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W a l  f a  nrr SchwarzDulver enthalt und Zeitzundung hat. Die ganze Lange . - - - - _ _  
~i~ alte;te Methode des waifangs,  wie *ie such heUte der Haipune betragt dann etwa 1.85-m, das Giwicht etwa 

70 kg. Die Harpune (Abb. 108) besteht aus einem Schaft und 
einem Kopf. Letzterer hat vier 30 cm lange, um etwa 900 be- 
wegliche Klauen, die mit einem Ende durch einen Bolzen am 
Kopf befestigt sind. Sie liegen vor und wahrend des Schusses 

von den Eskimos in Alaska und dem sibirishen Eismeer aus- 
geubt wir,d, ist das ~~l~~~~ des w a l s  mit Hand geschleu- 
derten H ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~  (Abb. 106). E~ bedarf keiner ~ ~ ~ i h ~ ~ ~ ~ ,  

Abb. 106. Fang eines Gronland-Wals 
(Museum fur Hamburgische Geschichte) 

daB dies nicht nur eine sehr miihevolle, sondern auch sehr ge- 
fahrliche Methode ist, die obendrein nur dann Erfolg ver- 
spricht, wenn eine groDere Anzahl von Eskimos mit ihren 
Kajaks zusammenarbeitet. Denn der getroffene Wal  taucht so- 
fort unter und schwimmt weg, mu8 also verfolgt werden, bis 
er schliei3lich erschopft den Kampf aufgibt. 

1. Harpunenkanone 
Eine grundlegende Andenung in den Walfang-Methodcn 

trat ein mit der Verwendung von Dampfschiffen und mit der 
Erfindung der Harpunenkanone in den 60er Jahren des vori- 
gen Jahrhunderts, auf die tin einem friiheren Abschnitt be- 
reits eingegangen wurde 63. Kapitan C. Kircheiss, der uner- 
miidliche Vorfechter deutschen Walfangs, gibt die folgende 
Beschreibung der Harpunenkanone 04: 

Abb. 107. Harpunenkanone 

Das Kanonenrohr hat eine Bohrung von 9 cm @ und eine 
Lange von etwa 1.5 m (Abb. 107). Die Harpune ist 1.5 m 
lang. Vorn wird eine 400 mm lange spitze Granate im Gewicht 
von 8.9 kg aufgeschraubt, die eine Fiillung von etwa 1 kg 

dicht an der Harpune. 
Der Schaft hat  ,einen langen Schlitz, tin dem rnit einem 

Drahtring die Sch,ieBleline (Vorlaufer) befestigt ist, S O  da5  sie 
im Schlitz rutschen kann. Die Leine ist etwa 1000 m lang und 
im Schiff ganz glatt aufgeschossen, so daB sie klar auslaufen 
kann. Das an der Harpune sitzende Ende der Leine, etwa 
100 bis 120 m, das beim SchieBen mit durch di'e Luft fliegen 
mug, hat eine Starke von 35 mm; die iibrigen 900 m sind 
dicker uiid etwa 6 cm stark. Das vordere Ende der Leine 

nennt man ,,Vorlaufer"; die- 
ser Vorlaufer mu& diinn 
sein, da die d i k e  Leine in- 
folge ihres Gewichtes nicht 
verschossen werden kann. 
Damit die Leinen beim Flie- 
hen des getroffenen Wales 
nicht reiben, sind sie am 
Bug des Schiffes durch eine 
Rolle und oben am )Mast 
durch eine gleiche Vorrich- 
tung gefu'hrt und gehen dann 
zuriick ins Schiff hinein. Die 
obere Rolle ist mit einem 
dicken Draht, der in den 
Schiffsraum fuhrt, verbun- 
den. An ihm sitzen im Schiff 
stanke Federn, die zusammen 
rnit den Bremsen der Wal- 
winde das plotzliche An- 
rucken der gewaltigen Tiere 
auffangen mussen. Diese 
Federn werden von ihren 
Erfindern, den Norwegern, 
als Akkumulatoren bezeich- 
net (vgl. Abb. 110). Abb. 108. Harpune 

2. Fangboote 
Die F.angboote, an deren Bug die Harpunenkanone au'fge- 

stellt ist, haben einen Rauminhalt von etwa 5.50 bis 450 
Brutto-Register-Tonnen, eine Maschinenleistung bis zu 1900 

":'Fette . SeJifen . Anstpichmittel 56. -1'18 [1954]. 
6'Fette u .  Seifen 45, 29 [1938]. 

,514 

Abb. 109. Walfangboot in der Antarktis 
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PS, eine Geschwindigkeit bis zu 17 sm und eine Besatzung 
von etwa 15 Mann (Abb. 109 u. 110) G57 66. 

b 
'1 a0 1 

Abb. 110. Langsschnitt und Aufsicht eines Walfangers 
1 .  Wohnraum fur Schutze u. Funkraum, 2. Rudermasrhine, 3. 
Wohnraume, 4. Kuche u. Messe, 5. Trimmtank, 6. Wohnraume fur 
Offiziere, 7. Maschinenraum, 8. Heizolbunker, 9. Trinkwassertank, 
10. Wal-Leinen und Pulverkammer, 11. Akkumulator, 12. Wohn- 
raum fur Mannschaft, 13. Keller und Antriebsmaschine fur Spill, 
14. Vorpiek, 15. Wal-Leinenwinde. 16. Laufbriicke, 17. Speise- 

wasser 

Die Fangboote wurden vor dem Krieg ausschliei3l'ich mit 
Dampfmaschinen angetrieben: da Explosionsmotoren keine ge- 
rauschlose Annaherung an  den Wal  zulassen. Gegenwartig 
verwendet man aber auch Dieselmotoren und bavt Fangboote 
rnit sehr hoher Maschinenleistung und Geschwindigkeit. Man 
verwendet in diesem Fall eine grundsatzlich andere Fangtech- 
nik: man verzichtet auf dmie mgerauschlose Annaherung und ja,gg;t 
den Wal  mit voller Fahrtgeschwindigkeit b,is zu seiner Er- 
schopfung. Als Beispiel fur diese Ar t  Fangboote moge ein in 
England 1954 erbautes dieselelektrisches Walfangboot er- 
wahnt werden, dessen Maschinen 2720 PS im ununterbroche- 
lien Betrieb entwickeln konnen, wahrend die Leistung fur d,ie 
Zeitdauer von 12 Std. au'f 3200 PS gesteigert werden kann. 
Die Hochstgeschwindigkeit betragt in diesem Fall 16.75 Kno- 
ten, so dad die Moglichkeit besteht, innerhalb kurzer Zeit 
auf hohe Geschwin,digke#iten aufzupreschen. 

Abb. 111. Kurz vor dem Schud 

Schiitze und Kapitan sii:d meistens in  einer Person ver- 
einigt. Die Schutzen, meist Norweger. werden hoch bezahlt. 
da  von ihrer Geschicklichkeit der Erfolg der Jagd abhangt. 
Kommandobriicke und Harpunenkanone sind durch eine Lauf- 
brucke verbunden, die zusammen mit der nach vorn ,stark 
hochgezogenen Rumpfform dem Walfangboot sein charakteri- 
sches Geprage geben. Dai3 die Fangboote mit allen modernen 
Hilfsmitteln der Navigation, einschliedlich Funkpeilern, Ra- 

diosende- und -empfangsanlagen und auch drahtloser Tele- 
fonie ausgeriistet sind, bedarf keiner Erwahnung. Ohne Radio 
ware schliefilich der moderne Walfang in der Antarktis gar 
nicht durchfiihrbar. Daneben spielen seit dem Kriege Radar- 
und Ortungs- sowie Scheuchgerate auf Ultraschallbasis eine 
bedeutende Rolle. 

Geschossen wird meist zwischen 20 und 40 m, bis hochstens 
70 m Abstand. Sobald der W a l  in dieser Entfernung auf- 
taucht, um Atem zu holen, fallt der Schui3 (Abb. 111). Das ge- 
troffene Tier prescht mit hochster Geschwindigkeit ab  und zieht 

die lange Leine aus 
dem Schiff heraus 
(Abb. 112). 

Neben der hier be- 
schriebenen Harpune 
mit Sprengladung 
wird auch die elek- 
trische Harpune im- 
mer weiter verbes- 
sert, mit der man 
eine schnellere und 
schmerzlosere To- 
tung des Wals er- 
zielen kann. Sie geht 
auf Beobachtungen 
von Prof. Wrbcr 
aus dem Jahre 1929 
zuruck. wonach der 
Wal von der glei- 
chen Stromstirke ge- 
totet wird wie der 
Mensch, aber eigen- 
artigerweise d o n  
bei einer Spannung 

Abb. 112. Der Wal  ist fest von unter 100 Volt. 

3. Muttersdiiffe 
Eine grogere Anzahl Fangboote (etwa 7 bis 1 4 )  arbeitet 

zusammen rnit einem als schwimmende Kocherei ausgebautem 
Mutterschiff, das durch seine Aufschleppbahn am He& (Abb. 
113 u. 114), uber die die erlegten Wale  an Deck gezogen wer- 
den, schon auderlich auffallt. Moderne Walfangflotten arbei- 
ten gegenwartig auch mit Flugzeugen (Helikoptern) zur Auf- 
klarung von Eis- und Walvorkommen. Besondere Transport- 
boote bringen die erlegten Wale  zum Mutterschiff, damit das 
Fangboot sich sofort wieder neuen Aufgaben zuwenden kann. 
Zu diesem Zweck steckt das Fangboot dem erlegten Wal  eine 
lange Rohrlanze in den Korper, die unten kleine Locher hat 
und mit einer Druckluftpumpe verbunden ist. Der WaI wird 
auf diese Weise mit Luft aufgepumpt. damit er nicht unter- 

(jY. 0. SchrDder, Fette u. Seifen 45, 31 [1938]. 
liG K .  Schubert, Fette . Seifen . Anstrichmittel 56, 3% [ 19541. Abb. 1 IS. Fangboot bringt erlegten W a l  zum Mutterschiff 
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geht, und mit der Flagge der Keederei markiert. Sodann wird 
radiophonisch das Transportboot herbeigerufen. 

Auf dem Arbeitsdeck des Mutterschiffes findet die Zer- 
legung des Wals und glelich anschlieBen,d die weitere Verar- 
beitung statt. Ahnlich wie in den modernen Grofischlachte- 
reien fur Schweine und Rinder sind diese Arbeiten weitgehend 
mechanisiert und rationalisiert, und man strebt nach einer 
moglichst verlustlosen Aufarbeitung des Rohstoffes Wal .  W i r  
werden in einem spateren Abschnitt bei der Beschreibung der 
Walol-Herstellung hierauf ausfiihrlich zuriickkommen. 

Abb. 11.1. Aufschleppbahn am Heck eines Mutterschiffes 

4.  Intcrnntionnle Schonbestinzmungen 
U m  der bei dieser hochentwickelten Fangtechnik drohenden 

Gefahr einer Ausrottung der Wale  vorzubeugen, wurden 
internationale Abkommen zur Regelung des Walfangs ge- 
schlcssen, die Schonbestimmungen fur  die Tiere, Festsetzung 
der Fangzeit,en, der Anzahl und GroBe der zu erlegenden 
Tiere und gewisser verbotener Zonen enthalten. Internationale 
Abkommen dieser Ar t  sind das Genfer Abkommen zur Rege- 
lung des Walfangs aus dem Jahre 1930, das Londoner Ab- 
kommen von 1937 und die Washingtoner Walfang-Konven- 
tion vom Jahre 1946. Zur Uberwachung der Durchfiihrung der 
internationalen Bestimmungen hat gegenwartig jedes Mutter- 
schiff zwei Inspektoren an Bord, so daB eine 24stdg. Aufsicht 
moglich ist. 

Die neuesten Bestimmungen, die von der Internationalen 
Walfang-Kommission im Juni 1953 in London getroffen 
wurden, sind 6R: 

1. Beginn der Jagdzeit auf Finn- und Seiwale: 2. Januar 

2. Jagd auf Buckelwale nur vom I .  bis 4. Februar 
3. Fangquote: 15 500 Blauwal-Einheiten 
4. Ende der Jagdzeit: 7. April oder schon vorher nach Errei- 

5. Dauer der Jagdzeit fur Landstationen: 6 Monate 
6. Dauer der Jagdzeit fur Spermwale: 8 M0nat.e 
7. Die MindestgroBe betragt: 

Blauwal 70 FuB = 21.34 m 
Finnwal 60 ,, = 18.29 m 
Seiwal 40 ,, = 12.19 m 
Budcelwal 35 ,, = 10.67 m 
Spermwal 38 ,, = 11.58 m 

87 Uber internationale Wal-Konventionen v o r dem Kriege 
siehe: Karl Rrnndt .  Whale  Oil, Food Research Institute, 
Stanford University, California 1940, S. 85; H .  W o h l t n t ,  
Fette u. Seifen 45, 13 [1938]. N a c h dem Kriege: E .  Schmidt- 
Neuhaus, Fette u. Seifen 52, 58, 129 [1950]; G. Meseck, Fette 
u. Seifen 53. 244 [ 19511 ; K. Schzrbert, Fette . Seifen . An- 
strichmittel 56. 571 [19.54]. 

,. I, ,, Blauwale: 16. Januar 

chen der Quote 

Hand in Hand  mit diesen internationalen Schonbestimmun- 
gen geht auch die internationale Walforschung, deren Ergeb- 
nisse j a  die Grundlage fur diese Bestimmungen bilden. Eines 
der neuesten Hilfsmittel zum Studium der Lebensgewohnhei- 
ten des Wals ist die auf internationaler Basis durchgefuhrte 
Walmarkierung 08.  

F i s c h f a n g  
Wahrend Wale  hauptsachlich ihres a l e s  wegen gejagt wer- 

den und das Walfleisch ein erst in neuerer Zeit gewonnenes 
Nebenprodukt ist, hat beim Fischfang seit altersher die Ge- 
winnung des Fischfleisches im Vordergrund gestanden, wah- 
rend die Gewinnung von Fischolen erst relativ spat Bedeu- 
tung erlangte. Es ist aber damit zu rechnen, daB mit der Stei- 
gerung des Fischertrages auch die Bedeutung des Fisches als 
Fettquelle zunimmt. Welche Moglichkeiten hier vorhanden 
sind, beweist eine Berechnung der Fischerei-Abteilung der 
Ernahrungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO: wo- 
nach der etwa 30 Mill. to jahrlich betragende Fischertrag der 
Wel t  in einigen Jahrzehnten verdoppelt oder selbst verdrei- 
facht werden konnte. Die Seefischerei Europas ist an  diesem 
Ertrag mit 6.5 Mill. to bet'eiligt, und der Anteil der Bundes- 
republik betragt hiervon etwas uber 10 Oio. W i e  sich der Fische- 
rei-Ertrag auf die einzelnen europaischen Lander verteilt, zeigt 
Tab. 56, Wonach Deutschland im Gesamtertrag an  dritter und 
im Ertrag pro Kopf der Bevolkerung an  vorletzter Stelle steht. 

Tabelle 56 
Obersicht der  wichtigsten Fisdzereiliinder Eirropas 

(1952 und 1953) 70 

Fischerei- Pro Kopf der 
Ertrag in Bevolkerung Bevolkerung 

Land 1952 1953 1952 1953 1952 1953 

Norwegen 1633 1506 3327 3370 490.8 446.9 
Grogbritannien 1033 1120 50429 50570 20.5 22.1 
Westdeutmschland 638 740 50900 51 222 12.5 14.4 
Spanien 569 640 28306 28530 20.1 22.4 
Frankreich 509 520 42,500 42960 12.0 12.1 
Island 337 415 14.5 150 2324.1 2766.7 
Portugal 307 392 8549 8620 35.9 45.5 
Danemark 305 343 4331 4360 70.4 78.7 
Niederlande 275 343 10377 10500 26.5 32.7 
Schweden 202 196 7 126 7 190 28.3 27.3 

1000 to in 1000 in kg 

I .  Gliederung und Entwick1ungstendeu:en 

gende Schema Auskunft: 
Uber die verschiedenen Zweige der Fischerei gibt das fol- 

F i s c h e r e i  

/------\ 
/-----.. /\ 

Seefischerei Binnenfischerei 

Bewirtschaftung Teichwirtschaft Hochseefischerei Kiistenfischerei 

Frischfischfang GroBe Heringsfischerei 
natiirlicher /\ Gewasser 

/\ 
Dampfer- Kleine 

Hochseefischerei Hochseefischerei 

Die Binnenfischerei hat fur die Gewinnung von Rohstoff en 
fur Fette wenig Bedeutung, da  sie hauptsacblich der Gewin- 
nung wertvoller Speisefische dient (Forelle, Aal, Schleie usw.). 
Sie sol1 deshalb hier a d e r  Betracht bleiben. 

Oa G. Hcllmich, Jahresbericht iiber die deutsche Fischerei 1953, 

O9 Fette u. Seifen 55, 899 [1953]; 56, 540 [1954]. 
70G. Meseck, Fette - Seifen Anstrichmittel 56, 565 [1954]; 

Jahresbericht uber die Deutsche Fischerei 1993. Verlag Gebr. 
Mann, Berlin 1954, S. 9. 

Berlin 1954. S. 322. 
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Bczuglich der Seefischerei zeigt Tab. 57, wic sich die Ertrage 
derselben in der Bundesrepublik uber die einzelnen Zweige 
verteilen: 

Tabelle 57 

Gesomtnnln,zdrtngeii r iah  FisrhereibetriPbsarten 
(nach G. Hnss) 71 

Menge in to 
1938" 1952 1953 

Danipfer-Hochseefischerei 561 000 470 786 508 033 
Gro5e Heringsfischerei 69 126 56330 60229 
Kleine Hochsee- u. Kustenfischerei 56 049 110 997 139 866 

Gesamtanlandungen 686 175 638 113 708 128 
Ohne die Fange der heutigen Ostgebiete 

Der Anteil der Industriefische (fur 01- und Fischmehl-Ge- 
winnung) an  den Gesamtanlandungen hetrug: 

Jahr 1945 1949 1950 I951 1952 1953 

010 3 7 16 19 19 25 

Er betragt also bereits ein Viertel der gesamten Fischerei- 
Erzeugnisse. Hierbei bildet vor allem der H e r i n g die wich- 
tigste Rohstoffquelle fur Fischole, daneben in steigendem MaBe 
auch der R o  t b a r s c h .  Aus Tab. 58 geht die Bedeutung 
dieser Fischarten hervor 'l. 

Tabelle 58 
Gesnmtnnlaiirli~nge?i nnch Fischarten 

Anteil am Anteil am 
Menge Gesamtfang Gesamterlos 

1952 1933 1952 1953 1952 1953 
to 010 010 

~~ 

Hering 282 4 7 7  
Rotbarsch 116254 
Seelachs (Kohler) 76 679 
Kabeljau (Dorsch) 59 547 
Schellfisch 10 940 
Krabben u. Krebse 25 149 
Sonstige 67 067 

Insgesamt 638 113 

342 877 
132 439 
49 359 
66 442 
9 063 

40 166 
67 782 

44.3 
18.2 
12.0 
9.3 
1.7 
4.0 

10.5 

48.4 
18.7 
7.0 
9.4 
1.3 
5.6 
9.6 

42.5 45.2 
18.8 20.5 
11.7 8.2 
9.3 9.2 
2.4 i . 7  
2.3 3.4 

13.0 11.8 

708 128 100.0 100.0 100.0 100.0 

Der Heringsfang ist keineswegs auf die ,,Groi3e Herings- 
fischerei" beschrankt, er spielt vielmehr in allen Zweigen der 
Seefischerei eine Rolle. Die Gro5e Heringsfischerei (auch Log- 
ger-Fischerei genannt) bringt den Hering als Salzhering (Abb. 
115) ein. 

Bei der Kustenfischerei, die in Kustengewassern, FluBmun- 
dungen, Scharen und Fjorden ausgeiibt wird, wird der Hering 
im frischen Zustand gewonnen, oft, wie in den Fjorden Nor- 
wegens, in ungeheuren Mengen. Auch bei der Hochseefischerei 
wird im ,,Frischfischfang" der Hering ungesalzen oder hoch- 
stens ganz schwach gesalzen angelandet. Hierbei heschrankt 
sich die in der Hauptsache mit Kuttern betriebene deutsche 
., kleine Hochseefischerei" auf die Nord- und Ostsee, wahrend 
die deutsche Darnpfer-Hochseefischerei ihre Fangplatze au5er 
in der Nordsee auch vor Norwegen, unter Island, in der 
Barentsee und bei der Bareninsel hat. Die Tendenz ist hierbei, 
immer entferntere Fanggriinde aufzusuchen; in den letzten 
Jahren wurden seitens der deutschen Hochseefischerei wieder 
Versuchsreisen nach Gronland und Neufundland unternom- 
men7z. Hierbei wird der Aktionsradius der Trawler aber be- 
grenzt durch die Qualitat der Seefische, die trotz aller auf die 
Kuhl- und Frischhaltung verwendeten Sorgfalt nicht uher 
einen gewissen Zeitraum hinaus erhalten werden kann. Eine 
Weiterentwicklung ist nur durch Einschlagen technisch ganz 
neuer Wege moglich. Ehe wir hierauf naher eingehen, sollen 
aber zunachst die wichtigsten Schiffstypen besprochen werden. 

G. Hass. Jahresbericht iiber die deutsche Fischerei 1953, 
Verlag Gebr. Mann, Berlin 1954, S. 25 u. 26. 

i z  H. Loges, Fette . Seifen . Anstrichmittel 56, 566 [1954]. 
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Abb. 115. Heringsfangerflottille 

2. Schiffstypen 
Die kleinsten Fahrzeuge, wie Segel- oder Ruderboote, fin- 

den bei der Kustenfischerei Verwendung. Bei den grij5eren 
Fisch'erei-Fahrzeugen werden die folgenden Typen unterschie- 
den 73: 

Fischkictter. Die Kutter und Ever waren ursprunglich reine 
Segelschiffe und beherrschten in den letzten Jahrzehnten des 
vorigen Jahrhunderts das Feld. Heute mist der Kutter das 
Fahrzeug der kleinen Hoch'seefischerei und ist mit Motoren 
ausgeriistet, wahrend Segel nur als ,,Hilfsbesegelung" ver- 
wendet werden. Moderne deutsche Kutter haben eine Wasser- 
verdranmgung von 15 bis 50 BRT und Motorenleistungen von 

50 bis 250 PS (Abb. 116). 
Am 1. Januar 1954 waren im 

Bundesgebiet 210 Hochseekutter 
iiber 18 m, 963 Motorkutter zwi- 
schen 10 und 18 m. 326 Motor- 
kutter bis 10 m und 1746 offene 
und halbgedeckte Kustenfischerei- 
Fahrzeuge mit und ohne Motor 
in Betrieb :'. 

Logger. Die Logger oder Heringslogger sind Spezialschiffe 
der grogen Heringsfangerei. Die rund 100 deutschen Logger 
liegen a d e r h a l b  der Fangzeit, also von Dezember bis Mai, 
auf. Heiniathafen sind Ernden, Leer, Vegesack und Gl i id-  
stadt. Der grogte Teil der Logger-Besatzungen kommt uber- 
raschenderweise aus dem Binnenland, namlich nach alter 
Gildentramdition aus Schaumburg-Lippe (Steinhuder Meer). 

No& im Jahre 1921 war die 
Mehrzahl d e r  Logger Segel- 
logger. Sie wurden erst durch 
Dampflogger und diese wieder 
durch Motorlogger verdrangt. 
Modernc Logger haben durch- 
schnittlich ctwa 200 BRT und 
etwa 200 PS Maschinenleistung 

Heringslogger (1 : 1000) nebst Hilfsbesegclung (Abb. 
117). 

Die im Jahre 1953 in Fahrt  befindliche deutsche Logger- 
flotte bestand aus 97 Einheiten mit 18684 BRT, und zwar 

73 H .  G. Prager, Was we& du von der Wasserkante, 

Abb. 'I6. Fischkutter 
(1 : 1000) 

Abb. 117. 

Franckh'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1954. 



3 Dampfloggern, 85 Motorloggern und 9 Motorschiffen 71. Mit 
einem Durchschnittsalter von 22.2 Jahren ist die deutsche Log- 
gerflotte jedoch erheblich uberaltert. 

Fisclidampfer. Das Rdckgrat der groDen Hochseefischerei 
bildet in Deutschland der Fischdampfer. Der erste deutsche 
Fischdampfer wurde erst Anfang 1885 in Fahrt gesetzt, ein 
Schiff von 33 m Lange und 260 PS. Im Jahre 1913 besai3 
Deutschland schon 250 Fischdampfer von durchschnittlich 200 
bis 300 BRT und etwa 350 PS, die rd. 82000 to F i s h  an- 
landeten (heute etwa 500 000 to mit 207 Fischdampfern). Nach 
dem ersten Weltkrieg wuchs das AusmaD der Schiffe auf 
400 BRT, aber erst 1927 wurden Schiffe mit schwerer Ma- 
schine, etwa zwischen 450 und 650 PS, gebaut. Heute ist die 
DurchschnittsgroDe etwa 500 BRT mit einer Maschinenleistung 
von 600 bis 800 PS (Abb. 118) ,  und man betrachtet einen 
Schiffstyp von 500 bis 600 BRT rnit einer Maschinenleistung 
von 900 bis 1200 PS als das fur die z. Z. befischbaren Fang- 
grunde geltende Optimum. 

Die deutsche Fischdampfer-Flotte hatte am 1. 1. 1954 einen 
Bestand von 207 Einheiten rnit insgesamt 99981 BRT, einer 
Durchschnittsgro5e von 490 BRT und einem Durchschnittsalter 
von 9.2 Jahren". Sie ist damit eine der modernsten Fisch- 
dampfer-Flotten. Aus wirtschaftlichen Grunden bevorzugt 
man in Deutschland Kohlefeuerung. Die neuesten deutschen 
Fischdampfer haben Dreifach-Expansionsmaschinen mit Ab- 
dampfturbinen. 

0 F Y F L -  

hrerur h h <  drr. U & / m  6unk.r 

Abb. 118. Moderner Fischdampfer 

Motortrawler. Wahrend man in Deutschland bisher in der 
Hauptsache dem F,ischdampfer treu geblieben ist, sind andere 
Land'er schon mehr und mehr zurn Motorschiff, dem Motor- 
trawler, ubergegangen. In Deutschland wurde der erste Mo- 
tortrawler 1925 in Bremerhawen gebaut, aber bis zum Aus- 
bruch des zweiten Weltkrieges waren von insgesamt 375 
Fischdampfern nur 5 Motortrawler. Heute sind von 507 
Trawlern bereits 14 Motorschiffe. Vier davon werden - als 
neueste Entwicklung - dieselelektrisch angetrieben. 

Fabrikschiff. Da, wie bereits einleitend erwahnt, der Ak- 
tionsradius des Fischdampfers nur begrenzt wird durch die 
Haltbapkeit der Ware, scheint die Wmeiterentwicklung cler 
Hochseefischerei dahin zu gehen, den Fang gleich auf hoher 
See weiterzuverarbeiten. Mit dem Schritt zum Fabrikschiff 
stehen wir wahrscheinlich - ahnlidi wie bei der Einfiihrung 
des Dampfes - 
wieder an einem 
technischen Wende- 
punkt. Man konnte 
hierbei an eine Ent- 
widdung wie beim 
Walfang denken, 
also an eine Ar- 
beitsteilung zwischen 
einer Reihe kleinerer 
Fangschiffe, die zu 
einem groDen Fa- 
brik- und Mutter- 

schiff gehoren. Ansatze hierzu finden sich bei den Russen, 
die Fangflotten mit verhaltnismaflig kleinen Trawlern bis 
zu 300 BRT in den Atlantik schicken und diesen grogere 
Mutterschsiffe mitgeben. Doch halt man im allgemeinen diese 
Entwicklung wegen der damit verbundenen groDen Kapital- 
investitionen fur unpraktisch und versucht stattdessen, den 
Trawler zu einem unabhangigen Fang- und Fabrikschiff &us- 
zubauen, das rnit Kuhlanlagen (,,Gefrier-Trawler") und mit 
Maschinen zum Kopfen, Filetieren, Enthauten usw. aus- 
gerustet ist. 

Pion,ierarbeit auf diesem Grbiet leistete Deutschland Tviih- 
rend des Krieges m'it dem zu diesem Zweck verlangerten und 
umgebauten Fsischdampfer ,,Weser", auf dem erstmalig die 
Fische an Bord maschinell geikopft und filetiert, die i'ilets 
tiefgekuhlt und die Abfalle zu Fischmehl verarbeitet w i d e n .  
In ahnlicher Weise experimentierten Amerika seit dem Krieg 
rnit dem Gemfriertrawler ,,Delaware" und Englan'd mit dem 
Fabriktrawler ,,Fairtry". Die ,,Fairtry" gilt mit 2605 BRT, 
einer Lange von etwa 80 m und einer Diesel-Leistung von 
1900 PS als der groDte Trawler der Welt. Sie ist auf einen 
Fang von 1100 bis 1200 to Flische berechnet, die au8f 550 to 
Filet und 110 to Fischmehl verarbeitet werden sollen. Bhn- 
lich wie bei den Walkochern dient eine am Heck eingebaute 
Aufschleppbahn (,,Slip"), die in diesem Fall auch ,,Trawlrampe" 
genannt wird, dam, den Fang ohne Schwierigkoiten auf das 
Arbeitdeck zu bringen. Ein anderes Beispiel dieser Ent- 
wicklung ist der japanische Gefriertrawler ,,Asama Maru" mit 
1000 BRT, fast 65 m Lange, 13.5 linoten Geschwindigkeit 
und Kuhlraumen fur 900 cbm Ware. In ganz grol3em Stil 
scheinen die Russen Bauf diesem Gebiet Bahnbrecher werden 
zu wollen; sie haben in Deutschland und vielen anderen west- 
europaischen Landern eine groi3e Zahl von Fabrikschiffen in 
Auftrag gegeben; allein bei der Howuldts-Werft in Kiel 
wurden 24 kombinierte Fang- und Fabrikschiffe zu je 1500 
BRT bestellt. Das Ziel der Sowjetunion ist es, im Zuge der 
angestrebten Verbesserung der Nahrungsversorgung der Be- 
volkerung die Fischereiertrage bis 1960 zu verdoppeln 'O. 

3.  Fischereigerate 
Man vnterscheidet aktive und passive Fischereigerate, j e  

nachdem, ob dieselben den Fisch suchen oder von diesem auf- 
gesucht werden. Das wichtigste Fischereigerat ist das Netz. 
Es gibt eine grofle Anzahl von Netztypen, von denen hier 
nur die wichtigsten besprochen werden konnen. Passive Netze, 
die also entweder ortsfest sind oder nur mit der Stromung 
treiben, sind meistens K i e m e n n e t z e ,  bei denen sich 
die Fische mit den Kiemendeckeln einklemmen. Hierzu 
gehoren die S t e 11  n e t z e , einwandige Netzwande, und die 
S c h w e b -  oder T r e i b n e t z e .  

Der wichtigste Vertreter des letzteren Typs ist die bei der 
groi3en Heringsfischerei verwendete .,F 1 e e t" (Abb. 119). Es 
ist eine kilometerlange Netzwand von 15 m Hohe, die sich aus 
30 m langen, an Schwimmbojen hangenden Einzelnetzen (bis 
144 Stuck!) zusammensetzt. Sie ist unten mit Bleigewichten 
versehen und treisbt etwa 10 m unter der Wasseroberflache 
mit der Stromung. Die Maschen sind so gewahlt, da5 kleinere 
Fische leicht passieren konnen. Heringe der gewunschten 
GroDe, die gegen die Netzwand stonen, passen zwar mit dem 
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Abb. 119. Logger mit Treibnetz 
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Kopf in die Maschen, 
aber nicht mit dem 
spindelformig zu- 
nehmenden Korper. 
In  seiner An,gst 
spreizt der Fisch die 
Kiemendeckel und 
hakt sich so mit die- 
sen beim Zuruck- 
gehen im Netz fest. 
Er  hangt sichgewis- 
sermaflen selbst auf. Abb. 120. Fischdampfer mit Grundschleppnetz 

Im Gegensatz zu dem Treibnelz steht das S c h 1 e p p n e t z 
(engl. ,,trawl"), das, wie schon der Name sagt, durchs Wasser 
oder uber den Meeresboden gezogen wird. Es gibt verschie- 
dene Typen und Fangmethoden, die z. T. patentiert sind. 
Prototyp ist das Grundschleppnetz, ein etwa 40 m larger,  
trichterformiger Beutel, dessen vordere Uffnung durch sog. 
Scheerbretter offengehalten wird. Beim ,,Einschiff-Schwimm- 
schleppnetz", wie es die modernen Fabrikschiffe benutzen, 
werden ein oder zwei derartige Netze vom Heck aus hinter 
dem Schiff hergezogen (Abb. 120) 74. 

Ein besonderer Typ des Schleppnetzes, der vor allem in 
der Ostsee Verwendung findet, ist die T u c  k z e e s e ,  ein 
kleines Schleppnetz, das von zwei in zwanzig Meter Abstand 
parallel fahrenden Fischkuttern geschleppt wird (Abb. 121). 

Ein noch kleinerer Typ sind die H a  m e n ,  sackformige 
Netze an rechtedtigen Holzrahmen, die z. B. unter einem Kut- 
ter anlgebracht werden. 

In  den engen Fjorden von Norwegen, in die wahrend der 
Monate Januar bis April oft riesige Heringsschwarme ein- 
dringen, benutzt man grofle S p e r r n e t z e (,,stengenot" oder 
,,landenot"), die den Schwarm einschliefien i5. Eine fiinf- bis 

Abb. 121. Fischkuttser msit Tuckzeese 

sechsmal so grofle Flache umschlieflt die R i n g -  oder 
S c h n u r w a d e (,snurpenot"). Mit diesen Netzen werden 
,,Stengs" von vielen hundert bis mehreren tausend Tonnen 
gefangen. Es sind selbst Stengs von 50000 to und mehr vor- 
gekommen. Ein Vorteil dieser Fangmethode, die naturlich 
nur unter bestimmten natiirlichen Verhaltnissen moglich ist, 
besteht darin, dafi man den Fang in seinem naturlichen Ele- 
ment belassen kann, bis man Kaufer gefunden hat. 

Neben den hier erwahnten, hauptsaddich beim Herings- 
fang eingesetzten Fischereigeraten gibt es noch zahlreiche 
andere, auf die hier nicht naher eingegangen werden kann. 

Die Netze sind aus Hanf, Flachs, Baumwolle, Manilahanf, 
Kunstdasern usw. hergestellt und mit Karbolineum, Katechu 
und ahnlichen Stoffen konserviert. Netze aus synthetischen 

74 Bundesforschungsanstalt fur Fischerei, Wissenschaftl. Infor- 

75 F .  Lucke, Fischindustrielles Taschenbuch, Braunschweig 1954, 

~- 

mationen Nr. 2, 19 [1954]. 

S. 105. 

I-ETTE. SEIFEN ANSTRICHMITTEL 
57 Jahrganq N r  7 1955 

Fasern biirgern sich immer mehr ein, wobei nach neuesten 
deutschen Forschungen Netzfarbe und vor allem auch das 
Netzmaterial Einflufl auf die Fangigkeit haben, besonders 
bei Kiemennetzen. So hat man z. B. in der kleinen Treibnetz- 
fischerei mit Netzen aus Perlon-Seide 20°/o und mit solchen 
aus Perlon-Draht selbst 3Oo/o hohere Ertrage erzielt. Da die 
Knoten cinen erhelblichen Teil des Gewichts der Netze aus- 
machen, geht die Entwicklung der aus synthetischen Fasern 
hergestellten Netze imrner mehr in Richtung der knotenlosen 
Netze. Z. B. waren 1952 schon 38O/o der Vinylon-Netze und 
45 O/o der Saran-Netze knotenlos 76. 

Die Farbe ist bei Stellnetzen deshalb wichtig, weil sie als 
passive Gerate von den Fischen aufgesucht werden mussen 
und daher vor allem nicht abschrecken durfen. Man verwendet 
in Deutschland beim Studium dieses Problems farbige Unter- 
wasseraufnahmen ;'. 

4. Elektrofischerei 
Eine verhaltnisma5ig neue Fangmethode, deren technische 

Moglichkeiten noch lange nicht ausgeschopft sind, ist die 
Elektrofiecherei. Sie sol1 hier mit Rudcsicht auf ihre Aktuali- 
tat und zunehmende Bedeutung etwas ausfuhrlicher darge- 
stellt werden. 

Physiologisdie Grzmdlagen. An sich ist es schon lange be- 
kannt, dad Fische durch den elektrischen Strom beeinflufit 
werden 7a, aber bis zur Uberwindung der technischen Schwie- 
rigkeiten in der Hochseefischerei und zur Entwicklung des 
,,Elektrotrawl" war doch noch ein weiter Weg. Fische rea- 
gieren auf den elektrischen Strom j e  nach Stavke und Strom- 
art  verschieden, wobei aber Reaktionen erst nach Uberschrei- 
ten von bestimmten Schwellenwerten der Strome und Span- 
nungen auftreten. Folgende Reaktionsgruppen lassen sich 
unterscheiden: 

a) Z u c k e n des Fischkorpers beim Einschalten der Span- 
nung; 

b) A u s r i c h t u n  g des Fischkorpers j e  nach Stromart und 
-linien, und zwar in Richtung der Stromlinien bei Gleichstrom 
rnit dem Kopf zur Anode (Elektrotaxis, Galvanotaxis) und 
quer zu den Stromlinien bei Wechselstrom (Oszillotaxis); 

c) B e t a u b u n g des Fisches durch tetanisierende Reize 
(Elektronarkose). 

Die WiIrkung kommt zustande durch Reizung des Nerven- 
systems und der Muskulatur sowie durch elektrolytische Vor- 
gange im Fischkorper selbst. Hierbei bediirfen jedoch noch 
viele der beobachteten Erscheinungen der genauen wissen- 
schaftlichen Erklarung. Die vor allem in den Nachkriegs- 
jahren erfolgte technische Entwicklung ist den Erkenntnissen 
der Grundlagenforschung weit vorausgeeilt. Neuere Unter- 
suchungen79 beschaftigen sich deshalb nicht nur rnit der 
auderen Einwirkung des elektrischen Stromes, sondern auch 
mit den Vorgangen im Tier selbst. Der elektrische Strom 
verhalt sich in seiner Einwinkung auf den isolierten Nerv 
ahnlich wie andere Reizarten (z. B. Luftdruck, Temperatur 
usw.), wobei nicht die Dauereinwirkung reizt, sondern nur 

76 Fischereiwelt 4, 105 [1952]. 
77 A.  won Brandt, Archiv fur  Fischereiwissenschsft 1952/53, 5. 
78 F. Sdieminzky, Arch. Physiol. (Pfluger) 202, 200 [1921] ; 

7 0 E .  Hnlsband, Arch. Fischereiwissenschaft 5, 144 [1951]. 
228, 548 [1931]; Holzer, ETZ 1931, 1442. 
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die Milieu-Anderung. So wie bei den Sinnesrezeptoren nicht 
der Luftdruck oder die Lufttemperatur selbst, sondern nur 
die Anderungen derselben empfunden werden, reagiert der 
Nerv auch nur auf SchlieSen Nund Uffnen des Stroms und nicht 
auf Dauerflud. Hierbei spielt auch die Akkomodation der 
Nerven eine Rol'le; bei langsamem Stromanstieg oder -abfall 
gewohnt sich der Nerv gewissermaden beim Aus- und Ein- 
schleichen des Stroms an denselben. 

Elektrotechnische Grundlagen 80. Zur Durchfuhrung der 
Elektrofisch'erei mud man im Wasser ein elektrisches Stro- 
mungsfeld aufbauen. Hat  ein derartiges Feld die Feldstarke 
E, so ist die Spannung V zwischen zwei Punkten im Ab- 
stand 1: U = E . l  

Nimmt man als Abstand 1 die Lange des Fisches zwischen 
Kopf und Schwanz, so heifit die auftretende Spannung die 
,.Gestaltsspannung". Es hat sich gezeigt, dai3 dieselbe fur eine 
bestimmte Reaktion einer Fischart konstant ist Die hierzu 
gehorige Feldstarke nennt man die ,,Reizfeldstarke". Sie ist 
nach obiger Formel von 'der Lange des Fisches abhangig, 
wenn eine bestimmte Gestaltsspannung erreicht werden soll. 
Zur Erzielun'g der Galvanotaxis ist eine Reizfeldstarke go11 
10 bis 50 mV/cm notig. Zum Scheuchen benotigt man ein 
elektrisches Feld, dessen Feldstarke zu bestimmten Zonen hin 
zunimmt, um dem Fisch die Orientierung zu erleichtern. Durch 
Strompausen mud dann die Flucht ermoglicht werden 

Wirksamer als reiner Gleich- oder Wechselstrom sind Im- 
pulse. Hierbei hangt die Pause zwischen zwei Impulsen von 
der Eigenbewegung ,des Fisches ab lund kann relativ grog 
sein. Man mu13 unterscheiden zwischen: Impulsfrequenz, der 
Dauer des E'inzelimpulses, dem Spitzenwert des Stroms, der 
Steilheit des Stromanstiegs zu Beginn des Impulse's, der 
Halbwertszeit des Impulses und der Strommenge des Im- 
pulses. 

Die Impulsfrequenz .sol1 mindestens 5 bis 10 Impulse/Sek. 
betragen, um eine Reaktion zu erzielen. Die Frequenz, bei 
dcr Elektronarkose eintritt, dtie .Betaubungsfrequenz", ist fur 
die einzelnen Flische verschieden, wobei kl'einere Fische eine 
hohere Frequenz benijt,igen als grogere. Fur Heringe ist die 
Frequenz etwa 45 Imp./Sek. Man gibt neuerdings den Fang- 
geraten eine veranderlichse Frequenz, wahrend sie fruher auf 
eine einheitliche Frequenz zwischen 40 und 60 abgestellt 
waren. 

Bei gegebener Impulsamplitude ist eine gewisse Mindest- 
zeit des Impulses notig, um einen Reiz zu erzielen, die 
Chronaxie. Mit Rheobase bezeichnet man den doppelten Wert  
der zugehorigen Amplitude. Halbwertszeiten wirksamer Im- 
pulse liegen bei 0.5 bis 1 ms. 

Biiuienfischerei. Die Elektrofischerei spielt i n  der Binnen- 
fischerei bereits eine grol3e Rolle. Sie hat z. B. die Bewirt- 
schaftung der Forellenbache vollig verandert. Man benutzt 
hier den aelektrischen Strom zur  Errichtung von Fischsperren, 
zum Scheuchen und Lenken der wandernden Fische, zur Aus- 
schaltung von Schadlingen bei der Aufzucht von Jungfischen 

Hochsecfischrrei. Schwieriger ist die Anwendung in der 
Hochseefischerei, da  durch den Salzgehalt des Meerwassers 
und seine hohe Leitfahigkelit auderordentlich hohe Reizstrome 
erforderlich sind. So lafit sich berechnen", dal3 der Gesamt- 
reizstrom fur 10 m Radius 12550 A betragt, bei einer Span- 
nung von etwa 550 V und einer Leistung von 6900 kW. 
Rechnet man dazu die Verluste im Impulsgenerator, so kommt 
man au,f eine verbrauchte Leistung von etwa 10000 kW. Im 
Siigwasser betragt der entsprechende Reizstrom nur einige 
Promille di'eses Wertes. Damit wird es verstandlich, warum 
erst in jungster Zeit msit Grodversuchen fur die Hochsee- 
fischerei begonnen wurde. Zu einem praktischen Einsatz der 
Elektrohochseefischerei benotigt man Impulse, bei denen die 
oben genannte Leistung von 10 000 k W  als Spitzenleistung 
auftritt und der Mittelwert n'ur 5 bis 10°/'o derselben betragt. 

usw. 

"0 U .  Haier, Arch. Fischereiwissenschaft 5, 132 [1954]. 
8' C .  Kreiitzer. Arch. Fischereiwissenschaft 2, 10 [1950]. 

Zur Erzeugung einer derartigen Spitzenleistung ist ein Spei- 
cher-Kondensator notwendig, der rasch entladen und zwischen 
den einzelnen Impulsen wieder aufgeladen werden kann. 

Das elektrische Feld wird aufgebaut zwischen einer grogen, 
am Schiff befestigten Elektrode und einer zweiten im Was- 
ser schwimmenden, die ebenfalls so grofi wie moglich sein 
mu13, um mit niedrigeren Spannungen auskommen zu konnen. 
Grode, geschlossene Elektroden-Oberflachen wurden fur die- 
sen Zweck zu schwer und unhandlich sein. Man kann dieselben 
aber ersetzen durch eine durchbrochene Elektroden-Oberflache, 
die aus Drahten, Stangen usw. zusammenlegbar aufgebaut 
sein kann und erst im Wasser mit Hilfe von Auftriebskor- 
pern, Gewichten und Scheerbrettern, ahnlich wie bei Netzen, 
ihre eigentliche Form annimmt (Abb. 122) 80. Daneben be- 

9 3 2  

1 Zuleilong 
2 Rohrlrager lell$lischi 
3 leilendes Kuplernelz 
4 Aullriebskdrper 23 Scherbrellei 
5 Gewichte 4 leilende Bander 

Abb. 122. Formen von durchbrochenen Grodflachen-Elektroden 

nutzt man auch noch Hilfselektroden zur Potentialsteuerung 
im Feld und nutzt auch die bei r a s h  veranderlichen Stromen 
auftretenden Bundelungseffekte aus. Abb. 123 zeigt die Elek- 
troden-Anordnung fur ein Schleppnetz 80. 

Abb. 123. 
Elektroden- 
Anordnung 
fur ein 
Scbleppnetz 

der Kurreinen 

Versuche mit einem auf einem Versuchsschiff aufgebauten 
grogen Impulsgenerator verliefen bisher erfolgreich 

5. Andere  moderne Hil lsmit te l  beim Fischfang 
Es gibt kaum ein Hilfsmittel der modernen Technik, das 

man nicht in den Dienst des Rishfangs gestellt oder zu stel- 
len versucht hat. So werden , F l u g z e u g e  zum Aufsuchen 
von Heringsschwarmen eingesetzt (ahnlich wie auch beim 

Walfang), und es sind 
die groReren Schiffe rnit 
M i t t e l -  und K u r z -  

w e l l e n s e n d e r n  
und mit elektrischen 
R u f -  und S i g n a l -  
a n 1 a g e n  ausgerustet. 
E c h o  1 o t e rnit Hilfe 
des Ultraschalls zu 

Navigationszwecken 
sind in Benutzung: bei 
Trawlern zu 100°/o, bei 
Hochseekuttern zu 33 O i o  
und bei 'Driftern zu 
13 O / o  (Mitte 1954). Man 
verwendet hierbei 

Abb. 124. Echograph Junior ,,E m e t  (Licht- 
zeigerlote) und ,E c h o -  

g r a p h e n", die die Tiefe fortlaufend registrieren (Aibb. 124). 

P. E.  Meyer,  Fischwirtschaft Nr.  3, 1951; Fischereiwelt 1962, 
H. 5 ;  Orion 1963, 91. 
Fette . Seifen . Anstrichmittel 56, 538 [1954]. 
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Moderne Gerate sind so empfindlich, dafl sie sogar Aufschliisse 
iiber die Bodenbeschaffenheit und Bodenschichtung geben 8R. 

Bei der technischen Weiterentwicklung der Hochfrequenz- 
Echolote, der  Steigerung ihrer Empfindlichkeit und der ver- 
zogerungslosen Darstellung der Echos auf Bildschirmen ent- 
standen hieraus die F i s c h s u c h g e r a t  e , wie die sog. 
F i s c  h l u p e  (Abb. 125), die z. B. bei der Hochseefischerei 
niit dem Schwimmtrawl zur Aufsuchung von Herings- oder 
Rundfischschwarmen benutzt wird. Das Echo dieser Schwarme 
erscheint auf dem Bildsdlirm (dem Leuchtschirm der Braun- 

schen Rohre) als eine Viel- 
zahl flimmernder feiner 
Striche. 

Zum Studium der Fang- 
methoden und zur Ver- 
besserung der Netztechnik 
hat man die Beobachtung 
der Netze unter Wasser 
durch Taucher, Unterwasser- 
photographie und selbst Un- 
terwasser-Fernseher einge- 
schaltet. 

Auch Versuche, die Fisch- 
schwarme durch Licht oder 
Schall zu beeinflussen und 
hierdurch die Fangigkeit zu 
steigern, sind unternommen 
worden, bisher ailerdings 

Die Bundesrepublik verfiigt iiber verschiedene Forschungs- 
anstalten und Fischerei-Institute 84. Ein modernes Fischerei- 
Forschungsschsiff, iiber das bereits fruher an  anderer Stelle 
ausfiihrlich berichtet wurde 86,  konnte Anfang 1955 in Betrieb 
gcnommen werden. 

6. Artcii tier Heringsfisclierei 
Wie  z. T .  aus diesen Ausfiihrungen schon hervorgeht, wird 

der wichtigste Fischol-Lieferant, der Hering, auf sehr ver- 
schiedene Weise gefangen. Es konnen unterschieden werden: 

S a 1 z h e r i n g e , in der groflen Heringsfischerei mit Treib- 
netzen gefangen und nach dem ,,Kehlen" (Herausreiflen von 
Herz und Eingeweiden durch einen Schnitt mit einem kurzen 
Messer unterhalb der Kiemen) sofort in Fassern trocken ge- 
salzen; 

T r a w 1 h e r  i n g e oder S c h l  e p  p n  e t z h e r i n g e ,  von 
Fischdampfern mit dem Schleppnetz gefangen und nach dem 
Schlachten in Eis verpnckt und nur rnit wenig Salz bestreut; 

N o r w e  g e r H e r i n g e , in den Fjorden rnit Sperrnetzen 
gefangen und im Wasser belassen his unmittelbar vor dem 
Export; 

1J 1 h e r i n g e , auch Industrieheringe genannt, zwei- bis 
dreijahrige Tiere, die als neuer Zweig der kleinen Hochsee- 
und Kiistenfischerei von Juli bis Anfang November gefangen 
werden. Die Ulheringsfischerei wird in Dinernark seit 1948 
(,,'S.ildeoliefiskeri" oder ,,Industrifisk-Fiskeriet") und in Deutsch- 
land seit 1951 ausgeiibt und ha t  sich in beiden Landern zu 
einem der wichtigsten Zweige der Kutterfischerei entwickelt 
Sie hat die aus der Ostsee nach dem Krieg in die Kieler und 
Liibecker Bucht iibergesiedelten deutschen Kutterbetriebe vor 
d e v  wirtschaftlichen Ruin bewahrt. Im Rahmen der Rohstolf- 
Gewinnung fur  Fette und Ole interessiert sie hier beson'ders, 
da sie ausschliefllich dem Fang von Fisrhen zur industriellen 
Fischmehl- und Fischbl-Gewinnung gewidmet ist. 

Technisch wird die Ulheringsfischerei fast ausschliefllich mit 
der aus der Ostseefischerei bekannten Tuckzeese betrieben. 
Die Fangplatze liegen in der siidlichen Nordsee (,,We& 

84 H .  Mann u. A .  v. Brandt, Jahresbericht iiber die deutsche 

85 H .  Bertram, Jahresbericht iiber die deutsche Fischeresi 1953, 

86 P. F .  Meyer-Waarden LI. K .  Ticws. Arch. Fischereiwissen- 

Abb. 125. Fischlupe noch erfolglos. 

Fischerei 1953, Berlin 1954, S. 201. 

Berlin 1954, S. 187. 

schaft 6, 89 [1954]. 
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Bank", ,,Nordlicher Sch~illgrund", ,,Clay Deepd usw.) in einer 
Tiefe von 40 bis 55 m. Hauptteil des Fangs stellt rnit 65 bis 
80°/o der  zweijahrige Hering dar ;  daneben ist der drei- 
jahrige mit 20 bis 30 O i o  vertreten, wahrend einjahrige und 
altere Heringe kaum eine Rolle spielen. Wichtig ist der Fett- 
gehalt, da ,die Industrie an  fettarmen Heringen kaum In- 
teresse hat. Abb. 126 gibt eine graphische Ubersicht iiber den 
Verlauf des Fettgehalts ,in den Fangmonaten auf Grund der 
Ergebnisse der  Jahre 1952 und 19.53ss. 

lul l  August September Oktober 

und 1953 
Abb. 126. Fettgehalt der Ulheringe in den Jahren 1952 

Einen Einblick in die zunehmende Bedeutung der Ulherings- 
fischerei gibt Tab. 59, in der die Ulheringe rnit den ,,stehen- 
gebliebenen" (also nicht 'fur ,den menschlichen Konsum ver- 
wendeten) Dampferheringsanlandungen in den Monaten Juli 
bis November verglichen werden R7.  

Tabelle 59 
Deutsche Heringsaiilaiidungeia 1951-1953 in  1000 to 

Jahr Insgesamt Dampferheringe Ulheringe 
Stehengebliebene 

1951 322 31 7 
1952 282 29 13 
1953 329 30 26 

7 .  Inteinntionule Fiscliei ei-Konvcntioii 
Ahnlich wie beim Walfang gibt es auch bei der Fischerei 

internatlonale Schutzbestimmungen, die dem Raubbau vor- 
beugen wollen. Hiierbei werden z .  B. die Mindest-Maschen- 
weite fur  Schleppnetze und die Mindestmafle fur Netzfische 
festgelegt a8. 

Internationale Zusammenarbeit besteht auch auf dem Ge- 
biet der F i s c h m a r k i e r u n g 89, einem wichtigen Mittel 
zum Studium der Wanderungen und des Wachstums der 
Fische und des Einflusses der Fischerei auf die Bestande. Seit 
1948 hat man auch auf internationaler Grundlage mit der 
Heringsmarkierung begonnen, und es waren im Juni 1954 
bereits etwa 200 000 Heringe markiert. Der Hering unter- 
nimmt bekanntlich weite Wanderungen, die durch den Wie- 
derfang markierter Fische festgestellt werden. Z. B. wurde 
auf diese Weise eine bisher nur vermutete Beziehung zwi- 
schen Norweger- und Islandhering klar nachgewiesen, und es 
wurden auch andere Wanderziige festgestellt. Hierdurch er- 
gaben sich neue Fangmoglichkeiten von grol3em Wert.  

G. Hass, Jahresbericht uber die deutsche Fischerei 1952, Ber- 
lin 1953; Die  Fischwirtschaft 6, H. 1 [1954]. 

R8Vgl. u. a. Bundesgesetzblatt II/5 vom 28. 4. 1954 iiber Ein- 
haltung bestimmter Maschenweiten nach der Nordsee-Kon- 
vention. 

89Bundesforschungsanstalt fur Fischerei, Wissenschaftl. Infor- 
mationen 1954. Nr. 2, 8. 


