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Wissen 

Die stille Revolution 
in der Vererbungslehre 
Wie bei allen Lebewesen liegen auch bei unseren Hunden genetische Anlagen fur ihr Verhalten 

und Wesen zugrunde. Die alte Frage, was dabei das Erbgut und was die Umwelt bewirkt, er

halt durch den neu etablierten Wissenschaftszweig der Epigenetik spektakulare Antworten 

von weitreichender praktischer Bedeutung. Heinz Weidt und Dr. sc. nat. Andrea Weidt legen 

in einer dreiteiligen Serie in «Hunde» dar, wie es sich damit verhalt. Hier der erste Teil. 

Bereits Mitte des letzten Jahrhunderts war 
prinzipiell klar, <lass es neben den Genen 
noch andere Faktoren geben muss, die an 
der Verwirklichung erblicher Anlagen be
teiligt sind. Mit modernen Analysemetho
den ist nun in den letzten Jahren immer 

deutlicher geworden, dass es zur Entwick
lung und dem Fortbestand eines Lebewe
sens nicht nur die zugehorigen Gene 

braucht, sondern auch Prozesse, die sie in 
der rechten Art und Weise ein- und aus
schalten. 
Und jetzt kommt das -Oberraschende: Die
ses Ein- und Ausschalten der Gene unter
liegt in verschiedenen wichtigen Bereichen 
iiusseren Einfliissen, also der Umwelt. Von 
der breiten Offentlichkeit kaum bemerkt, 

haben sich revolutioniire Erkenntnisse voll
zogen, die unser Weltbild zur Vererbungs
lehre vollig umkrempeln werden. 

Wichtiges Forschungsgebiet 

Damit nun ja keine Missverstiindnisse ent
stehen: Es handelt sich hier nicht etwa um 
die Meinung einiger weniger Fantasten 
oder absonderlicher Wissenschaftler. Die 
Epigenetik ist eines der wichtigsten For
schungsgebiete unserer Zeit. Weltweit be
fassen sich damit angesehene Universitiiten; 
und auch hierzulande wurden geradezu 
sensationelle Entdeckungen gemacht. 

Die neuen Erkenntnisse der Epigenetik 
haben selbstverstiindlich auch for unsere 
Hunde weitreichende Bedeutung. Sie ma
chen unabweisbar deutlich, worauf es for 
die Erhaltung, forderung und Stabilisie
rung ihrer Wesenseigenschaften wirklich 
ankommt. In diesem Sinn soll mit dieser 
Artikelfolge neues Grundwissen for die 
Praxis bereitgestellt werden. 
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Es sind die (friihen) Erfahrungen, die Gene ein- und ausschalten konnen. (HO) 



Anders als bisher geglaubt 

Auf verschlungenen, teils kuriosen Wegen 

hat sich in der breiteren Offentlichkeit die 

Vorstellung festgesetzt, class es for alle er

denklichen Eigenschaften, Mangel und 

Krankheiten jeweils zugehorige Gene gibt. 

Diese sollten nun bald «gentechnisch» bes
ser genutzt oder auch eliminiert werden 

konnen. Noch vor wenigen Jahren war fast 

tiiglich irgendwo zu lesen, class Gene for 

dies oder das neu entdeckt wurden. Gen

analysen zur Feststellung erblicher Krank
heiten wurden zum Gebot der Stunde; auch 
bei unseren Zuchtvereinen. 

Wie sich aber immer mehr herausstellte, 
trifft es nur in den selteneren Fallen zu, 

class die Verursachung eines Problems von 

einem einzigen Gen ausgeht. Es war die 

Genforschung selbst, die dann gezeigt hat, 

class Gene anders sind, als bisher geglaubt. 

So werden die meisten Vorgange in einem 

Lebewesen von vielen Genen gesteuert, die 
sich zudem untereinander beeinflussen 

und deren Aktivitat von Umweltqualitaten 

abhangig ist. 

Auch Erfahrungen werden vererbt 

Vollig unerwartet hat sich zu alldem noch 
etwas Unglaubliches ergeben. Gene, die 

<lurch die Umwelt ein- oder ausgeschaltet 
wurden, konnen in der nachsten Genera
tion und womoglich auch noch in weiteren 

Generationen diese Schalterstellung beibe
halten. Das bedeutet, class neben oder auch 

iiber dem genetischen Code (siehe neben

stehenden Kasten) noch ein zweiter Code* 
an der Verwirklichung erblicher Anlagen 

beteiligt ist. Das sagt zweierlei: Die Verer

bung wird nicht nur <lurch die Gene be
stimmt; und Erfahrungen konnen gewis
sermassen weitervererbt werden. 

Wer iiber langere Zeit dem Gen-zentrierten 
Denken gefolgt ist und auf dieser Schiene 

vielleicht sogar noch tatig war, wird wahr
scheinlich grosse Miihe haben, auf Anhieb 

Heinz Weidt 

zu glauben, was wir hier beschreiben. So 
konnte sich beispielsweise die Frage auf

werfen, ob denn das alles auch for unsere 

Hunde zutrifft? Uns sind derzeit keine wis

senschaftlichen Ergebnisse der Epigenetik 

bekannt, die direkt an Hunden gefunden 

wurden. Dberwiegend stammt die neue 
Sicht aus Forschungen an sogenannten 

Modell-Organismen wie Mausen und Rat

ten. Aber auch am Menschen, insbesonde

re an Zwillingen, sind verschiedene epige
netische Effekte gut belegt. Wern das im 
Vergleich zur klassischen Genetik als zu 
diirftig erscheint, der sei daran erinnert, 

class die Mendelsche Vererbungslehre auf 
Erbgangen bei Erbsen beruht. 

Keine Heilsversprechen 

Noch etwas ist uns als Autoren dieses Arti

kels wichtig: Wir haben keinerlei Interesse 
daran, aus den unerfollten Heilsverspre

chen der Genetik nun ebensolche aus der 
Epigenetik herzuleiten. Wir befassen uns 

bier auch nicht mit Erbkrankheiten und 

degenerativen Erscheinungen. Unser Be

miihen erstreckt sich darauf, handfeste 
epigenetische Effekte im Verhalten und 

Wesen unserer Hunde vor Augen zu fohren. 
Solche, die wir iiber viele Jahre hinterfragt 

und erprobt haben und die jeder engagier
ter Hundehalter in ihrer Wirkung praktisch 

nachvollziehen kann. 

Eines ist jedenfalls sicher: Solange wir zur 
Vermeidung und Beseitigung von Wesens
mangeln immer nur nach den zugehorigen 
Genen suchen, drehen wir mit vie! Auf

wand an den falschen «Stellschrauben». 
Damit versaumen wir das, worauf es wirk

lich ankommt und was jeder einzelne for 
sich, seinen Hund und damit auch for das 
Zuchtgeschehen tun kann. 

Die Autoren halten zum «Wesen des Hundes» 

Seminare und Vortrage, aus aktuellem Anlass 

auch zur tpigenetik (www.kynologos.ch) 
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Was ist Epigenetik? 

Mit dem Wort Epigenetik wird eine be
sondere Form der Genetik bezeichnet, die 
entsprechend der Vorsilbe «epi» uber, 
neben oder ausserhalb der bekannten 
Gene wirkt. 
Die Funktionen der Epigenetik bestehen 
darin, dass vorhandene Gene (Erbinfor
mationen) durch aussere Faktoren in ihrer 
jeweiligen Wirksamkeit ein- oder ausge
schaltet werden ki:innen. Dabei findet in 
den Genen selbst keine Veranderung 
statt, sondern «nur» in ihrer Aktivitat. So 
ki:innen ein und dieselben Gene zu ganz 
unterschiedlichen Ergebnissen fuhren. 
Der durch aussere Faktoren eingestellte 
Aktivitatszustand kann ausserdem wei
tervererbt werden. So ki:innen ohne Ver
anderungen in den Genen die Wirkungen 
einmalig aufgetretener ausserer Einflusse 
in die nachste und teilweise auch in wei
tere, nachfolgende Generationen weiter
gegeben werden. 
Die moderne Epigenetik befindet sich 
noch in den Anfangen. Fur viele Prozesse 
und Effekte gibt es noch keine allgemein 
gultigen Definitionen. Deshalb schlagen 
wir folgende kurze Arbeitsdefinition vor: 
«Epigenetik ist das Studium vererbbarer 
Mechanismen, welche die Aktivitaten von 
Genen steuern, ohne diese selbst zu ver
andern. » (hw) 

* Buch: «Der zweite Code - Epigenetik - oder wie

wir unser Erbgut steuern konnen» von Wissen

schaftsautor Dr. Peter Spork

Andrea Weidt 

Heinz Weidt, Jahrgang 1943, befasste sich 
schon in jungen Jahren mit Erkenntnissen der 
Verhaltensforschung und ihrer Nutzanwen
dung fur den Hund. Er entwickelte das Kon
zept der Pragungsspieltage/Welpenspielstun
den. Zwei Grundfragen beschaftigen ihn bis 

Dr. Andrea Weidt, Jahrgang 1974, Tochter von 
Heinz Weidt, ist Biologin und studierte Zoolo
gie sowie Publizistik- und Kommunikations
wissenschaft und schloss 2007 in Zurich ihre 
Doktorarbeit im Fachbereich Verhaltensbiolo
gie ab. Seitdem ist sie wissenschaftliche Leite-

heute: Wo kommen sogenannte Wesensman
gel her? Und: Was kann man dagegen tun? Heinz Weidt ist lei
tender Mitarbeiter der Kynologos AG, Gesellschaft fur ange
wandte Verhaltensforschung bei Hunden (ZH). 

rin der Kynologos AG (ZH) Zahlreiche Vortra
ge und Publikationen in der Kynologie saumen ihren Weg. 2005 
erschien von ihr ein hilf- und lehrreiches Buch zum besseren Ver
standnis des Hundes: «Hundeverhalten - Das Lexikon». 

Hunde 512014 11 
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Erbliche Anlagen sind 
kein starres Gebilde 
Die Epigenetik als neu etablierter Wissenschaftszweig liefert neue Einsichten, was Wesen und 

Verhalten unserer Hunde betrifft. So wird die Vererbung nicht allein durch die Gene bestimmt 

- und Erfahrungen konnen gewissermassen weitervererbt werden. Die Autoren Heinz Weidt

und Dr. sc. nat. Andrea Weidt legen in einer dreiteiligen Serie in «Hunde» dar, wie es sich damit

verhalt. Hier der zweite Teil; der erste Teil erschien in der April-Ausgabe («Hunde» 5).

Das Verstandnis der bisher beschriebenen 

Zusammenhange fallt ein ganzes Stiick 

leichter, wenn wir die genialen Strategien 

der Natur zur Lebensbewaltigung am Bei

spiel des Lernens betrachten. So haben 

einfachere Lebewesen, die in einer eher 

gleichmassigen Umwelt leben, etwa Regen

wiirmer, wenig Griinde und auch kaum 

Spielraum, ihr Verhalten <lurch Lernen an 

Veranderungen anzupassen. Ihr Verhalten 

ist stark genetisch bedingt. 

Hi:iher entwickelte Lebewesen wie unsere 

Hunde hingegen haben iiber ihre genetisch 

gesicherten Verhaltensweisen (Instinkte) 

hinaus erhebliche Freiraume, ihr Verhalten 

<lurch Lernen auf die jeweiligen Lebensum

stande anzupassen. Man weiss auch, <lass 

sie dazu in den ersten sechzehn Lebens

wochen ein pragendes Zeitfenster haben. 

Besonders wichtige Erfahrungen in dieser 

Zeit werden kaum mehr vergessen, und 

Versaumtes lasst sich nur schwer oder gar 

nicht mehr nachholen. Lernen, insbeson

dere das friihe pragende Lernen, hat also 

eine geniale Anpassungsfunktion. 

Die Macht der Umwelt 

Wie wir nun neu <lurch die Epigenetik wis

sen, gibt es auf der Ebene der Verwirkli

chung erblicher Anlagen ein prinzipiell 

ahnliches Anpassungsgeschehen. Entgegen 

bisheriger Auffassung sind erbliche Ania

gen nicht ein starres Gebilde, <las automa

tisch und prazis zu immer den gleichen 

Ergebnissen fiihrt. Vielmehr bestimmt von 

Beginn des Lebens an die Umwelt, in wel

chem Umfang <las Potenzial der erblichen 

Anlagen tatsachlich entfaltet wird. Dabei 

gibt es grosse Bandbreiten an Mi:iglichkei

ten. So entstehen deutliche Spielraume zur 

aktuellen Nutzung der genetischen Ania-
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Die ersten sechzehn Lebenswochen eines Welpen sind ein priigendes Zeitfenster. (B Muller) 

gen. Innerhalb gewisser Grenzen reagiert 

<las Erbgut flexibel und ermi:iglicht dem 

Lebewesen, unter den Umstanden der vor

gefundenen Umwelt seinen Organismus 

bestmi:iglich anzupassen. Damit wird klar, 

<lass die Frage, welche Anteile genetisch 

und welche <lurch die Umwelt bedingt sind, 

falsch gestellt ist und nicht weiterfiihrt. 

Die Umwelt hat ihre Hand am genetischen 

Schalter und bestimmt, in welcher Weise 

<las Erbgut verwirklicht wird. Es kommt 

dabei also auf <las Zusammenwirken des 

jeweiligen Erbguts mit der jeweiligen Um

welt an. Fiir uns Menschen ergibt sich so 

beispielsweise in der Sicht von Epigenetik 

und Verhaltensgenetik vereinfacht folgen

de Zusammenfassung: «Die Gene formen 

uns, gleichzeitig formen wir unsere Gene» 

(Prof. Dr. Klaus-Peter Lesch, Lehrstuhl for 

Molekulare Psychiatrie, Uni Wiirzburg). 



Fragestellungen zu Personlichkeitsveran

derungen oder gar -storungen beim Men

schen liegen im Prinzip jenen zu Wesens

mangeln bei unseren Hunden sehr nahe. 

Schrittweise werden wir uns nun mit sol

chen epigenetischen Zusammenhangen 

befassen, die mit Blick auf das Wesen im 

Zuchtgeschehen und im Umgang mit un

seren Hunden von besonderer Bedeutung 

sind. 

Folgen von vorgeburtlichem Stress

Entwickelt sich in einem wciblichcn Sauge

tier Nachwuchs und ist es in dieser Zeit 

!anger unbewaltigbarem Stress ausgesetzt,

so werden beim entstehenden Nachwuchs

Hunde-Embryo: Welche erblichen Anlagen 

werden sich bei ihm wohl entfalten? (Weidt) 

zahlreiche Gene in anderer Weise ein- und 

ausgeschaltet, als dies sonst iiblich ware. 

Die Jungtiere zeigen sich dann spater er

hoht angstlich, weniger erkundungsfreudig, 

gelegentlich aber auch hyperaktiv. Aus der 

Grundstimmung erhohter Angstlichkeit 

geht zudem vermehrt die Gefohlslage des 

Bedrohtseins hervor, was seinerseits im 

Allgemeinen eine erhohte Aggressionsbe

reitschaft entstehen !asst. Aus eigenen Be

obachtungen (keine wissenschaftlichen 

Studien), glauben wir sicher zu wissen, class 

auch bei unseren Hunden solche oft ganz 

und gar (rasse-)untypischen Verhaltensab-

Heinz Weidt 

weichungen in derartigen Zusammenhan

gen auftreten. 

Versucht man zunachst den (verhaltens-) 

biologischen Sinn solcher Veranderungen zu 

verstehen, so wird wiederum die Genialitat 

der Natur deutlich. Uber die Stressbelastung 
der werdenden Mutter wird an die Nachkom

men eine veranderte Grundeinstellung zur 

Lebensbewaltigung vermittelt. In einer belas

tungsreichen Umwelt ist es von Vorteil, den 

vielen Unwagbarkeiten mit besonderer Zu

riickhaltung und Vorsicht zu begegnen und 

sich bedarfsweise verstiirkt zu verteidigen. 
Stress verandert also uber epigenetische 

Mechanismen die Aktivitat der Gene und 

hat damit bei der Nachfolgegeneration eine 

«Embryonal cross-fostering»: Das chemische 

Milieu im Mutterleib ist entscheidend. (Weidt) 

wirksame Anpassungsfunktion. Im Ext

remfall, also zum Beispiel bei anhaltendem 

Hochstress, kann das so weit fohren, class 

es im friihen Entwicklungsstadium zur 

Auflosung der Embryonen oder zu Fehlge

burten kommt. Darin steckt eine unerbittli
che, aber natiirliche Logik: Eine derartige 

Umwelt ist for eine Jungenaufzucht ganz

lich ungeeignet. Dass dieses von Natur aus 

sinnreiche Anpassungsgeschehen unter 
unseren teils sehr fragwi.irdigen Zivilisati

onsbedingungen, aber auch aufgrund von 

leidvollen Missgeschicken, Unverstandnis 

oder auch Fahrlassigkeit ausser Tritt gera-
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ten kann und entsprechend gegengesteuert 

werden muss, ist ein anderes Thema. 

Fur ein besseres Verstandnis ... 

... genetischer und epigenetischer Funktio

nen sei hier noch kurz das Ergebnis eines 

bemerkenswerten Experiments aus jiinge

rer Zeit erwahnt. Man hat die heranwach

senden Embryonen eines ruhigen, ausgegli

chenen sowie eines unruhigen, nervosen 

Mausestamms zwischen den jeweiligen 

Miittern getauscht und austragen !assen 
( «Embryonal cross-fostering», siehe Gra

fik). Danach wurde beobachtet, wie sich die 

beiden Jungtiergruppen entwickeln. Entwi

ckeln sie ihr Verhalten so, wie die jeweilige 

Vorgeburtlicher Stress der Hiindin wirkt sich 

direkt und indirekt auf den Nachwuchs aus. 

genetische Mutter oder treten irgendwelche 

Veranderungen auf? Die grosse Dberra

schung: Die Jungtiere entwickelten ihr Ver

halten wie ihre jeweiligen «Leihmiitter»! 

Das bedeutet, das biochemische Milieu im 

Mutterleib iibt starken und lenkenden Ein

fluss auf die Verhaltensstruktur der heran

wachsenden Nachkommen aus. 

Mit Blick auf das Zuchtgeschehen betrach

ten wir im nachsten Tei! das Zusammen

wirken von Epigenetik, Stress und Verhal

ten naher. Daraus ergeben sich Anregungen 

for die Praxis und weitere Fragen zur Ent

wicklung des Wesens unserer Hunde. 

Andrea Weidt 

Heinz Weidt, Jahrgang 1943, befasste sich 

schon in jungen Jahren mit Erkenntnissen der 

Verhaltensforschung und ihrer Nutzanwen

dung fur den Hund. Er entwickelte das Kon

zept der Pragungsspieltage/Welpenspielstun

den. Zwei Grundfragen beschaftigen ihn bis 

Dr. Andrea Weidt, Jahrgang 1974, Tochter von 

Heinz Weidt, ist Biologin und studierte Zoolo

gie sowie Publizistik- und Kommunikations

wissenschaft und schloss 2007 in Zurich ihre 

Doktorarbeit im Fachbereich Verhaltensbiolo

gie ab. Seitdem ist sie wissenschaftliche Leite-

heute: Wo kommen sogenannte Wesens

mangel her? Und: Was kann man dagegen tun? Heinz Weidt ist 

leitender Mitarbeiter der Kynologos AG, Gesellschaft fur an

gewandte Verhaltensforschung bei Hunden (ZH). 

rin der Kynologos AG (ZH). Zahlreiche Vortra

ge und Publikationen in der Kynologie saumen ihren Weg. 2005 

erschien von ihr ein hilf- und lehrreiches Buch zum besseren Ver

standnis des Hundes: «Hundeverhalten - Das Lexikon». 

Hunde 612014 11 
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Epigenetik im Fokus von 
Wesen und Verhalten 
Entgegen bisheriger Auffassung sind erbliche Anlagen nicht ein starres Gebilde, das automa

tisch und prazis zu immer den gleichen Ergebnissen fuhrt. Vielmehr bestimmt von Beginn 

des Lebens an die Umwelt, in welchem Umfang das Potenzial der erblichen Anlagen tatsachlich 

entfaltet wird. Mit diesem Artikel beschliessen Heinz Weidt und Dr. sc. nat. Andrea Weidt ihre 

dreiteilige Serie zur Epigenetik, der «stillen Revolution in der Vererbungslehre». 

Warum sind unsere Hunde so, wie sie sind? Die Epigenetik zeigt, dass die Fahigkeit, mit belastenden Situationen und Erregungszustanden 

umzugehen, von den fri.ihen Entwicklungsbedingungen (vorgeburtlich, im Welpenalter bis zur Pubertat) abhangt. (Max Jagodzinska/pixelio.de) 

Auch wenn die moderne Epigenetik zurzeit 

erst am Anfang steht, so zeigt sie uns schon 

eine ganze Weile zweifelsfrei, <lass wir gut 

daran tun, im Zuchtgeschehen und im Um

gang mit unseren Hunden vieles neu zu 

iiberdenken. Erbanlagen, auch die unserer 

Hunde, sind keine starr festgelegten Vorga

ben, die von sich aus automatisch zu immer 

den gleichen Ergebnissen fiihren. Gerade 

die genetischen Grundlagen fiir das Verhal

ten und Wesen unserer Hunde werden in 

ihrer Wirkung <lurch Umwelteinfliisse in 
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weiten Bereichen ein- und ausgeschaltet. In 

Fachkreisen spricht man hier von der Gen

regulation, die iiber verschiedene Mecha

nismen die Aktivitat von Genen verandert. 

Entscheidend ist also nicht nur, welche 

Gene im Erbgut vorhanden sind, sondern 

ebenso, welchen «Schaltzustand» sie haben. 

Epigenetik und Stress 

Naturgemass wirken Umwelteinfliisse auf 

die Genregulation im Allgemeinen dann 

am starksten, wenn sich die Organe ausbil-

den und sie sich dabei innerhalb ihrer art

eigenen Grenzen auf die vorhandenen Ent

wicklungsbedingungen einstellen. Das gilt 

insbesondere fiir das Hauptorgan der Kar

per- und Verhaltensregulation, das Gehirn. 

So erhalten nicht nur die Regulationspro

zesse fiir die Funktionen des Korpers ihre 

meist bleibende Grundeinstellung. Auch 

die emotionale Regulationsfahigkeit stellt 

sich zugleich dauerhaft ein. Das bedeutet, 

<lass die Fahigkeit, mit Belastungssituatio

nen, Stress und Erregungszustanden umzu-



gehen, von den friihen Entwicklungsbe

dingungen abhangt. Diese erstrecken sich 

bei unseren Hunden von vorgeburtlichen 

Stadien bis ins Welpenalter und in die Pu

bertat. Wie bereits im ersten Tei! dieser 

Artikelserie vermittelt, verursacht Stress bei 

der trachtigen Hiindin deutliche epigeneti

sche Effekte, die generationsiibergreifend 

beim Nachwuchs erhohte Angstlichkeit 

und Aggressionsbereitschaft entstehen !as
sen. Damit wir aber daraus die richtigen 

praktischen Folgerungen im Umgang mit 

unseren Hunden ziehen konnen, bcdarf cs 
noch etwas genauerer Betrachtungen zum 

Stressgeschehen. Mit Stress werden im All

gemeinen Zustande bezeichnet, die bei 

Auseinandersetzungen mit belastenden, 

gefahrdenden oder schadigenden Lebenssi

tuationen entstehen. Diese konnen korper

licher Art sein ( wie zum Beispiel extreme 

Temperaturen, schwere Korperarbeit, an

haltender Nahrungsmangel oder Krank

heit); aber auch rein psychische Belastun

gen wie beispielsweise Angst, innere 

Konflikte oder Ausweg- und Hilflosigkeit. 

Korperlicher und psychischer Stress treten 

auch kombiniert auf. 

Notfallprogramm wird aktiviert 

Stress fiihrt zu einem korpereigenen Not

fallprogramm, das zur Abwehr voriiberge

hend Hochstleistungen sowie Verhaltens-
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strategien des Angriffs, der Flucht oder 

des Totstellens ermoglicht. Diese Stressre

aktionen dienen der Wiederherstellung 

des inneren Gleichgewichts. Embryonen 

und Feten sind dazu noch nicht in der 

Lage, Welpen nur begrenzt. 

Wichtig: Ist ein (heranwachsender) Hund 

langere Zeit oder immer wieder Belastun

gen ausgesetzt, die er durch eigenes Tun 

nicht bewaltigen kann, so sprechen wir 

ganz bewusst von nicht bewaltigbarem 

Stress. Dieser fiihrt dazu, class die korper

eigenen Regulationsmoglichkeiten auf 
Dauer ausgeschopft sowie der Organismus 

und die Psyche schadigend iiberfordert 
werden. Das Vertrauen in die eigene Bewal

tigungsfahigkeit kann sich nicht aufbauen 

oder geht verloren. 

Gelingt es, eine Belastungssituation zu be

waltigen, sprechen wir sinngemass von 

bewaltigbarem Stress. Bei ihm wird nicht 

nur das innere Gleichgewicht wieder her
gestellt. Zugleich wird das Vertrauen in die 

eigene Bewaltigungsfahigkeit verstarkt. 

Kiinftige, noch grossere Aufgaben werden 
als Herausforderung angenommen und mit 

wachsendem Selbstvertrauen immer wieder 

bewaltigt. 

Fazit: Unbewaltigbarer und bewaltigbarer 

Stress sind aufs Engste mit einem emotio

nalen Lemen und der Ausbildung der emo

tionalen Regulationsfahigkeit verbunden. 

Die Art der friihen Stresserfahrungen ha

ben entscheidenden Einfluss auf das spate

re Wesen unserer Hunde. 

Veranderte Erbgut-Aktivitat 

Unbewaltigbarer, also belastender Stress 

kann seine negative Wirkung nicht nur im 
vorgeburtlichen Stadium entfalten. Auch 

eine Einschrankung oder gar ein Fehlen 

des natiirlichen Fiirsorgeverhaltens des 

Muttertieres bedeutet for den Nachwuchs 
Die Art der fri.ihen Stresserfahrungen hat entscheidenden Einfluss auf das spatere Wesen stark belastenden Stress. An Mausen und 
(und damit auch auf das Verhalten im Alltag) unserer Hunde. (Daniel Kocherscheidt/pixelio.de) Ratten wurden nach unterschiedlichen 

Heinz Weidt 

Heinz Weidt, Jahrgang 1943, befasste sich 

schon in jungen Jahren mit Erkenntnissen der 

Verhaltensforschung und ihrer Nutzanwen

dung fur den Hund. Er entwickelte das Kon

zept der Pragungsspieltage/Welpenspielstun

den. Zwei Grundfragen beschaftigen ihn bis 

heute: Wo kommen sogenannte Wesens

mangel her? Und: Was kann man dagegen tun? Heinz Weidt ist 

leitender Mitarbeiter der Kynologos AG, Gesellschaft fur an

gewandte Verhaltensforschung bei Hunden (ZH). 

Andrea Weidt 

Dr. Andrea Weidt, Jahrgang 1974, Tochter 

von Heinz Weidt, ist Biologin und studierte 

Zoologie sowie Publizistik- und Kommunikati

onswissenschaft und schloss 2007 in Zurich 

ihre Doktorarbeit im Fachbereich Verhaltens

biologie ab. Seitdem ist sie wissenschaftliche 

Leiterin der Kynologos AG (ZH). Zahlreiche 
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Wissen 

Fragestellungen zahlreiche Versuche durch

gefiihrt, bei welchen <las Brutpflegeverhal

ten gezielt mehr oder weniger stark einge

schrankt wurde. Dabei zeigte sich 

durchgangig, <lass ein Mangel an Brutfi.ir

sorge beim Nachwuchs zu einer dauerhaf

ten Einschrankung seiner spateren Stress

vertraglichkeit fiihrt. Zunachst erscheint 

<las nicht so ganz neu. Denn scharf beob

achtende Ziichter und and ere « Hunde

leute» kennen diese Effekte aus ihrer Praxis 

schon !anger. Zudem hat der Autor (Heinz 

Weidt) dariiber bereits in den 1980er-Jah

ren ausfiihrlich publiziert und referiert -

auch in der Zeitschrift «Hunde». 

Wichtige mutterliche Zuwendung 

Worum geht es? Geradezu sensationell war 

vor einigen Jahren der erste molekularge

netische Nachweis, <lass die brutpflegende 

Zuwendung und mit ihr <las regelmassige 

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 miitterli

che Zuwendung iiber <las Hormonsystem 

zum Aufbau einer Art Stressbremse. Gene
rell lasst sich sagen: Die Qualitat der friihen 

miitterlichen Zuwendung in all ihren art

eigenen Formen hat bei uns Menschen und 

anderen Saugetieren einschneidende und 

dauerhafte Wirkungen auf die spatere psy

chische Belastbarkeit des Nachwuchses. Im 

Zusammenspiel mit den emotional tiefgrei

fenden Wirkungen einer sicheren Bindung 

bildet sich dabei jenes tragende Geriist aus, 

<las wir im Falle des Menschen seine Per

sonlichkeit und bei unseren Hunden ihr 

Wesen nennen. 

Halten wir nun einmal kurz inne und den

ken dariiber nach, welche Konsequenzen in 

diesem mittlerweile mehrfach gesicherten 
Wissen stecken. Wer am Verstandnis ele

mentarer Lebensvorgange interessiert ist, 

dem wird wohl jetzt ein Schauer der Er

kenntnis iiber den Riicken laufen. Vor al

lem dann, wenn noch hinzu kommt, <lass 

diese epigenetischen Veranderungen teil

weise auch an die nachfolgenden Genera

tionen weitergegeben werden konnen. 

Augen auf beim Welpenkauf 

Dieser Zusammenhang macht aus bisher 

ungewohnter Sicht sehr schnell klar, wie 

verwerflich der illegale Handel mit Welpen 

ist, die ohne die notige Brutpflege und 

menschliche Zuwendung im Fliessbandver

fahren aufgezogen, epigenetisch demoliert 

und dann schwarz vermarktet werden. Zu

gleich stellt sich jeder Welpenerwerber, der 

die Aufzuchtqualitaten seines kiinftigen 

Die Qualitat der fruhen mutterlichen Zuwendung hat einschneidenden Einfluss auf die 
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Hundes nicht kennt oder hinterfragt, ins 
Abseits des gesunden Menschenverstandes. 

Also: Augen auf beim Welpenkauf! 

Risikofaktoren 

Aber auch dann, wenn die Zi.ichterin oder 

der Ziichter sein Bestes in der Zucht und 

Aufzucht getan hat, besteht ein verstecktes 

und deshalb oft unterschatztes Risiko for 

die Entstehung epigenetischer Negativ

effekte. Das hat damit zu tun, <lass die Brut

pflege der Hiindin naturgemass vie! !anger 

gehen wiirde, als sic <lurch die unumgang

liche Welpenabgabe moglich ist. Anderer

seits muss sich aber der einzelne Welpe 

ausreichend friih auf seinen kiinftigen 

Dauerpartner «Mensch» einstellen konnen. 

Die Gefahr, <lass ein Welpe in der Phase 

seiner Dbernahme und Eingewohnung in 

ein «schwarzes Loch» fallt, ist nach unseren 

Erfahrungen unerwartet gross. Geradezu 

automatisch entstehen dann oft <lurch den 

Verlust emotionaler Sicherheit jene epige

netisch negativ wirkenden Effekte, die den 

Aufbau eines sicheren Wesens nicht oder 

nur schlecht gelingen !assen. 

Vor dem Hintergrundwissen der Epigenetik 

diirfte for <las Wesen unserer Hunde eini

ges neu zu iiberdenken sein. Gemeinsame 

Anstrengungen werden die richtigen Wege 

finden !assen. 

Kurz notiert 

Was ist Epigenetik? 

Die Funktionen der Epigenetik bestehen 

darin, dass vorhandende Gene (Erbinfor

mationen) durch aussere Faktoren in ihrer 

jeweiligen Wirksamkeit ein- oder ausge

schaltet werden konnen. Dabei findet in 

den Genen selber keine Veranderung 

statt, sondern «lediglich» in ihrer Aktivi

tat. Der durch aussere Faktoren einge

stellte Aktivitatszustand ist vererbbar. 

Die Autoren Heinz Weidt und Andrea 

Weidt haben dieses Thema in einer 

dreiteiligen Serie naher beleuchtet. Der 

erste Artikel erschien in der Ausgabe 5 

vom 16. Mai 2014, der zweite Artikel in 

der Ausgabe 6 vom 13. Juni 2014. Mit 

diesem dritten Artikel ist die Serie abge

schlossen. 

Die Autoren halten zum «Wesen des 

Hundes» Seminare und Vortrage, aus 

aktuellem Anlass auch zur Epigenetik. 

lnformationen unter www.kynologos.ch. 




