Korperarbeit, anhaltender Nahrungsmangel oder Krankheit. Aber 
auch rein psychische Belastungen wie beispielsweise Angst, innere Konflikte 
oder Ausweg- und Hilflosigkeit. Korperlicher und psychischer Stress konnen 
auch kombiniert auftreten. 
Stress fiihrt zu einem korpereigenen Notfallprogramm, das zur Abwehr vorii
bergehend Hochstleistungen sowie Verhaltensstrategien des Angriffs, der Flucht 
oder des Totstellens ermoglicht. Diese Stressreaktionen dienen der Wiederher
stellung des inneren Gleichgewichts. Embryonen und Feten sind dazu noch nicht 
in der Lage, Welpen nur begrenzt. 
Auswirkungen: 
1st ein (heranwachsender) Hund iiber liingere Zeit oder immer wieder Belastun
gen ausgesetzt, die er durch eigenes Tun nicht bewiiltigen kann, so sprechen wir 
ganz bewusst von nicht bewfiltigbarem Stress. Dieser fiihrt dazu, dass die kor
pereigenen Regulationsmoglichkeiten aufDauer ausgeschopft, sowie der Orga
nismus und die Psyche schiidigend iiberfordert werden. Das Vertrauen in die ei
gene Bewiiltigungsfiihigkeit kann sich nicht aufbauen oder geht verloren. 
Gelingt es, eine Belastungssituation zu bewiiltigen, sprechen wir sinngemiiB von 
bewiiltigbarem Stress. Bei ihm wird nicht nur das innere Gleichgewicht wieder 
hergestellt. Zugleich wird das Vertrauen in die eigene Bewiiltigungsfiihigkeit ver
stiirkt. Kiinftige, noch groBere Aufgaben werden als Herausforderung angenom
men und mit wachsendem Selbstvertrauen immer wieder bewiiltigt. 
Fazit: Unbewiiltigbarer und bewiiltigbarer Stress sind aufs Engste mit einem 
emotionalen Lemen und der Ausbildung der emotionalen Regulationsfiihigkeit 
verbunden. Die Art der friihen Stresserfahrungen haben entscheidenden Ein
fluss auf das spiitere Wesen unserer Hunde. 

publiziert und referiert (siehe auch diver
se Beitriige imJGH 1983-1992). Also wo
rum geht's? 
Geradezu sensationell war vor einigen 
Jahren der erste molekulargenetische 
Nachweis, dass die brutpflegende Zu
wendung und mit ihr das regelmiiBige 
Belecken des Nachwuchses jene Gene des 
Gehirns aktiviert, die einem Anstieg des 
Stresshormonspiegels entgegenwirken. 
Und noch etwas konnte nachgewiesen 
werden: Auch bei uns Menschen wirkt 
die miitterliche Zuwendung iiber das 
Hormonsystem zum Aufbau einer Art 
Stressbremse. Generell liisst sich sagen: 
Halten wir nun einmal kurz inne und 
denken dariiber nach, welche Konse
quenzen in diesem mittlerweile mehr
fach gesichertem Wissen stecken. Wer 
am Verstiindnis elementarer Lebens
vorgiinge interessiert ist, dem wird wohl 
jetzt ein Schauer der Erkenntnis iiber den 
Riicken laufen. Vor allem dann, wenn 
noch hinzu kommt, dass diese epigene
tischen Veriinderungen teilweise auch an 
die nachfolgenden Generationen weiter
gegeben werden konnen. 
Dieser Zusammenhang macht aus bisher 
ungewohnter Sicht z.B. sehr schnell klar, 
wie verwerflich der illegale Handel mit 
solchen Welpen ist, die ohne die notige 
Brutpflege und menschliche Zuwendung 
im FlieBbandverfahren aufgezogen, epi
genetisch demoliert und dann schwarz 
vermarktet werden. Zugleich stellt sich 
jeder Welpenerwerber, der die Auf
zuchtqualitiiten seines kiinftigen Hun
des nicht kennt oder hinterfragt ins Ab
seits des gesunden Menschenverstandes. 

Trennung und neue Bindung 
als Risikofaktoren 

Aber auch dann, wenn die Ziichterin oder 
der Ziichter sein Bestes in der Zucht und 
Aufzucht getan hat, besteht ein versteck
tes und deshalb oft unterschiitztes Risi
ko fiir die Entstehung epigenetischer Ne
gativeffekte. Das hat damit zu tun, dass 
die Brutpflege der Hiindin naturgemiiB 
viel liinger gehen wiirde als sie durch die 
unumgiingliche Welpenabgabe moglich 
ist. Andererseits muss sich aber der ein
zelne Welpe ausreichend friih auf seinen 
kiinftigen Dauerpartner ,,Mensch" ein
stellen konnen. Die Gefahr, dass ein Wel
pe in der Phase seiner -Obernahme und 
Eingewohnung in ein ,,schwarzes Loch" 
fiillt, ist nach unseren langjiihrigen Er
fahrungen unerwartet groB. Geradezu 

Der Jagdgebrauchshund 9-2015 



automatisch entstehen dann oft <lurch 
den nicht richtig aufgefangenen Verlust 

emotionaler Sicherheit jene epigenetisch 
negativ wirkenden Effekte, die den Auf-

bau eines sicheren Wesens nicht oder nur 
schlecht gelingen !assen. 

Um dem entgegenzuwirken haben wir ei
nen praxisorientierten Leitfaden mit dem 

Friihe Fiirsorge macht spater belastbar 

Die Qualitiit der friihen miitterlichen Zuwendung in all ihren arteigenen For
men hat bei uns Menschen und anderen Siiugetieren einschneidende und dau
erhafte Wirkungen auf die spiitere psychische Belastbarkeit des Nachwuchses. 
Im Zusammenspiel mit den emotional tiefgreifenden Wirkungen einer sicheren 

Bindung bildet sich dabei jenes tragende Geriist aus, <las wir im Falle des Men
schen seine Personlichkeit und bei unseren Hunden ihr Wesen nennen. 
Praktische Konsequenzen 

Es geht also ganz und gar nicht um eine "liebevolle Verweichlichung", sondern 
um eine instinktsichere und <lurch Einfliisse des Menschen nicht behinderte 
Brutpflege der Hiindin. Dann mit der Welpeniibernahme gewissermaBen um 
eine Fortfiihrung der Brutpflege. Also um das Vermeiden der oft unbedachten 

emotionalen Vernachliissigung unserer Welpen. 
Fakt ist:Je besser die natiirlichen emotionalen Bediirfnisse unserer Welpen wiih
rend der Aufzucht und in der weiteren Friihentwicklung erfiillt werden, des
to besser wird ihre Stressverarbeitung und umso sicherer ihr spiiteres Wesen! 

Aktuelles 7 

Titel "Was Welpen wirklich brauchen" 

erarbeitet. Dieser bringt all das auf den 
Punkt, was Welpenerwerber von Anfang 
an wissen miissen. Er riiumt auch mit der 
falschen Vorstellung auf "'" die Gene wer
den es schon richten". Der Leitfaden ist 
zugleich fiir Ziichter, die ihren Welpen
abnehmern wichtige Grundlagen mit auf 
den Weg geben wollen, eine praktische 
Hilfe, gewissermaBen ein ,,Beipackzet
tel" zu dem abgegebenen Welpen. 
Unabhiingig davon wird man sich vor 
dem Hintergrund der neuen Erkennt
nisse der Epigenetik mit weiteren Fra
gen zum Wesen des Hundes, insbesonde
re mit zuchtorientierten Wesenspriifun
gen vertieft auseinandersetzen miissen. 
GemeinsameAnstrengungen werden die 
richtigen Wege finden }assen. 

<D Hinweis: 

Ergiinzende lnformationen iiber Schrif
ten und Seminare zum Wesen des Hun
des von den Autoren finden sich unter 
� www.kynologos.ch/Wissen-aktuell 

https://www.kynologos.ch/de/Wissen-aktuell

