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Jedeiii wird einleuchten, mie schwer es ist, iiber die Fischbevblkerung aus- 
gedehnter Meeresgebiete andere als blo5 faunistische Keniitnisse zu gewinnen. 
H~iJ~eii sicli doch iiber die Waiiderungen der Heriiige Jahrzehnte hiiidurch die 
aUenteuerlic,listen Vorstelluiigen erhalten , bis es erst H e  in  c ke  [ 131 durch die 
miihevollsten Spezialunterauchungen gelang , diese hochst komplizierte Frage im 
wesentlichen zu losen. Als vor nwimehr sechs bis siebeii Jahren (1902) die 
Internationale Meeresforschung organisiert wurde und diese das ,,Pro b 1 em 'der 
Fiscliwandermigeii" als eine ihrer Hauptaufgaben hinstellte, wurde auch die MGg- 
lichkdt geschaffen, eingehendere Untersuchungen fiber die Wanderungen der Fische 
anzustellen. Diese Moglichkeit ist niinilich erst danii gegeben, wenii man von 
For schungsda i i ip fe rn  aus alle Teile des Meeres zu jeder Jahreszeit befischen 
kaiin, und bekaiintlich steheii solche Schiffe alleii an der Internationalen Meeres- 
forschung beteiligen Strtaten ') ZUP Verfugung. 

Deli grol3teii Erfolg in der Erforschung der Fischwanderungen haben un- 
streitig die Dinen zu verzeichiien , iiideiii sie durch die Forschungsfahrten J o h s. 
S chin id ts  ') die Aalfrage klaren konnten. Wir wollen abcr die Darstelluiig der 
Aalfragc eincm spiitereii Berirhte vor1)chalten und uns flir heute d e n  Unter- 
suchnngen zuwenden , an welchen Deutschland den lienlorragendsten Anteil hat: 

l) Daa sind Eclgien, Dknemarlr , Deutschland, England, I r lmd,  Niederlande, Nor- 

2, Die erste Publikation hieriiber erschien 1906 [34]. 
wegen, RuWland, Schottland, Schweden. 
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den Wanderungsbewegungeii der P1 eu r  o n ec  t i d  en  (Plat tf i s c h e) u n d Gad i  d err 
(Dorscha r t en )  in  der  Nord-  u n d  Ostsee. Der wissenschaftliche Wert dieser 
Forschurigen wird nicht dadurch beeintrlcntigt, daD, wie hier im voraus be- 
iiierkt sei, die Bewegungen der Fische sich vielfach als beschranktere, mehr lokale 
erwiesen haben, als man fruher annahm. Ahnliches gilt ja von den Wanderungen 
der Heringsschwiirme. Statt nusgesprocliener Wanderungen zeigen die Schwiinne 
tler Pleuronectide,n- und Gadidenarten in vielen Fallen nur solche Bewegungen, 
die man besser als Ver sch iebungen  der Fisclibestande bezeichnen kann; diess 
nber konnten zum Teil sehr genau erforscht werden, und die Tatsachen zeigen 
in manchen Fa,llen strenge, innerhalb der Art bestehende Gese tzmaf i igke i te i i  
an. Dagegen sind die Falle ansgesprochener Wanderungen etwas selteneres, oh- 
schon sie keineswegs fehlen. 

Die M i t  t e 1 zur Erforschung tler Wanderungen sind von zweierlei Art: 
1. P o s i t i v e  Tatsachen ergeben sich ails Mark ie rungsve r snchen .  Man 

versieht gefangene Fische init einer geeigneten Marke und setzt sie lebend wieder 
aus,  in der Erwartung, dal3 sie von Fischern wieder gefangen und gegen Be- 
lohnung abgeliefert werden. Die meisten Erfolge auf diesem Gebiete wurden bis- 
her bei den Pleuronectes-Arten gewonnen, und zwar wesentlich deshalb, weil 
sich am Plattfischkorper eine Marke besser anbringen lafit, als am Rundfisch- 
korper. Nnr beilaufig sei bemerkt , daD die Markierungsversuche auSer fiber die 
Wanderungen auch iiber die Wachstumsverlialtnisse und uber die Befischungs- 
intensitat Aufschlufi geben. 

2. Zu fast ebenso sicheren Schliissen iiber die Wanderungen fuhren die 
F L n g e ,  und zwar 

a) P l a n k t o n f a n g e ,  soweit sie Eier und Larven von Fischen enthalten. 
Von deutscher Seite werden ausschliefilich die von Hensen  urid A p s t e i n  bei 
Gelegenheit der Nordseefahrt des Deutschen Seefiscliereivereins [20] eingefiihrten 
Methoden des q u a n t i t a t i v e n  Eierfanges angewandt. Soweit dies von seiten 
anderer Staaten nicht geschieht , ist das nur zu bedauern, bei den Forderungen 
an Exaktheit, die man heute an die Untersuchungen iiber die Verbreitung der 
Fischeier stellen muB. Manche nur qualitative Angabe ist nicht zu verwerten, 
Es sei hervorgehoben, dal3 die von H e n s e n  und A p s t e i n  (1. cit.) versuchte Be-  
s t i m m u n g  der Eier lediglich nach ihrer GroDe sich als verfehlt erwiesen hat 
(Heincke und E h r e n b a u m  [16]). Es bedarf vielmehr einer genaueren morpho- 
logischen und systematischen Kenntnis der Eier, wofiir E h r e n b a u m s  Arbeiten 
[6,  16, 71, grundlegend sind. Niemand hat dies je freimutiger zugegeben als 
Hen s e n  selbst [ 2  11. - Den Planktonfiingen reihen sich Netzfange auf pelagische 
Jungfische an. 

b) T rawlz i ige  ttuf grol3ere Fische und genaue Analysen der Trawlfange 
narh GroBe, Alter, Geschlecht, Reifc! usw. der Fische bringen uns Kenntnis von 
dm FischbestBnden an  ausgebildeten jungeren oder erwachsenm Fischen und 
diamit auch von dem ortlichen und zeitlichen Wechsel dieser Bestande. 

Wir gehen uber zur Darstellung der gewonnenen Ergebnisse und be- 
ginlien mit der bis jetzt fur das Nordsee- und Ostseegebiet am genauesten tr- 
forschten Art. 

P l e u r o n e c t e s  p l a t e s s a  L., die Scholle (Goldbutt), zeigt uns zunachst durch 
eine ganze Anzahl von Lokalrassen a n ,  daB ihre Wanderungen nicht allzu un- 
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unischriinkte sein konnen. Duncke r  [b] und Kyle  [24] haben die Ramen der Scholle 
der Ostsee und Nordsee nach der H e inc  keschen statistischen Methode untersucht. 
Sind auch seine Ergebnisse bei D u n c  k e r  nur a,uf ein verhaltnisma5ig sparlichse 
Ahterial gegriindet, so machen sie docli wenigstens wahrscheinlicli, daD selbst inner- 
ha.lb der Ostsee nicht weiiige Lokalrassen von P1. platessa bestehen, die sich vonein- 
ander durch geringe Unterschiede in den Korperproportionen sowie in den Zahlen 
der Flossenstrahlen und Wirbel unterscheiden. Als ganz sicher aber ist es an- 
zusehen, daD die Ostseescholle und die Nordseescholle verschiedene R,assen repd- 
sentieren. Dies lehrt namlich nicht nur die D un  c k e r  s c h e Unt.ersuchung, sondern 
auch schon der blobe Augenschein: die Ostseescholle ist kleiner und von viel 
rauherer Beschuppung als die Nordseescholle. Zudem hat sie nach D u n c k e r  
schmllere Korper- und Kopfform und weniger Flossenstra,hlen. Eine dritte, den 
beiden vorigen etwa gleichwertige Rasse ist die Scholle des nordlichen Kattegats. 
Sie ist bei gegebenem Alter die grobte dieser drei Schollenrassen. Durch diese Tat- 
sachen ist  der Beweis erbracht, da8 die Ostsee ihren eigenen, indigenen Schollenbestand 
hat und daB Einwanderungen aus  der Nordsee in die Ostsee nic,ht oder hoch- 
stens sehr selten stattfinden. Denn die ehe,mals von P e t e r s e n  verteidigte Annahme, 
dab die Rasseneigentiimlichkeihn erst dem I n d i v i d u u m  durch die physikalischen 
Lebensbedingungen aufgepragt wiirden, schien stets wenig wahrscheinlich und ist 
neuerdings [27] vom Autor selbst fallen gelassen, nachdem Eier und Jungfische 
von P1. platessa in der Ostsee zahlreich gefunden worder sind. Auch innerhalb 
der Nordsee scheinen verschiedene Schollenrassen zu bestehen. Narh Ky le  s Unter- 
suchungen scheint es, daB Cunninghain  [4] Recht behilt, wenn er eine Nordscholle 
iind eine Siidscholle in der Nordsee unterscheidet. Die erstere, grobere Rasse wiirde 
nnmentlich die nordliche und ostliche Nordsee bewohnen, die letztere, kleinere vor- 
wiegend die englischen Kusten und den Kanal. Zu dieser kleineren Rasse wiirde aber 
auch die Scholle cler deutschen und dinischen Gewasser gehoren, welche wesent- 
lich Meiner ist als die Scholle der norcllichen Nordsee (nach englischen Unter- 
suchungen, vgl. Heincke ,  [17]). 

Zum Problem der Schollenwanderungen sind dies nur negative Tatsachen. 
Sie werden durch die von allen in Frage kommenden Liindern ausgefuhrten Mar- 
k i e r u n g s v e r s u c h e  nur bestatigt und nicht dadurch widerlegt, daD unter den 
wiedergefangenen Fischen jeweils ein ge r inge r  Prozentsatz auch die weiteren 
Grenzen des Aussetzuiigsffebietes uberschritten hatte (.Bolau [3], G a r s t a n g  
[ la  und 131, J o h a n s e n  [13], Zusarnmenfassendes bei P e t e r s e n ,  G a r s t a n g  
und Kyle  [28] und bei Heincke[l7]).  Die Markierungsversuche sind ja ihrer 
Natur nach geeignet, uns nicht nur iiber die durchschnittlichen Wanderungen 
von Schollensc,hwarmen AufschluB zu geben , sondern auch iiber die extremen 
Fiille der einzelnen Individuen. Wenn also gelegentlich eine Scholle sich in 
289 Tagen um 185 Seemeilen vom Aussetzungsorte entfernt und mithin pro Tag 
ca. 1,4 km Luftlinie zmiickgelegt hatte (Bolau  1. c , . ) ,  so stehen ihr eine sehr viel 
grobere Zahl von Fischen gegenuber, die in 0 bis 50 Seemeilen vom Aussetzungs- 
ort wiedergefangen wurden, und in1 allgemeinen bleibt es d a h i ,  dab jedrs gro0ere 
Nordseegebiet seinen eigenen Schollenbestand hat. 

Sehr viel interessanter sind die beschrankteren, aber lioc,hst rege lmaaigen  
W a n d e r u n g e n ,  welche die Schollenbestiinde i n n e r h a l b  ihrer Wohngebiete aus- 
fiihren. Hier finden sich unv~rkennbare GesetziiiaiDigkeiten, die je nach 
Alter mid EntwicMmigss~diul11ii~~ verscliiedeii sind. 

Das hochste Interesse mub schon die weite, ihreni Wesen iiach noch rstsel- 
hafte L a r v e n w a n d e r u n g  von PI. platessa erregen. Das Laichgebiet unserer 
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Art liegt in der Nordsee auf liohrin Meere, vielfacli iiber etwa 40 1n Tiefr. Dort 
faiigt n1a.n dic meisten laichreifeii Iiidividiien uiid scliwiniiiieiiden Eier , w:'l 't wend 
sie in gro13erer Kiistenniilie selir vie1 seltcner silid und diesseits der 20 Meterlinie 
~ i u r  noch in verseliwindeiider Zahl auftreten (E 11 re11 h a u  in [6], Zusaniiiieiifasst?ritles 
bei Heiiicke [14, 16 uud 171). Zu dieser Vcrbreitung der Eier stelit nun die- 
jenige der ersten Bodenstadien, der kleinen e.twa 13- 14 inin langeii Plattfiwhe 
iiii schroffsten Gegensatze: diese finden sich iiur in drr Tidenregion des Strantlrs 
in bis 6 in Tiefe, (1. h. auf tleutscheiii Gehiete nur iiii Watteniiiccr, ir1 den 
Pvliiiiduiig,~gebieteii der Weser, Enis lint1 Elhe und an geeigneten Stellen Iwi Helgo- 
la,rid. Die jungen , noch syrniiietrischen , daiin zur Meta,morphose iibergeheliileii 
Larveii vollfiihreii also eine a u  s g e de  hn  t c , 1 ail d ~ v  lirt s g e r  i c h t  e t e  Wail (1 er u 11 g , 
auf welcher man sit! aueh leicht (lurch Fiinge in geeigneter Jahreszeit verfolgeli 
kaiin. Da (lie Hoch-Zeit des Laidieris in der deutschen Buclit der Nordsee in don 
Februar, das Erscheineii der ersten Hodenstxdien in don Juni fillt ,  so inussen 
h i  den in Frage koinnienden Entfernungcii von rund 60 Seeineilen viele vo11 
ihnen pro Tag eiiie Reise von 1 kin Luftlinie und iiwlir zurucklegen: f 5  so 
kleine und zarte Tierchen gewid eine redit stattliche Lnistung. Gber tlas UII - 
denkb a r e  geht es freilich iiicht liinnus, daR die Fischlein diese Wanderwig durrh 
a, k t i ve  Scliffiminbeu-egunger1 zustande bringrii. denn sie erfordert nur eiiie Durch- 
..;clinittsgescli~..inrligkeit von etwa runt1 1 inni in der Sekunde! 

Mit dem Obergang wur Plattfischforiii uiid zuiii Lelmi am Boden tritt n a t ~ ~ r -  
g~iiilid auch eine Anderung in der Art der Wanderungen ein. Es findet von jetzt 
ab eine 1 a ii g s :L m e , J a h r e  11 i n d i ~ r  r 11 LL 11 s g e d P 11 n t e , s e e w  Sr t s ge r i c 11 t e t e 
Wan t l e r u n g  s t a tt. Sie wird itufs klttrste ciadiircli bewiesen, daO jerk Schollen- 
grijBr iin Durcliseliiiitt auf eine bestiiiiintr Tiefenzone beschrinkt ist. Die grodercxi, 
iilteren Ticre leben in  grG6erer Tiefe nnd damit weiter seewRrts als die kleiiicren, 
jiiiigeren. So lebt in etwa 10 his SO in Tiefe vorwiegend der zm7rit.e untl clritte 
Jalirgang?, Fisclie von etwa 19 (:in MaximallLnge,, wiilirend fiir etwa 90 hid 40 ni 
Tiefe eine niittlere Liiiige von 25 cin! fur noch grodere Tiefen eine solche \-on 
25 his 35 cin als Norm gelten kanii (Heincke  [14], Redeke  [29], He incke  [l.?], 
hesonilws [ 171). 

Diese seewiirts gericlitete, Wanderung ist jetloch keine gleicliformige, sondrrii 
sie erfiihrt alljLhrlich im Winter eine Un te rb reeh i ing  hzw. Umkehr. Die lileillen 
Individucn niiiulich, d. 11. die Fisthe bis rtwa 19 cin Liinge werden im Winter 
nur  in fast vcrJc,~i~~,iiidender Zahl gefangen , wlhreiid sie ini Fruhjahr plotzliuh 
wieder in groder HLufigkeit anzutreffen siiid. Hier diirfte die Scliludfolgeri~ng 
kauni zu unigelien srin, daR dirse jiingeren Jalirgiiiige sich tief in drn Sand ein- 
sclilxgeii und liier die Wintrrzeit iilwr verharren. (Erstor Fa11 von Winterriilic 
h i  Seefisvlien!) (Heincke  [17]). 

Etwas aiiders verhalteii sich clic Llteren Schollen. Uiese halten lrciiie Wintor- 
rulie, sondern sind, je alter desto mrhr tlurchaus a k t i v  und treten claim eiiie 
von Elide November bis Januar dai~rriide Flu c k w a n  d e r u n  g an. 

SpLter im Jalire , nanilich im Miirz iind April erreicht auch die m'intrrriilw 
tlrr k l  c i n c r e n  Sclioll(~n ilir Ende, iiiid iiiiiiniehr tretcii auch sie eine landwlirts 
grrichtete R i i c k ~ v a i i d e r u n g  an (Bolau  [3], .Joliannsen [ 2 3 ] ,  Heincke  [17]). 

Dieses  pe r iod i sche  Vorwli.rts- u n d  R i i c k w i r t s f l u t e n  tler ScIiollen- 
s c Iir~iiri i i  e diirfte eins der xiclitigsteii Ergebnisse iibcr (fie Wm(li?runpii dir!s;;t:s 

xnteri Fisclies win. 

') Uber die Methode der Altersbeatimmung sol1 demnichst von anderer Seite in der 
,,Revue" bericlitet werden. 
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Dagegen durfte aus den bis jetzt vorliegenden Untersuchungen noch nicht 
mit volliger Klarheit hervorgelien, inwieweit diese Wanderungen etwa hereits als 
L a i c h w a n d e r u n g e n  aufzufassen sind. Sicher sind die riickwnnderndeii Blteren 
Fische zum Teil abgelaiclite , die von den Laichplitzen herkoinmen. Die Frage 
der Laichwaiiderungen der Scholl; ist aber noch nicht vollig geklart, wenngleicli 
sie ihrer Losung standig iidher kommt. Je  linger je inehr scheiiit sich xu zeigen, 
da8 die Lnichreife eine Anderung ia  den Wanderungsrichtungeii hervorruft, iiideni 
die Fische bestiininten Laichzentren zustromen. Ein solches Laichzentrum wurde 
wiederholt nordwestlicli von Helgoland in etwa 10 his 70 Yeemden Entfrrnung 
von der Insel angenommen (Heincke  (171). Aber in sehr viel gro5erer Zahl 
finden sich die Eier der Ycholle in der s i i d l i chen  Nordsee (d. h. vor den hollin- 
dischen Kiisten) nnch neueren holliindischen Untersuchungen (Re de c ke[3 11). Deshalb 
und im Hinhlick auf weitere bestimmt zu erwartende Publikationen der Biologi- 
sc,heii Anstalt auf Helgoland sei aus dem schon oft erwglinten Heinckeschen 
Berichte [ 171 der folgende Satz zitiert: es erscheint ,,nicht ausgeschlossen, daB 
ein Teil uiiserer dteren , laichfiihigen Schollen , vielleicht die ganz groDen , Zuni 
Laichen aus unserem Gebiet weit in die sudwestliche Nordsee (Kanalsee) hinein- 
wandert uiid uingekehrt ihre Brut irn Larveiistadium in u s e r  Gebiet zuruckgelangt. 

Siiid also iinsere Untersuchungen iiber die Wanderungen der Scholle in der 
Nordsee noch nicht abgeschlossen , so konnen wir docli sclion jetzt ein irenig- 
stens einigerinafien abgerundetes Bild von den Larven- , Jugend- uiid Laic,liwaii- 
derungen dieser Art gewinnen. 

In der Ostsee liegen die Verhhltnisse nach S t r o d t in a n n  s Untersuchungen 
[lo, 351 etwas koniplizierter als in der Nordsee. Es erklart sich das aus der 
tveniger einheitlichen hydrographisclien Beschaffenheit des Ostseebeckens. Ihre Ge- 
burtsstctte haben die Schollen der Ostsee, wie die in der Nordsee, in den tieferen 
Meeresteilen, und zwar werden die meisten Eier in der westlichen Ostsee gefangen. 
{Nach Osten zu nimint niiinlich init dem Salzgehalt der Ostsee auch die Haufig- 
keit von P1. platessa standig ab.) Die Larven vollziehen auch hier die Wan- 
derung naeh der Kiiste, a n  welcher iiian die ersteii Bodenstailiw findet. Soweit 
gleichen die Verhiiltnisse denen der Nordser. Je ilter der Fisch wild, uni SO 

gro8ere Tiefe suclit er suf. Ob die vorwarts gericlitete langsame Wanderung 
auch in der Ostsee sc,krittweise erfolgt, wie in der Nordsee, steht bis jetzt nicht 
fest. Die geschleclitsreifen Schollen, d. h. fur die Ostsee die etwa drei- bis vier- 
ilhrigen, sucheii in der Ostsee die groDten Tiefen auf, die sie finden, d. h. in der 
westlichen Ostsee reichlicli 20 m, in der Bornholmtiefe aber his 60 und 90 m. 
(Vg1. auch Trybon i  [36]). ("Positive Laichwanderung" , mit R e i b i s c h  [a21 
gesprochen.) Es kommt hierbei nicht nur die grobere Tiefe des Wassers d s  
solche in Betracht, sondern auch der Uinstand, daB das Wasser in den Tiefen 
der ost.lichen Ostsee viel salzreicher ist als an den flacheren Stellen. Die abge- 
laichten Fische begeben sirli wieder nach den Kiistenregionen, uln sic,ll niehr 
oder minder I-ieranzuniiistrn (.Negative Lnichwmderung" Reib  i s ch). 

I) Wir mussen an dieser Stelle der Ausfkhrungen Gars t angs  [12] gedenken, mel- 
cher aus den bis jetzt vorliegenden Markierungsversuchen Schliisse auf bestimmt ge- 
r i  c h t  e t  e Wanderungstendenzen von P1. platessa in den versohiedenen Jahreszeiten zieht, 
werden jedoch wohl annehmen diirfen, daD das positive Tatsachenmaterial noch zu wenig 
umfangreich war, urn s ic  here  Folgerungen zu gestatten. - Man vergleiche hiermit die 
in den letzten Tagan erschienene Arlieit. von A. C. Reichard :  Die dentschen Versoclie 
mit gezeichneten Schollen. 11. Bericht. Wissenscliaftliche Meeresuntersuchungen. N. F. 
Bd. IX, Abteilung Helgoland, 1908. 
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Vielleicht k m n  man die Lebens- und Waiiderixiigsbediiiguiigeii von PI. platessa. 
in der Ostsee in mancher Hinsicht als inodifizierte ~~etraehten, gegenuber den normalen 
in der Nordsee. Da der Salzgehalt des Ostseewassers in den Tiefen durchweg 
grol3er ist als an  den Kusten, fiihrt R e i b i s c h  (1. c.) aus ,  so kann in manchen 
Teilen der ostlichen Ostsee die Fortpflanzung der Scholle noch stattfinden, wahrend 
die Fortentwickelung der Jungm an  den Kusten unmoglich wird. Dies gilt 
z. B. beini Schollenbestand der Bornholmtiefe fiir einen groflen Teil rler Nach- 
konmenschaft. Daher folgert R e i b i s c h  (1. c.), dieser Schollenbestand konne sich 
aus sich selbst heraus nicht erhalten, es niusse vielmehr eine jahrliche Ober- 
wanderung von laichreifen Fischeii aus der westlichen in die ostliche Ostsee 
rrfolgen, wihrend ziir Annahme einer Ruckwa,nderung in westlic,her Riclitung 
kein Grund vorIiegt. Die Tiefen des Rugener und Bornholmer Beckens seien 
also etwa iiiit einer Falle €ur die Fischr zu vergleichen. 

Bpi P leu ronec , t e s  f l e s u s  L., der Flunder, konnen wir uns etwas kurzer 
fassen als bei P1. platessa. Sie verdirnt in jeder Hinsicht als Schwesterart von 
PI. platessa angesprochen zu werden. nicht nur wegen der weitgehenden Bhnlich- 
keit in rler auDeren Erscheinung beider Arten, sonrlern auch wegen der ausge- 
sprocheiien Ana,logie in den Wanderungen. Nur ein wesentlicher Unterschied be- 
steht: P1. flesiis ist vie1 mehr ein Kustenfisch inid verrat deutliche Anpassungen 
an salzarmeres, brackiges, ja sogar an siifies Wasser. Daher geht sie in der 
Nordsee iin allgemeinen nicht so weit scewarts wie P1. platessa, in der Ostwe 
I I U ~  diesseits der 40 Meterlinie, nimmt sie in gleichein Ma5e an Haufigkeit zu, 
wie das Wasser salzarnier uiid die Schole seltwer wird. Oft steigt sie bekanrrt- 
lich in die Flusse hinauf; claher ihr Name ,,ElbbuttY und ,,Weserbutt". 

R a s s e n u n t e r s u c h u n g e n  bei P1. flesus (Duncke r  [5]) haben zu &hnlicheii 
Ergebnissen gefuhrt uiid berechtigen zu ahnlichen Scldiissen wie bei P1. platessa. 

Die Eier der Flunder werden etwa gleichzeitig mit deiien der Scholle abge- 
legt, und zwar nie im brackigen oder siil3en Wasser, sondern stets in der offeneii 
Stxe uber etwa 20-40 m Tiefe. Schon hier zeigt sich eine Analogie mit der Scholle, 
indem relativ kustenferne Gegenden die GeburtsstLtte der Flunder sind'). Die 
Analogie besteht weiter in der L a r v e n w a n d e r u n g .  Auch die Flesus-Larven 
streben der Kiiste zu, und die Metamorphose ZUT Plattfischform wird in der 
Uferzone beendigt -- jedoch stets ini brackigen oder siaen Wasser (z. B. Elbe 
bei Hamburg). Wie nun bei den Schollen die alteren Jahrginge durchschnittlich 
etwas weiter von der Kuste entfernt und in tiefereni Wasser leben als die 
jiingeren, so gilt dies ahulich auc,h von der Flunder. Die Fische cliirften hierbei 
nicht nur bis in clas Wattenineer, sonderii auch noch bis vor dieses gelangen, 
meiden aber jedellfalls noch grofiere Tiefen (Heincke  [14, 151). 

Die mit dem Eintritt in die Geschlechtsreife bei einem Alter von einigen 
Lebensjahen ejnsetzenden L a i c h w a n  de rnngen  von PI. flesiis kennzeichnen sich 
zunachst dadurch, daD die Flurider die 20 - Meterlinie iiberschreitet und sich 
weiter seewarts hinauswagt (Hein c ke  1. c.). Die hierinit festgestellte seewBts 
gwichtete Wanderung der Flundern kann jedoch keine ununterbrochene se,in (was 
eie ja auch bei der Scholle nicht ist), sondern die vielen in den Unterlaufen der 
Fliisse vorkommenden Flundern zeigen niit Bestimmtheit haufig vorkommende 

l) Sandmann [33] allerdings stellt auf Grund seiner Untersuchungen fest, daS die 
Flunder der finnischen Kiisten in salzarmem, flachem Wasser laicht und sich erst nacb  
der Laichzeit seewiirts wendet. Sie zeigt also dort ein ganz anderes biologisches Ver- 
halten als in der Nordsee. 
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Ruckwanderungen an. Dasselbe geht uiiwiderleglich aus Versuchen init markierteu 
Flundern hervor. Wiederholt wurden die in pinem Flufigebiet ausgesetzten Fische 
nach Jahresfrist im gleichen oder in  einem anderen FluDgebiete wiedergefangen 
(Ehr enb  aum [8]). Inwieweit hieran die jugendlichen. noch nicht geschlechtsreifen 
Individueii beteiligt sind, ist zur Zeit nooh nicht klar ersichtlieh. 

Sehr klare und interessante Ergebnisse sind jedoch durch die Markierungs- 
versuche bezuglich der Wanderungsrichtung der laichfahigen Flundern gewonnen 
worden. W b  sahen bei P1. platessa, daD ihr Hauptlaichgebiet in der sudlichen 
Nordsee liegt. Dasselbe gilt wieder fur PI. flesus. Ein relativ groBer Prozentsatz 
der in der Elbe niarkierten Fische wurde vor der hollandischen Kuste wiederge- 
fangen, hatte sich also siidwestwiirts in die siidliche Nordsee gewandt (Ehren- 
baum 1. c.). Ebenso haben sich die Flundern der hollandischen Versuche samt- 
lich westwarts, zum Teil bis in den Kana1 begeben (Redeke 1. c.). 

In der Ostsee gestalten sich die Wanderungen von PI. flesus sehr interessant 
(Strodtmann),  und zugleich so, dal3 man sie aus den Lebensgewohnhejten der 
Art durchaus verstehen kann. Positive Ergebnisse liegen bisher uber die Larven- 
wanderungen und die Laichwanderungen vor. 

Da die Eiablage bei P1. flesus in der wes t l ichen  Ostsee uberall, in der ost- 
lichen, salzarmeren Ostsee nur in den zentralgelegenen, relativ salzreichen Tiefen 
erfolgt, die jungen Plattfische aber an der Kuste leben, so ist eine nach der 
Kuste gerichtete Larvenwanderung erwiesen. 

Die geschlechtsreifen Fische zeigen wenigstens in der ostlichen Ostsee im 
Sommer und Herbst eine ganz andere Verbreitung als in der Laiehzeit, d. h. im 
Winter und Fruhjahr. So ist das Boruhohner Becken ini Sommer und Herbst 
so  gut wie leer von Flundern, wiihrend es im Fruhjahr von groBen Mengen be- 
volkert wird. Markierungsversuche haben bewiesen, daD die im Winter sich Zuni 
Laichen zusammenscharenden Fische nach beendeter Laichzeit strahlenformig nach 
den umliegenden Kiisten in einem Kreise von 40 Sm, ziehen, so daI3 ihr zahl- 
reiches Erscheinen an den Kiisten im Fruhjahr erklart ist. Die Wanderungsge- 
schwindigkeit betriigt bis 3 oder 4 km pro Tag! 

Bhnliches wie fur die Bornholmtiefe diirfte fur das Danziger und Rugener 
Becken gelten, welehe nach den dort gemachten Eierfangen als Laichgebiete der 
Flunder anznsehen sind. 

S t r o d t m a n n  vermutet, daIj die Fische sodann den Sommer uber an den- 
selben Orten bleiben. an denen sie die Kuste erreichten. Denn es lie13 sich hier 
keine Verschiebung der dichtesten Anhaufungen von Fisclien konstatieren. In 
eineni gewissen Gepensatze hierzu steht die Auffassung von Re i b i s c h (32), 
welcher meint, die Tiefen der ostlichen Ostsee seien fiir die Flundern wie fur die 
Schollen eine Falle , in welche sie auf ostwartsgerichteter Wanderung hineinge- 
langen, o h e  westwarts zuriickzukehren. 

P leuronec tes  l i m a n d a  L., die Kliesche, ein Fisch, der an Haufigkeit PI. 
platessa noch iibertrifft, verdient an dieser SteUe als Beispiel eines n ich t  w a n -  
dernden Fisches nur kurz erwahnt zu werden. Ihr Verhalten steht also im 
ausgesprochenen Gegensatz zu dem ihrer nahen Verwandten P1. platessa und flesus. 
Es liegeii zwar keine Markierungsversuche niit P1. limanda vor, jedoch kennt 
man aus zahlreichen TrawlfCngen die Verbreitung der einzelnen Stadien, aus Plankton- 
fangen diejenige der Eier und Larven, und man konnte immer nur aufs neue 
bestatigen, daB ,,s&mtliche Entwicklungsstufen vom Ei an bis zum fortpflanzungs- 
fahigen Fisch fiber den gofiten Teil des Nordseebodens uberall mit Ausnahme 



ilrr ganz flachen Strandzone gleichma5ig und nebeneinander rerbreitet sind. Waii- 
clrrungen in horizontaler Riclitiuig komnieii weder hei den Lnrven noch bei deli 
aiisgebiltleten Fischen vor , hBchstens , daD die nahe vor dein Laichen stehendcn 
Fisclie die flachcn Stellen der KiistengewBsser verlassen, uin etwas weiter liinnus, 
an Luid jenseits dcv 20-Metergrenze zii litichen" (Heinc ke  [ 151) '). So ist P1. 
limanda im allgenieinen eiri S t i ~ n  (1 f i s c h  , lidchstens die Grschlrclitsreife betliiigt 
einige wenig ausgesprocherie LiLicli~~-aiiderniideii, vielleiclit iiach gewissen Laich- 
zriitren. Ein solches scheint z. 13. n a d ~  deli Eirrfangen im Jahre 1906 niif drni 
13orkuniriff iiber 37 in Tiefe gefunden zu sein (Ehrenbann i  [9]). In der Ostsee 
ist zur Laichzeit eine gewisse Znsamirieiisclinranji nacli der Rornholintiefe hin 1 ) ~ -  
obachtrt worden. Eine vertikale LaI?leIi~~~i~ndrruliji ist selbstverstandlirh , (la, die 
Eier nalir; der Oberfliiclie scliwimmen, die mcta,morphosiprten Fisvhr; aber am R o d m  
1eb e t i  2). 

Auch Drepanopretta. platessoitles Fttbr., die raulie Ycholle, cliirfte iin wesent- 
lichen ein Stltndfisrh sein (H e in  c lie [ 141). Feriier fiiliren die ubrigeii Pleuronectiden- 
arten der Nordsee weiiigstens so ausgesprooheiie Wanderungen wie P1. platesua 
uiid flesus niclit nus. Imnierhin sclieiiit nacli der eben zitierteii Arbeit von 
E h r  en11 a u m  das Laichgeschaft bei allen eine gowissr; iirtliche Konzentration zii 
hedingen. Einiges laDt sich schliefilicli n u c h  nooh ini AnschluD an  Elir e ti h a 11 111 

iiber Wauderungsbeweguiigeii eiiiiger Pleuroiiectiden hiiizitfiigen. Die jnngeii Solea 
vulgaris Quensel (Seezunge) scheinen im ersten Lebmsjahre e t w a s  tieferes Wasser 
zii bevorzugen als Schollen- und Flunderbrut. in1 zweiten und dritteii aher weiter 
liustenwarts zu wandern. Des Laiclien der alteren Fische findet wieder ill 

tiefere,in Wasser statt. Uber den Steinbutt (Rhombus maximus [L.]) fehlt n o d i  
die nahere Kunde. Saiidinann [33] fand die junge, nocli nnsymmetrischc: 
Steinbuttbrut an der fiiinischen Ostseekiiste zusammeii mit der Flunderbrut am 
Sandst,rmde. Rhombus laevis R o n d e l e t ,  der Glattbiitt, ein in der Nordsee 
liaufiger Fisch , scheint sehr flaches , salzarmes Wasser zum Laichen zu bevor- 
zngen. 

Wesentlicli klarcr liegen die Verhiiltnisse miederum bei den liiiufigen G a  d u  s - 
Arten. Markierungsversuche sind zwar hei den Gadiden mit erheblichen Schwierig- 
lieiten verkniipft, weil sich eine fiir den Rundfisclikijrper vollig geeignete Marke 
noch nicht ausfindig maclien liefi, ini Gegensatz zu den gut bewahrten Platt- 
fischniarken. Was  wir iiber die Wnnderungen der Gadiden wissen, beruht daher 
liauptsachlich auf den Ergebnissen der Fange an Eitmi, Larven und ernwlisenen 
Tiwen. 

Die Eier von G a d u s  i n o r r h u a  Giirither (Kabeljau, Dorsch) sind zur Laichzeit 
(,Januar bis Mai) ziemlicli gleicliiniiDig in der Nordsee verteilt, nur die Kusten- 
zone diesseits der 20-Meterlinie wird von laichenden Kabeljauen offenbar gemiedcn, 
el~cnso die nordlichste Nordsee voii 100 und iiielir Meter Tiefe. 

Die Wanderurigen des Fisches sind nicht allzu ausgedehnt. 
Die L a r v e n  suchen bald nach dcm Ausscliliipfen die Tiefeii des Wassers 

a71f uiid ziehen im L a d e  des Hermwaelisens nnch flacheren Gebieten. 

I) In der flachen Strandzone finden sich unter vielen Platessa des ersten Jahr- 
ganges jedoeh auch hiiufig einige gleichalterige Limanda, obwohl diese im allgemeiiien 
die Tiefen des hIeeres durchaus nicht meideti (Heincke f14J). 

z, Die in glteren Werken nicht seltenen Angaben, daO P1. limanda selir weit in 
die Flilsse hinaufsteige, beruht stets auf Verwechslung mit P1. flesns. 
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Dasselbe tun auch noch die J ungf i s che  des ersten Jahrganges. Dicsc 
finden sich diesseits der 20-Meterlinie und verbreiten sich bis gauz nalie ans 
Land, rlringen auch in die Flufirnundungen ein, so z. B. in die Elbe bis z u ~ u  
Nordostseekanal. AuDerdem aber kommen die jungen Dorsche auch im ganzen 
Nordseegebiet vor, wesentlich am Grunde, seltener pelagisch. Fur Gadus morrhua 
sind also gewisse b es c h r  an k t  e W a n d  erunge n charakteristisch, jedoch verdient 
dieser Fisch elier als S t a n  df i s c h denn als Wanderfisch bezeichnet zu werden. 
Er erinnert einigermaDen an  Pleuronectes limanda. Damit ist zugleich die altere 
Annahme von sehr weiten Wanderungen des Dorsches (etwa aus dem offenem 
Ozean his in die sudliche Nordsee) endgiiltig wiederlegt. Etwas groDere, wenn 
aueh noeh wenig erforschte Dorschwanderungen sollen im norwegischen und isliindi- 
schen MeerePgebiet vorkommen (Hj o r t  u. a,). Aber der geschlechtsreife Kabeljau 
durchschweift weitere Nordseegebiete, indem er sich im Sommer weiter seewarts, 
ini Herbst inehr auf den flachen KustenbCnken der ostlichen und sudostlichen 
Nordsee aufhalt. Im Winter vor dem L a i c h e n  pflegt er tvieder in die hohe 
See nach den Lakhgebieten hinauszuziehen, wiihrend er iiach demselbeii wieder 
etwas weiter landwk-ts wandert (Heincke [15, 161). 

In cler Os t see  scheint die Sache Chnlich zu liegeii wie in der Nordsee, in- 
sofern die Eier sieh in tiefern Wasser finden, wiihrend Jungfische an den Kustep 
gefangen wurden. Es ist mog l i ch ,  daD die Ostsee auch eine Zuwanderung von 
Kabeljauen aus Clem Kattegat erhalt, jedoch ist die friihere Theorie, daD die Dorsch- 
eier aus der Ostsee in die Nordsee geschwemmt wiirden und erst die Larven 
wieder zuriickwanderten, durch S t r  o d tin a n  n s TJntersuchungen sicher wiederlegt. 
Selbst die von H j o r t  und P e t e r s e n  [22] verfochtene Annahme, es finde inne r -  
h a l b  der Ostsee eine ostwarts gerichtete Verschiebung drr Dorschbestande statt, 
eriibrigt sich , nachdeni im ganzen Gebiete alle Entwicklungstadien gefunden 
wurden. 

In noch hoherem Grade als Gadus morrhua ahnelt G a d u s  m e r l a n g u s  L., 
der Wittling, der Pleuronectes limanda. Seine Eier kommen in fast allen Teilen 
der Nordsee mit Ausnahme der kiistennachsten Partien vor, am dichtesten uber 
40-45 m (Ehrenbaum [6]). Larven und ausgebildete Stadien finden sich gleich- 
falls fiberall verbreitet (Heincke  [14, 151). G. merlangus ist also ein ausge- 
sprochener S tandf i sch .  

Im scharfen Gegensatze zu ihm stelit der Schellfisch, G a d u s  aeg le f inus  L. 
Der Scliellfisch ist ein echter Wanderfisch wid fuhrt unter allen luer in Rede 
stehenden Arten die weitesten Reisen im Nordseebecken aus. 

Seine Geburtsstatte ist die tiefe, nordliche, offene Nordsee von der Dogger- 
bank a n  bis ostlich zum Skagerrak und nordlich zuni 61° nordl. Breite, also 
Meeresteile von meist mehr als 100 m Tiefe. 

Die im Friihjahr ausschliipfeiiden L a r v e  n begeben sich nicht wie die von 
Gadus morrhua alsbalcl an  den Meeresboden, sondern leberi mchr rioch als meta- 
morphosierte Jungfischc pelagisch und bevorzugen sogar entsckeden die 
der Obcrflache benachbarten Schichten (haufig, wie aucli andere junge Gadiden, 
in Gesellsehilft von Medusen, bei deneii sie wohl im Falle der Gefahr Schntz 
suchen). 

Bis zum zweiten Lebensjahre bleibt G. aeglefinus ausscliliel3lich Bewoliner 
des hohen Meeres. Vom dritten Jahre an  erscheint er auch in  der sudlichen 
Nordsee. Je jiinger die Schellfischschwarme sind, desto weiter nordlich pflegen 
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sie angetroffen zu werden. Es findet hier also eine Sonderung nach CfroDentiefen 
statt, &linlich wie bei Pleuronectes platessa und flesus. 

Ini dritten bis fiinften Jahre setzt die G e s c h l e c h t s r e i f e  ein. E s  be-  
g i i inen  j e t z t  rege ln iao ige  u n d  s e h r  a u s g e d e h i i t e  L a i c l i w a n d e r u n g e n  der 
Schellfische. Die Laichzeit briiigt groDe Scliaren von Fischen nach den niirdlich 
gelegenen Laichgebieten, wahrend in den Soniniennonaten diese Fisclie die nalirungs- 
reiclieren, flacheren siidlichen mid oatlichen Nordseegebiete aufsuchen und his in 
die flachen Kustengewasser vordringen. Die alljahrliclien Hin- und Heru-&ride- 
rungen des Schellfisches erstrecken sich also ziemlich uber die ganze Nordsee 
und eriniiern dernit ungefahr en  solche Wanderzuge, wie man sie ehenials voni 
Kabeljau und aucli voin Hering fabelte. 

Die im Vorstehenden dargestellten Ergebnisse finden eine gewisse Ergiinziiiig 
in den Sc,hliissen, zu deiieii H e n k i n g  an der Hand der Statistik von Fiscli- 
rlan!pferlandungen kam. H e n k i n g  [18] fand, daD viele Arten von Fisclien in den 
versoliiedenen Jdireszeiten in ungleicher Meiige in den einzelnen Nordseegebieten 
gefangen werden, eine Tatsache, die bei der GroDe der in Betraclit gezogenen Be- 
fischungsgebiete wohl niclit auf Zufall beruhen kann, sondern nur auf Verschie- 
bungen der Fischbestande. So erweist sich Gadus aeglefinus (Schellfisch) in der 
ganzen Nordsee vorwiegend als Sominerfisch, wiihrend er im Winter iiberall 
seltener gefangen wird. ,,Einstweilen durfte die niichstliegende Erklaruiig seiii, (la5 
er ini Soninier melir die bodenbestandigen Wasserscliic4iten aufsuclit als iin Winter, ' 
also vine gewisse vertikale XVanderung. Gadus niorrhna scheint nacli Hen k i n g ,  
soweit es sicli urn erwachseiie Tiere handelt, sich in1 Winter in der sudliclieii 
Nordsee bis zu gemissem Grade anzuliaufen, wiilirend die Fische ini Som1iit.r 
mehr fortwandern. NaturgeiniiD sind diese Angaben \vie einige weiterr, iiber 
andero Kutzfische im Verhaltnis zii den vorher erwiilinten inehr suiiiniarisclirr 
Art und wolil zuniichst niehr von praktiscliern Interesse (als Fiscliereist,ntistil<). 
denn von rein ~~issrnscliaftlicliem. 

Es sei noch erwihnt, welche Betleutung Heiilring dein Skagerrak hinsichtlich 
tier Fisc,hwa,nderuagen zusehreibt. Dns Skagerrak ist ein ganz au5erordentlich 
ergiebiges Fanggebiet von vielen Arten, (iiisbesondere Gadus inorrhua, aeglefinus 
uncl Pleuroiiectes cynoglossus). Hen k i n g  ineint dnher, dieaer Fischreichtum kijnne 
niclit m f  eineni eingcborenen Fisclibestantl beruhen, soiitlern das Skagrrrak niusse 
pin S in in el p la t z  v o n F i s c h s  c liar e n  soin, (lessen Eestand alljahrlicli durcli 
Zuwandernngen griil3eren Ma.Rstabes auf der Hohe gelinlten wird. 

m'ollen wir jetzt etwas Znsa inn ien fas sendes  iiber die besproclienen Fiscli- 
wanderungen sagm, so konnen wir uns nkh t  verlielilen, dab dies selir schwer 
fiillt.. Mit e i n e r  Tlieorie 15ht sich weder das Problern der Fischwanderungen iiber- 
haupt , noch aucli nur das der Pleuronectiden- oder Gadidenwanderungen loseri. 
Viehnehr ist es ein wichtiges Ergebnis der internationalen Meeresuntersuc~hunge~i. 
( I d 3  jetle e inz ige  F i s c l i a r t  i h r e  eiguneii  B e w e g u n g e n  a u s f u h r t  u n d  dem- 
grniiil3 f u r  s i c h  s t n d i e r t  w e r d e n  mU5. Diese Ver sch iedenhe i t  der ein- 
zelnen, liaufig niiiclistverwandten Arten ist nuch niclit ohne ein biologisches 
Interesse. Sie niaclit es  begwiflicli, daD inelirere einander so  Llinliclie Arten sich 
nebeneinander auf gleichem Gebiete halten konnen. 

Z u  einigen weiteren s l lgen i  e inen  Gesichtspunkten kommeii wir, wenn w i r  
der Frage nach den U r s a c h e n  der Fisclirvanderungen niilier treten. 
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Zunachst mussen wir dabei bemerken, daB ein direkter EinfluB von Meeres- 
s t r o m u n g e n  auf die Wanderungen wenigstens im Nord- und Ostseegebiete n i c h t  
nachweisbar ist, d. h. weder die Larven noch etwa die erwachsenen Fische werden 
durch das stromende Wasser in nennenswertem MaBe transportiert. Die Wan- 
derungsbewegungen sind a k t i v e  , nicht passive. Stromungen haben nur insofern 
.einen i n d i r e k t e n  EinfluB auf die Wanderungen, als sie die physikalischen Be- 
dingungen des Meeres, insbesondere Temperatur und Salzgehalt niodifizieren und 
diese teilweise ma5gebend fiir die Wanderungsbewegungen sind. 

Man wird vermutlich je linger je scharfer bei jedem Fische unterscheiden 
konnen zwischen 

1) L a r v e n w a n  d e r u n g e n , 
2) W a n d e r u n g e n  der  j unge ren  F i s c h e  und 
3) W a n d e r  u n  g e n d e r g e s c h l  e c h t s r ei f e n  F i s ch e. 
Die L a r v e n w a n d e r u n g e n  sind naturgemaD in letzter Lillie dadurch be- 

din& , daS die Eier das Optimum ihrer Entwickelungserfordernisse an anderen 
Stellen finden, als die Jungfische. Die Eier hangen bei den Pleuronectiden und 
den Gadiden wohl in  hoherem Grade vom Salzgehalt ab  als die Jungfischbrut, 
eine Annahme, die sclion dadurch plausibel erscheint, daB viele Eier in schwach- 
salzigem Ostseewasser nicht zu schwinimen vermogen und so den wohltatigen 
Einflussen der Soiinenbestrahlung und der Wasserbewegung eritzogen werden. Daher 
werden die Eier weiter seewarts und damit in salzigerem Wasser abgelegt, wiihrend 
die Jungfische sich vielfach in groDerer Kustenniihe aufhalten. Hierbei diirfte ferner 
der Unistand mitspielen , da13 die Kusten- und Ufergriinde reicher an  k l e ine ren  
wirbellosen Tieren sind als die tieferen Grunde und somit den Jungfischen ge- 
eignete Nahrungsbedingungen bieten. 

Die W a n d e r u n g e n  der  j unge ren  F i s c h e  (d. h. der noch nicht gesclilechts- 
reifen) sind sicher vorzugsweise Nailrungswanderungen und (nach B ol au) einem 
langsainen Weiterweiden von einem Weideplatze zuni anderen vergleichbar , so- 
weit es sich uiii Friedfische handelt. 

Selbstverstandlich wird auch hinzukommen, daD grijBere, altere Fische nicht 
mehr geniigend R a u m  in den flaclen Kustengewiissern finden, welche z. B. die 
jungen Pleuronectes platessa, flesus, Solea vulgaris beherbergen. Die eigentum- 
lichen Fort - und Ruckschritte in der seewarts gerichteten Wanderung von 
Pleuronectes platessa meint He incke  [17] durch gewisse , mit den Jahreszeiten 
wechselnde Bedingungen im Reichtuni des Meeresbodens an Niihrtieren erkliiren 
zu konnen. DaB ferner die groBere WBrme der Kiistengewasser die gedeihliclie 
Entwicklung der Brut fordert, ist eine iiaheliegende Vermutung. Die Warmr: 
diirfte es wiederum (nach H e n k i n g s  Annahme [8 ] )  sein, welche im Somnier 
,Gadus morrhua veranlaBt, die sudliche Nordsee zu verlassen und nordwiirts zu 
ziehen. Ein EinfluD der Salzgehalte auf die Wanderuii,asbewegungen der niclit 
laichreifon Fische ist nicht nachgewiesen. 

Anders steht es mit den La ichwanderunge r l ,  welche bei den gesch lech t s -  
~ e i f  e n  Individuen zu den Nahrungswanderungen hinzutreten. Es ist nanientlich 
bei P1. platessa uird flesus kein Zweifel, da5 die Laichpliitze in Gebieten relativ 
.salzreiclien Wassers liegen. Es findet zum Laichen eine Zumnmenscharung nach der 
siidlichen Nordsee statt. Diese a h  erhalt standig einen Zustroln salzigen Wassers 
'aus dem Kana1 vom Golfstrom her. Eine Zunge dieses salzreichen Wassers dringt 
auch in die deutsche Bucht (gegen Helgoland hin) ein, und hiermit steht es wohl 
im Zusammenhange, da13 auch nordwestlich von Helgoland eine gewisse Zu- 
sammenscharung der Fische zum Laichen beobachtet wird. Die Ruckwanderung 



- 256 - 

nach dem Laichen ist entschieclen uberall eilie Nahrmigswanderung, da die Fi,sclle 
wtthrend der ganzen Laiehperiode nur sehr wenig oder gar keine Nahrung auf- 
neliineii und claher nach den1 Laiclien hochgradig abgemagert sintl und sicli 
wieder heranmasten mussen. 

Man darf nidit vergessen, wie 
weiiig damit fiber das We s e n  der Wanderungsiiistinkte gesagt ist. Es ist  nur 
eine H y p o t h e s e  von R e i b i s c h  [32], wenn dieqer Forscher ineint, ,,daD die 
Richtung, die die Tiere (Pleuroneetes-Arten) von ihren Ldchplatzen aus einsdilagen, 
allein vom Neigungswinkel des Grundcs ab1i;ingt. Eine Enipfiiidung fiir die 
Neiguiig des Bodens, die nur das Vorhandensein eines c~ntspreehend durchgebildr- 
ten C~leichgewichtgefiihls zur Voraussetzung hat, ist bei den flacli am Boden liegen- 
den Plattfischen mit Bestinimtlieit anzunehmen. ' Die hekaiintc Tatsaclie, daB 
die Fische sicli den1 Strom entgegenstellen - sie ist iibrigens durch B i d d e r  
[ 1, 21 in iiiteressnnter Weise rsperimentell erwiesen , da ausgesetzte Fische die 
entgegengesetzte Richtung einschlugen wie an gleicher Stelle versenkte Grund- 
treibrr - durfte uns auch nicht vie1 weiter helfen. Hier lirgeii vielmehy noeh 
ungeloste Fragen und ein offenes Felil fiir die Forschung. 

Das sind nur eiiiige allgenieine Prinzipien. 




