
nach ihrer einmaligen Injektion in die Leibeshohle 
innerhalb weniger Tage abgebaut und ausgeschieden. 
Auch bei einer Dauerfiitterung, wie Versuche von 0. 
Bank1s>14 und H. Mann15 gezeigt haben, lassen sich in 
dem Muskelfleisch der Karpfen, also in den genud- 
fahigen Teilen des Fisches, keine Riickstande der ver- 
fiitterten Antibiotika (Leukomycin) nachweisen. Das 
gleiche gilt fur Zinkbacitracin, das bei einem iiber einen 
Zeitraum von etwa drei Monaten dauernden Versuch 
im Trockenfutter an Forellen verfiittert wurde Nach 
diesen Untersuchungsergebnissen konnen gegen die Zu- 

I3 0. Bank, Verfutterung des Leukomycins an BWS-kranke 
Karpfen, Allg. Fischerei Ztg. 87, 383 [1962]. 

1 4 0 .  Bank, Keine Riidcstande in den Muskeln von Karpfen 
nach Dauerverfutterung antibiotikahaltigen Trodcenfutters 
(Carpi), Fischwirt 17, 1 1  [1967]. 
H .  Mann, Weitere Versuche zur Frage der Antibiotikaruck- 
stande im Fischfleisch, Fischwirt 17. 13 [ 19671. 

l6  H .  Mann, nicht veroffentlicht. 

gabe von Antibiotika zum Futter fur eine Dauerfiit- 
terung keine Einwande gemacht werden. 

Es sei aber erwahnt, dad Antibiotika, insbesondere 
vom Typ der Tetracycline, in den Knochen und Hart- 
teilen der Fische abgelagert werden konnen. Neuer- 
dings wird diese Beobachtung benutzt, um Lachse zu 
markieren. Man kann die Ablagerung des Tetracyclins 
in den Knochen durch Fluoreszens am lebenden Fisch 
leicht nachweisen. Die Fische erhalten die Substanz in 
Mengen von 250mg pro kg Gewicht im Futter iiber drei 
bis vier aufeinanderfolgende Tage. Diese Menge wurde 
von den Lachsen ohne jeden Schaden vertragen. Eine 
derartige Markierung war nach amerikanischen Ver- 
suchen" sogar noch nach 3 I / ,  Jahren in den Knochen 
nachweisbar. 

D. Weber  and G. G .  Ridgway, Marking Pacific Salmon 
with Tetracycline Antibiotics, J. Fish. Res. Bd. Canada 24, 
849 [1966]. 

Aalbewirtschaf tungsplan 

Von Ltd. Direktor und Prof. P .  E .  M e  y e r - W a a r d e n 

Aus der Bundesforschungsanstalt fiir Fischerei, Institut fur Kusten- icnd Binnenfisdterei, Hamburg 

Vor sieben Jahren (1960) wurde auf der Jahrestagung 
des Deutschen Fischerei-Verbandes in Wiirzburg eine 
Kommission ins Leben gerufen, die klaren sollte, ob 
und mit welchen Mitteln der durch wasserbauliche und 
energiewirtschaftliche Eingriffe in unsere Fliedgewasser, 
durch ihre Verschmutzung usw. in wirtschaftliche Be- 
drangnis geratenen Fludfischerei geholfen werden konne, 
und ob es moglich sei, diesem traditionsreichen Berufs- 
zweig einen sicheren und seiner Bedeutung angemessenen 
Platz in der modernen Industriegesellschaft zu erhalten. 
Es war eine schwierige Aufgabe, die es zu losen galt, 
zumal verladliche statistische Daten und einschlagige 
Veroffentlichungen, Aktenmaterial, Aufzeichnungen, 
Fangbiicher und dergleichen, die iiber die Entwicklung 
der Fludfischerei seit Ende vorigen Jahrhunderts hatten 
etwas aussagen konnen, sehr sparlich waren. 

Das Resultat der Untersuchung, an der sich iibrigens 
fast alle Fischereisachverstandigen von Bund und Lan- 
dern, der Landwirtschaftskammern, von fischereilichen 
Organisationen und nicht zuletzt auch Wissenschaftler 
der Bundesforschungsanstalt fur Fischerei und einiger 
Landesinstitute beteiligten, wurde in einem fast 600 Sei- 
ten starken Buch niedergelegt. Es tragt den Titel: ,Die 
Aalwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland - 
Wege zu ihrer lntensivierung" Das Erscheinen des 
letzten Teiles wird no& vor Ende des Jahres erwartet. 

Es ist ein umfassendes Werk geworden, das nicht nur 
die der Aalkommission gestellten Fragen behandelt, 
sondern auch iiber die Fludfischerei hinaus erschopfende 
Auskunft gibt iiber die beiden anderen Sparten der 
Binnenfischerei: die Seenfischerei und die Teichwirtschaft. 
Es versucht aber auch, eine Plattform zu finden, auf der 

Arch. Fischereiwiss. 1965, 1. Beiheft; 1966, 1.  Beiheft; 1967, 
1. und 2. Beiheft, Westl. Berliner Verlagsgesellschaft Heene- 
mann KG, Berlin. 
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die Binnenfischerei sich rnit der Sportfischerei, rnit den 
fur den heutigen Zustand der Fludlaufe verantwort- 
lichen Ministerien und Dienststellen, schliedlich auch 
mit der Industrie iiber die aus der Untersuchung sich 
ergebenden Schludfolgerungen einigen kann. Der Ver- 
fasser dieses Artikels ist iiberzeugt, dad diese Plattform 
in dem von ihm und seinen Mitarbeitern entwickelten 
Aalbewirtschaftungsplan gefunden wurde. 

Was ist der Aalbewirtschaftungsplan? Was beab- 
sichtigt er? Wie schon eingangs angedeutet, hat sich der 
biologische Charakter unserer groden Strome und einiger 
ihrer groSeren Nebenfliisse infolge ihres Ausbaus zu 
Wasserstraden und durch die von Industrie und Ge- 
meinden verursachte Verschmutzung betrachtlich ge- 
andert. Als Folge dieser Biotopveranderung sind aus 
unseren Fliissen wertvolle Wanderfische wie Stor und 
Lachs vollstandig und einige andere fast ganz ver- 
schwunden. Auch der Aalbestand unserer Gewasser hat 
sich erheblich verringert. Dieser wertvolle Fisch wiirde 
in vielen unserer Gewasser sogar vollstandig verschwun- 
den sein, wenn man diese nicht kiinstlich mit Satz- und 
Glasaalen besetzen wiirde. Die weitere Folge des mensch- 
lichen Eingriff s ist eine Obervermehrung von Weid- 
fischen, die in vielen Gegenden Deutschlands gar nicht 
oder nur in sehr beschranktem Umfange verwertet wer- 
den konnen. 

Diese nicht zu widerlegenden und auch vom Wasser- 
bau und den Verschmutzern unserer Fliisse nicht bestrit- 
tenen Tatsachen haben in katastrophaler Weise die 
wirtschaftlichen Grundlagen unserer Fludfischerei er- 
schiittert, so dad viele Fischer ihren Betrieb aufgeben 
mudten, und andere sich nur dadurch behaupten konnten, 
dad sie verlorengegangene Fangstellen durch neue er- 
setzten und neue Fangmethoden entwickelten. Dennoch 
verfiigt die Fludfischerei auch heute noch iiber 250 Be- 
triebe, die aber fast ausschliedlich an den groderen 
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Stromen und deren Nebenfliissen angesiedelt sind. Sie ist 
also immer noch ein wertvoller. wirtschaftlicher Faktor, 
der Beachtung verdient und den vor dem wirtschaftlichen 
Ruin zu bewahren es sich lohnt. 

Die Aalkommission ist der Meinung, dad es nicht 
schwer sein durfte, die Fludfischerei durch gezielte Mad- 
nahmen aus ihrer Notlage zu befreien und ihren Wieder- 
aufbau einzuleiten. Die Fludfischerei benotigt .dazu prak- 
tisch nur einen Wertfisch, der unter den in unseren Flud- 
laufen herrschenden Verhaltnissen leben und gedeihen 
und in groderer Menge gefangen werden kann und der 
gute Absatzmoglichkeiten garantiert. Sie benotigt ferner 
moderne Fangbetriebe, denen moglichst Verarbeitungs- 
betriebe oder besser noch Teichwirtschaften angegliedert 
sind. 

Der oben skizzierte Fisch wurde im Aal gefunden. 
Er ist der einzige Vertreter unserer heimischen Fisch- 
fauna, der Lachs und Stor ersetzen und die riicklaufigen 
Fangerlose ausgleichen kann. Er hat eine so breite iiko- 
logische Valenz, dad er in fast allen Gewassern der 
Bundesrepublik (von insgesamt 400 000 ha Wasserflache 
sind 300000 ha fur den Aal geeignet) - auch in Stau- 
haltungen und abwasserbelasteten Flussen - ausreichende 
Lebensbedingungen findet. Glas- und Satzaale konnten 
bei entsprechenden organisatorischen Voraussetzungen in 
jeder gewunschten Menge als Besatz zur Verfiigung ge- 
stellt werden. Der Aal ist auderdem neben Forelle, 
Karpfen und Schleie der begehrteste und teuerste SUB- 
wasserfisch. Nicht zuletzt ist er auch ein interessantes 
Fangobjekt der Sportfischerei. 

Eine gewisse Schwierigkeit besteht darin, dad der Aal 
nicht in unseren Fliissen laicht, sondern dad er erst als 
dreijahriger Fisch von 6 bis 8 cm Lange (Glasaalstadium) 
in unsere Fliisse einwandert (Abb. 1 und 2), in ihnen 

aufwachst und nach 8 bis 10 Jahren mit beginnender 
Laichreife (Blankaalstadium) sie wieder verladt. Das 
Besetzen unserer Gewasser mit Satz- (15 bis 30 cm 
Lange) oder Glasaalen mud also in jedem Jahr wieder- 
holt werden, wenn man einen gleichmadigen, alle Jahr- 
gange umfassenden Aalbestand heranziehen will. Ebenso 
miidten die Voraussetzungen dafiir geschaff en werden, 
diesen Fisch bis zum Verlassen unseres Nordseegebietes 
und der Ostsee in moglichst groder Zahl zu fangen. 
Ein Aal, der unsere Gewasser verladt, ist fur unsere 
Aalwirtschaft verloren. Noch niemals ist ein Aal ge- 
fangen worden, der nach dem Ablaichen, was j a  bekannt- 
lich bei den Bermuda-Inseln stattfindet, den Riidtweg iii 
unsere Gewasser angetreten hat. 

Schon heute versucht man, durch Besatzmadnahmen 
den Aalbestand in unseren Gewassern zu verbessern. 
Nach unseren Berechnungen miidte die Besatzmenge aber 
erheblich vergrodert werden, wenn man das in unseren 
Gewassern vorhandene Nahrungsangebot optimal aus- 
nutzen will. Heute werden etwa jahrlich 4000 kg (= 14 
Mill. Stuck) Glasaale und 40 to (= 2 Mill. Stiidc) Satz- 
aale ausgesetzt. In Zukunft miidte diese Menge auf 
10000 kg (= 35 Mill. Stuck) Glasaale und etwa 70 to 
(= 3 Mill. Stuck) Satzaale heraufgesetzt werden. Besser 
ware es no&, wenn man nur Glasaale aussetzt, da es 
heute immer noch zweifelhaft ist, ob nicht ein groder 
Teil der Satzaale aus kleinwiichsigen Mannchen (Lange 
bis hochstens 40 cm) besteht. 

Wie schon gesagt, konnen ohne weiteres etwa 300000 
ha unserer Gewasser auf diese Weise mit Aalen besetzt 
werden. Nicht geeignet sind lediglich biologisch vollig 
tote und verodete Gewasser, ferner Krebs- und Maranen- 
seen, Forellenlaichgebiete, bei denen zu befiirchten ist, 
dad der Aal die Tiere oder deren Laich auffridt. 

Abb. 1. 
Einwanderung von 

Glasaalen in die Ems 

Da es als sicher anzunehmen ist, dai3 die fur den 
Besatz benotigten Glasaale nicht allein von der Aal- 
fangstation des Deutschen Fischerei-Verbandes in der 
Ems bei Herbrum gefangen werden konnen, ist ein Zu- 
kauf von Glasaalen in Frankreich und anderen west- 
lichen Landern, an deren Kiisten und in deren Flud- 
mundungsgebieten Glasaale in groderen Mengen zu 
finden sind, unumganglich. 

Das Aussetzen der Glasaale hat - und das ist ein 
weiterer wichtiger Punkt des Aalbewirtschaftungsplanes 
- ausschliedlich nach biologischen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten ohne Beriidcsichtigung von Verwaltungs- 
grenzen zu erfolgen. Grundsatzlich sollten Glasaale vor 
allem in den oberen Fludlaufen und Bachdistrikten aus- 

flui3aufwarts eingestellt gesetzt werden. Nur dadurch ist eine Verteilung des 
Abb. 2, ~i~ ~ l ~ ~ ~ ~ l ~  haben voriibergehend die Wanderung 
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Glasaalbesatzes im gesamten Gewassersystem sicherge- 
stellt, und nur dadurch ist es auch moglich, die Produk- 
tionskraft der Aalaufwuchsgebiete in unseren Gewassern 
voll auszunutzen. 

Der Aalbewirtschaftungsplan sieht weiter eine Inten- 
sivierung des Aalfangs vor, und zwar nicht nur in 
Binnengewassern, sondern auch und vor allem in den 
Kustengewassern. Grundsatzlich sollten kontrollierbare 
Bewirtschaftungsraume geschaff en werden. Der ideale 
Fall ware, die Abwanderung von Aalen mittels fester 
Aalfange zu unterbinden und mit ihnen alle abwandern- 
den Tiere abzufangen (Abb. 3 und 4). Da dem sich aber 
in vielen Fallen heute noch rechtliche Schwierigkeiten 
entgegenstellen, mudten die Gesetze den Anforderungen 
des Aalbewirtschaftungsplanes angepadt werden. Schon 
heute beschaftigen sich einige Kommissionen, die sich 
mit der Neugestahng des Fischereigesetzes befassen, 
mit dieser Frage. Der Einbau solcher fester Aalfange 
ist relativ einfach und ohne grode Kosten moglich, wenn 
bereits Wehre vorhanden sind, in denen Aalfange ein- 
gebaut werden konnen. 

Die Verwendung von bisher rnit grodem Erfolg ein- 
gesetzten Aalschokkern in Rhein, Main und Mosel ist 
durch Pilztreiben, Stromveranderungen usw. stark ein- 
geengt, so dab man versucht, diese Gerate durch elektro- 
fischereiliche Fanggerate und dort, wo die Abwasserpilz- 
entwicklung nicht zu stark ist, auch durch Scherbrett- 
hamen zu ersetzen. Fur den Aalfang im Kustengebiet 
ware ein verstarkter Einsatz von Grodreusen und 
Schleppnetzen notwendig. 

Eine weitere Forderung des Aalbewirtschaftungsplanes 
befadt sich rnit der Umstrukturierung bestehender Flub- 
fischereien und der Anlage neuer Betriebe. Es wird dabei 
an den Anschlud von Karpfen-, Forellen- und Aalfutte- 
rungsteichen gedacht. Wahrend uber die Bewirtschaftung 
von Karpfen- und Forellenteichen ausreichende Erfah- 
rungen vorliegen, ist das Problem der Aalfutterung von 
der Bundesforschungsanstalt fur Fischerei (Institut fur 
Kusten- und Binnenfischerei) erst in den letzten Jahren 
aufgegriffen worden. Immerhin konnten bereits die 
wesentlichsten Grundlagen erarbeitet werden. Die Aal- 
mast, oder besser gesagt Aalfutterung, besteht im wesent- 
lichen darin, dad man Glas- oder Satzaale bis zur Markt- 

Abb. 3. Fester Aalfang in der Kochermindung 

reife in kleinen Teichen mit zerkleinerten frischen oder 
im frischen Zustand tiefgefrorenen Subwasser- und See- 
fischen, Garnelen, Schlachtabfallen, neuerdings auch mit 
Trockenfutter bis zur Marktreife heranfuttert (Abb. 5). 

Die fur die Aalfutterung geeigneten Teiche sind recht- 
eckig und haben nur eine Flache von etwa 100 me bei 
einer Tiefe von etwa 1 m. Wichtig ist, dad diese Teiche 

Abb. 4. Grotifanganlage in dem FluB Bann (Nordirland) 
Es wird der ganze FluB abgesperrt. Der Fang der abwandernden 
Aale geshieht mittels Netzen, die hinter die Brudtenpfeiler 

gesetzt werden 

dicht rnit Aalen besetzt werden, da nur unter dieser 
Voraussetzung eine befriedigende Nahrungsaufnahme 
gewahrleistet ist. Glasaale sollten so dicht ausgesetzt 
werden, dad auf 1 m2 100 g, Satzaale sogar 1 kg Besatz 
kommen. Eine weitere Voraussetzung ist, dad die nicht 
aufgenommene Futtermenge nicht den Teich verschmutzt, 
da der Aal sowohl gegen nicht ganz frisches Fischfleisch 
als auch gegen verdorbene Futterreste auberordentlich 
empfindlich ist. Eine weitere Voraussetzung ist ein guter 
Wasserdurchlauf und moglichst hohe Wassertempera- 
turen. Als ursprunglich tropischer Fisch liebt der Aal hohe 
Wassertemperaturen und verwertet das Futter auder- 
ordentlich gut. Die tagliche Futtermenge liegt fur Glas- 
aale bei 10 bis 20Vo des AalgewichtedTag; fur grodere 
Aale zwischen 5 und 10 %. Nach bisherigen Erfahrungen 
wird bei Verwendung von Glasaalen bei den hier herr- 
schenden Wassertemperaturen und bei intensiver Fut- 
terung nach vier Jahren, bei Satzaalen nach drei Jahren 
mit der Heranfutterung von etwa 250 g schweren Tieren 
gerechnet. 

Eine Verbindung von Fludfischereibetrieben mit Aal- 
teichwirtschaften hat den groden Vorteil, dad die von 

der Fludfischerei gefangenen WeiBfische - ahn- 
lich wie bei angeschlossenen Forellenzuchtbetrie- 
ben - eine gute Nahrungsgrunglage fur den Aal- 
futterungsbetrieb bilden, ganz abgesehen davon, 
dab die Aalfiitterungsbetriebe infolge ihrer un- 
mittelbaren Nahe zum Flud mit warmem Flud- 
wasser gespeist werden konnen. Ideale Moglich- 
keiten zur Anlage von Aalfutterungsbetrieben 
bieten sich auch dort, wo grodere Mengen saube- 
ren Kuhlwassers anfallen, wie z. B. bei Kraft- 
werken. 

Wenngleich die Entwicklung von Aalteichwirt- 
schaften im Gegensatz zu Japan, wo heute schon 
etwa 2000 Aalfarmen existieren, bei uns in 
Deutschland noch in den Anfangen steckt, bestehen 
nach den Erfahrungen der Bundesforschungsan- 
stalt fur Fischerei keine Zweifel, daB die Aal- 
futterung sich auch in Deutschland einfuhren wird, 
wobei die Kombination von Fludfischerei und Aal- 

FETTE . S E I F E N  * A N S T R I C H M I T T E L  
69. Jahryang Nr. 12 I967 



futterungsbetrieb schon aus Grunden der Futterbeschaf- 
fung den Vorrang haben wird. 

seiner Ansicht bestehen in dieser Hinsicht mehrere Mog- 
lichkei ten : 

Schon jetzt bringt die FluBfischerei der Aalfutterung 
grodtes Interesse entgegen: Die Kosten fur die Erstellung 
der Futterteiche sind relativ gering; die Beifangfische 
beim Aalfang geben eine wertvolle Futterbasis; kleine, 
aber noch nicht marktfahige Aale aus dem Fang konnen 
in Teiche gesetzt werden, wo sie bis zur Marktreife 
heranwachsen, und der Absatz von herangefutterten 
Aalen ist bei hohen Preisen unbeschrankt; ganz abge- 
sehen davon, dad man ihren Wert durch Raucherung 
im eigenen Betrieb noch erheblich steigern kann. Nicht 
zuletzt sol1 erwahnt werden, dai3 die Qualitat dieser 
gefutterten Aale sich durchaus mit der unserer Fludaale 
messen kann, wie einige von der Bundesforschungsanstalt 
fur Fischerei vorgenommene Testuntersuchungen an 
Mosel und Main gezeigt haben. 

Der Aalbewirtschaftungsplan befadt sich auch mit der 
Finanzierung der vorgeschlagenen Maanahmen. Nach 

Abb. 5.  Aalaufzuchtteiche a n  der Mosel unterhalb des Wehres 
bei Muden 

1. Durch Schaffung eines Titels im Etat des Bundes- 
verkehrsministeriums, wie er bereits schon 1964 von 
einer Anzahl von Bundestagsabgeordneten gefor- 
dert wurde; 

2. durch Verwendung von Teilbetragen aus den Aus- 
baumitteln fur Bundeswasserstraflen; 

3. durch Beteiligung der Lander an der Realisierung 
des Aalbewirtschaftungsplanes; 

4. durch Bereitstellung von Mitteln aus dem Agrar- 
bereich. Bekanntlich gehort die Binnenfischerei auf 
Grund der Gesetzgebung zur Landwirtschaft; die 
FluBfischerei sollte daher auch von ihr eine finan- 
zielle Unterstutzung erwarten diirfen. 

Es ist aus verschiedenen, hier nicht naher zu eror- 
ternden Grunden nicht leicht, den Aalbewirtshaftungs- 
plan zu verwirklichen. Dennoch sollten sich Bund, Lan- 
der und auch die Berufs- und Sportfischerverbande 
dafur einsetzen. Denn es geht hier nicht nur um eine 
wirtschaftliche Ausnutzung unserer Gewasser, sondern 
auch um ihre Gesunderhaltung. Wer ware wohl ein 
besserer Huter unserer Gewasser als die Berufs- und 
Sportfischer, die beide an fischreichen Gewassern inter- 
essiert sind. So betrachtet, erhalt die Sicherung der 
fischereilichen Nutzung unserer Gewasser und die Er- 
haltung der Fludfischerei eine Bedeutung, die weit uber 
den wirtschaftlichen Wert hinausgeht. 
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Antriebsanlagen neuerer Fischereifahrzeuge 

Von DifiL-lng. F. R a t h m a n n ,  K o l n  

Zu den bisher bei Trawlern gebraudicfien Antriebsanlagen, 
dem Hauptmotor mit elektrischem Schraubenzusatzantrieb und 
der dieselelektrischen Antriebsanlage gesellt sicfi seit einiger 
Zeit eine weitere Variante, die Doppelmotoren-Anlage. Die te&- 
nische Weiterentwidtlung kompakterer Viertaktmotoren hat diese 
Entwidclung begiinstigt. Einige Trawlerneubauten mit Doppel- 
motoren-Anlagen werden besdxieben. 

Driving Installations for Recent Fishery Vessels 
The common driving installations used till now in trawlers, 

which consist of the main engine with additional electrical 
screw-type driving unit and electrical diesel driving unit, have 
been supplemented in recent years with another variation, namely, 
the double engine installation. This development has been pro- 
moted by the further tedmical improvement of compact four 
stroke engines. A few newly built trawlers with double engine 
installations are described. 

Installations de propulsion des bateaux ? peche modernes 
Depuis quelque temps une variante nouvelle, l'installation a 

moteur double, est venue se joindre aux installations de propul- 
sion des chalutiers utilisees jusqu'ici, celle a moteur principal 
et  rnoteur auxiliaire electrique a helice, et celle a moteur diesel 
electrique. Le progres technique des moteurs plus compacts a 
quatre temps a contribue a ce developpement. On decrit quel- 
ques nouvelles constructions de &ahtiers a moteur double. 
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