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ABSTRACT: Observations on the occurrence and spawning of Couch's Whiting (Microme- 
sistius poutassou Risso) in the German Bight. In 1964 and 1965 a resear& vessel using a special 
"shrimp trawl" with various mesh sizes caught several M. Poutassou, a fish previously known 
to occur only in the Atlantic and in the deeper waters of the northern North Sea. Presumably 
it had not yet been reported in the southern North Sea for two reasons: (a) the large mesh 
size of the fishing nets used, which may have allowed the fish to slip through, and (b) the 
failure of fishermen to recognize this rare fish. Two individuals among the 1965 catch were 
ripe females; one was a ripe male. Successful artificial spawning of these fishes provided an 
opportunity to study the egg and larval stages of M. poutassou. Diameters of eggs ranged 
from 1.12 to 1.25 ram. Total length of freshly hat&ed larvae was about 2.2 ram. Incubation 
time was 11 to 12 days at 8°C. Measurements of frequency of heartbeat and locomotory 
activity of embryos at various temperatures were recorded. 

E I N L E I T U N G  

Micromesistius poutassou (Syn.: Gadus poutassou) gehiSrt zu den kleineren Ga- 
didenarten. Das eigentliche Verbreitungsgebiet liegt im tiefen atIantischen Wasser 
(HENDERSON 1957). Die Verbreitungsgrenze scheint sich im Norden im wesentlichen 
mit der Golfstromdrift  zu decken. In der Nordsee ist der Blaue Witt l ing nur aus den 
tiefsten Stellen der norwegischen Rinne sowie aus dem ~iut~ersten Nordwesten bekannt, 
soweit diese Gebiete unter 100 m T i d e  (SA~tRrtACE 1964) und n6rdlich 570 N liegen 
(ScHMIDT 1909). In den Jahren 1935 bis 1938 ist dieser Gadide am Nordrande  der 
Nordsee im Beifang der auf K/Shler und Makrele ausgerichteten Fischerei sehr zahlre~ch 
aufgetreten (Lt3NDBECK 1942). 

Die bis heute unbekannten Eier des Blauen Wittlings, die bisherigen Unsicher- 
heiten ~iber das Al ter  der Larven, die yon den beschriebenen ~Ateren Larvenstadien 
abweichende Pigmentierung sowie die Vermutung, dai~ das Auftreten von Micro- 
mesistius poutassou in der Deutschen Bucht nicht einmalig ist, waren Veranlassung zur 
vorliegenden Ver/Sffentlichung. Die Ursachen fi]r das pl/Stzliche Auftreten slnd r~itsel- 



150 J. FLOCUTeR u n d H .  ROSeNTHaL 

haf~er als beispielsweise das seit dem vorigen Jahr beobachtete Wiedererscheinen des 
Schellfisches vor Helgoland. 
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Abb. 1: Verbreitung des Blauen Wittlings in der Nordsee im Jahre 1959 (nach SAmuIAGr 
1964). Die schwarzen Punkte kennzeichnen die Lage der Fischereistationen w~ihrend der 
37. Reise des F.F.S. ,,Anton Dohrn". • kein Fang; * 1-9 Fis&e; • 10-.49 Fische, • 50-99 Fische 
Abb. 2: Verbreitung der 0,3 bis 3,0 cm groi~en Larven des Blauen Wittlings im NE-Atlantik 

in den Jahren 1948 bis 1956 (nach H~NDEi<SON 1961) 

F A N G D A T E N  

Anfang M[irz I964 wurden in der Deutschen Bucht (siidiSstlicher Teil der Helgo- 
l~nder Rinne, in 50-55 m Tide) erstmalig einige Exemplare recht einheitlicher GriS~e 
(etwa 16 cm Totall~inge) gefangen. Am 11. M~rz 1965 wurden an der gleichen Stelle 
drei fast laichreife Tiere (Reifestadium V-VI)  und am 29. M~rz drei weitere Exem- 
plare (zwei bereits ausgelaichte ~ und ein noch flief~end reifes d)  erbeutet. Daraus 
l~f~t si& mit Sicherheit folgern, dat~ Micromesistius poutassou in der Deutschen Bucht 
ni&t nur getegentlich vorkommt, sondern in diesem Jahr auch abgelaicht hat. Dieses 
Laichen mtigte demnach etwa in der dritten M~rzdekade bei Wassertem~eraturen zwi- 
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schen 3,10 und 3,80 C stattgefunden haben. Am 2. Juni wurden wiederum drei Tiere 
gefangen (Totall~ingen: 21; 22; 22,5 cm), die m~gig bis gut gefressen hatten. Im Ma- 
gen fanden wir neben einigen Crangon alImanni zahlreiche Gammariden, Bodenfor- 
men also, die fiir einen Planktonfresse~ recht ungew~Shnlich sind. 

EIER UND LARVEN 

Von den am 11. M~rz gefangenen Tieren wurden die Gonaden herauspr~ipariert, 
und es gelang, nach dem Verrilhren der Ges&lechtsprodukte etwa 20 be~ruchtete Eier 
zu isolieren. Die EigrSt~en lagen zwischen 1,12 und 1,25 mm 1. Durch die methodisch 
bedingte starke bakterMle Kontamination war die Eisterblichkeit schon in den ersten 
Tagen recht hoch. Trotz der geringen Eizahl hielten wit es jedoch f~ir wi&tig, die 
Beobachtungen £ortzusetzen, da iiber die Fortpflanzungsbiologie dieser Art nichts be- 
kannt ist. 

Die Eier wurden bei konstant 80 C und 35 %0 S gehalten. Vier Tage nach der 
Befruchtung wurde der Keimstreifen sichtbar, am sechsten Tag war er deutlich ausge- 
pr~igt und umspannte den Dotter unter einem Winket yon I10 bis 1200. Die Inkuba- 
tionszeit betrug etwa 11 bis 12 Tage. Das Schlapfen erstreckte sich iiber 2 Tage. Auf- 
fallend war, daf~ die zun~chst aufs&wimmenden befruchteten Eier etwa einen Tag vor 
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Abb. 3: Larve yon Micromesistius poutassou RIsso (5 Tage alt; 2,2 mm lang). Die klein- 
kSrnigen Pigmente sind geIb bis orangefarben, die dendritenf6rmigen schwarz 

dem Schliipfen zum Boden absanken. Zwei bis drei Tage vorher waren die ersten 
schwarzen Chromatophoren zu erkennen. Die Pigmentierung der beim Schtapfen un- 
gef~ihr 2,2 mm langen Larven weicht yon den bisherigen Angaben verschiedener Auto- 
ten ab. Bereits einen Tag vor dem SchWpfen besitzt die Larve, lateral in gleichen Ab- 
sdinden angeordnet, etwa neun sehr stark verzweigte, dendritenf6rmige Chromato- 
phoren. Etwa zwei Tage nach dem Schliipfen treten kleinkSrnige, gelb bis orangefar- 

1 Die in BOUIN fixierten Eier messen nach 6 Wochen 0,92 bis t,00 mm im Durchmesser. 
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bene Pigmente gleichm~if~ig fiber den Kfirper verteilt auf; lediglich am hinteren Ende 
des Dottersacks und kurz vor dem Rumpfende sind Anh~iufungen festzustellen. Der 
Dottersa& bleibt unpigmentiert und ist noch sehr grog. Die MundSffnung wird selbst 
am ffint~en Tag nach dem Schlfip£en noch nicht sichtbar. Die Augen waren un- 
pigmentiert. 

Tabetle 1 

Zeitlicher Ablauf der Embryonalentwi&lung bei 80 C. Beobachtungen an 5 Larven; 2 davon 
starben kurz nach dem Schliipfen 

Datum Tage nach der Entwi&lungszustand 
(1965) Befruchtung 

11. M~irz 0 Befruchtung 
15. ,, 4 Keimstreifen erkennbar 
17. ,, 6 Keimstreifen mit deutlich differenzierter 

Kopfpartie 
20. ,, 9 Schwarze Chromatophoren 

22./23. ,, 11/12 Larven schliipfen 
26. ,, 14 Auftreten gelben Pigments 
29. , 17 letzte Larve + 

Der gfinstige Zufa11, die Embryonen einer hochatlantischen Form im Zusammen- 
hang mit anderen noch laufenden Untersuchungert an Fis&brut zu beoba&ten, er- 
brachte die M~Sgtichkeit, Anhaltspunkte daffir zu sammeln, ob der in der Deutschen 
Bucht abgelegte Laich unter den hier gegebenen Umweltbedingungen - insbesondere 
den in dieser Jahreszeit niederen Temperaturen - Aufwuchschancen hat. Einige Eier 
wurden zu diesem Zwe& etwa drei Tage vor dem Schlfipfen von den tibrigen getrennt 
geh~iltert und die Wassertemperatur zun~/chst langsam auf 30 C abgekfihlt. Nach einer 
dreistfindigen Anpassungszeit wurde dann im Verlauf von 12 Stunden auf 10 ° C stu- 
fenweise aufgeheizt. Dabei wurden Beobachtungen fiber tterzschlagfrequenz und Em- 
bryoaktivit~it protokolliert. 

Als MaSzahl fiir den Herzschlag dient die Anzahl der Sekunden, innerhalb derer 
das Herz 50mal schl~/gt (n = Ts0). Wie auch yon anderen Fischarten bekannt (vgl. 
WmItLEr~ 1957) h~ingt der Herzschlag der Embryo nen gegen Ende der Inkubationszeit 

TabelIe 2 

Herzschlagfrequenzen eines Embryos yon Micromesistius poutassou bei verschiedenen Tem- 
peraturen (2-3 Tage vor dem Schliipfen). Tso -- Zeit pro 50 Schl~ige; TSO= Mittelwert aus 

drei Messungen; ATso = Frequenzdifferenz 

Wa.sser- 
3,5 0 C 4,5 0 C 7,0 0 C 8,0 0 C 8,5 0 C 9,0 0 C temperatur 

2'13" 2'04" 1'55" 1'36" 1'18" 1'05" 
%50 2'06" 2'07" 1'53" 1'35" 1'19" 1'06" 

2'09" 2'02" 1'59" 1'39" 1'16,5" 1'06,5" 

T.~0 2'09,3" 2'04,3" 1'55,6" 1'36,6" I'17,8" 1'05,7" 

fi\T50 7,0" 5,0" 6,0" 4,0" 2,5" 1,5" 
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nut yon der Wassertemperatur und kaum yon der H~iufigkeit der Bewegungen des 
Embryos ab. Die Herzschlagfreqenzen k/Snnen jedoch individuell schwanken. Um ver- 
gleichbare Werte zu erzielen, wurden die Messungen bei allen Temperaturen stets an 
dem gleichen Individuum vorgenommen. 

In Tabelle 2 sind die ermittelten Werte zusammengestellt. Auffatlend ist, dalg die 
individuellen Frequenzdifferenzen unter Beriicksichtigung der Beobachtungsintervalle 
bei zunehmender Temperatur stetig abnehmen (siehe Tab. 2 und Abb. 4). Allerdings 
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Abb. 4: Herzschlagfrequenzen bei verschiedenert Temperaturen (nach den Daten der Tab. 2) 
Abb. 5: H~iufigkeitsverteilung und Dauer der Embryobewegungen pro 5 Minuten bei 3,50, 80 

beziehungsweise 10 o C 

kann aus den Daten nicht ohne weiteres abgelesen werden, ob die auftretenden gerin- 
geren Differenzen auf die erh~Shte Schlagzahl oder auf eine regelm~it~igere Herzt~itig- 
keit zuriickzufiihren sind. Der Wert Tso betr~gt bei 90 C gegeniiber dem Ausgangswert 
bei 3,50 C nur noch 50 °/o. Entsprechend diirtte ATso um 50 °/o abnehmen, ohne daf~ 
sich damit die individuelle Frequenzdifferenz ge~indert hat. 

Die H~iufigkeit der Embryobewegungen ist ebenfalls temperaturabh~ingig. Es han- 
delt sich dabei um sehr schnelle, yon vorn nach hinten iiber die K~Srperachse verlaufende 
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sinusf~Srmige Wellenbewegungen, die sehr an echte Schwimrnbewegungen erinnern. Die 
Dauer der einzelnen Bewegungsphasen erreicht maximal 4 Sekunden, am h~iufigsten 
sind Bewegungen unter 1 Sekunde (meist sogar unter 0,5 Sek.). Die Aktivit~itszunahme 
ist bei Temperaturerh~Shung am deutli&sten bei den kurzen Bewegungsphasen zu be- 
obachten. Mit steigender Temperatur nahm die L~nge der Ruhepausen zwischen den 
einzelnen Bewegungsphasen zugunsten der kurzen Aktivit~itsphasen ab. 

Die vorhandenen Werte wurden an geringem Material gewonnen und sind m/Sg- 
licherweise nicht reproduzierbar. Sie unterstfitzen jedoch die Vermutung, daf~ ein Auf- 
kommen der Brut unter den Bedingungen im Seegebiet um Helgoland im Frfihjahr 
dieses Jahres unwahrscheinlich ist. Die Wassertemperaturen lagen w~ihrend der Laich- 
zeit zwischen 3,1 o und 3,80 C in Bodenn~he und 1,1 ° (5. M~irz 1965) bis 4,8 ° (8. April 
1965) an der Oberfl~iche. Die Embryoaktivit~it ist bei diesen Temperaturen sicher als 
abnorm gering zu bezeichnen. 

DISKUSSION 

Die Beobachtungen fiber den Zeitpunkt des Laichens und das Aussehen der Larven 
lassen den Verdacht aufkommen, daf~ die bisher beschriebenen und bekannten Larven 
von M. poutassou nicht die jfingsten Stadien sind. EHRrNBAUM (1909) beschreibt Lar- 
yen mit vollpigmentierten Augen, ohne Dottersack und mit gut ausgebildetem Maul; 
ebenso HENDERSON (1961), der die entsprechenden L~ingen mit 2,7 bis 3,0 mm angibt. 

Unsere Kennmisse fiber diese Art sind noch sehr gering, und die Aussagen fiber 
Eier, Larven und Jungfische basieren auf sehr liickenhai%m Material. Die Eier waren 
bis heute unbekannt. HeND~r~SON (1957) glaubt lediglich eine leere Eihfille gefunden 
zu haben. Von den einzelnen Autoren sind wiederum nur Larven mit L~ingen zwischen 
3 mm und 30 mm beschrieben worden. Die kleinsten bekannten Jungfische sind jedoch 
8 cm und grS~erL Zwei deutliche LiJcken wurden also durch Interpolation fiberbr~ickt. 
Der sichere Weg vom adulten laichreifen Tier fiber das Ei zur Larve konnte bisher 
nicht beschritten werden. Dies lag daran, dai~ man bis heute keinen Laichschw~irmen 
begegnet ist. Es ist nichts Direktes fiber Laichzeit und Lage der Laichpl~itze bekannt. 
Bislang fehlen Beobachtungen, da die kommerzielle Fischerei auf andere Fischarten aus- 
gerichtet ist und das Hauptvorkommen nicht direkt auf den Fanggriinden liegt. 

Obwohl das Gebiet um Helgoland sehr intensiv befischt wird, sind Fangmeldun- 
gen bisher nie bekannt geworden. Das Vorkommen des Blauen Wittlings in diesem 
Raum ist in den letzten beiden Jahren jedoch sicher h~iufiger, als die sp~irIichen Fang- 
daten belegen. Der geringe KSrperquerschnitt dieses Fisches ermSglicht ihm ein leichtes 
Entkommen aus dem hier gebr~iuchlichen, vornehmlich auf Plattfisch und Kabeljau aus- 
gelegten Kuttertrawl. Darfiber hinaus ist der Blaue Wittling den meisten Fischern un- 
bekannt und dfirfie - selbst wean er im Beifang vorhanden ist - somit unerkannt 
bleiben. 

Unsere F~inge wurden vom Forschungskutter ,,UthSrn" mit dem engmaschigen 

2 BOLDOWSKI (1939) hat allerdings einige Exemplare zwischen 5 und 15 cm gefangen 
(zitiert nach HrNDERSON 1957). 
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,,Helgol~inder Trawl" (einer modifizierten Garnelenkurre) erzielt~. Die S&leppzeit 
~etrug wegen des rauhen Untergrundes an dieser Stetle jeweils nur 6 bis 8 Minuten. 

ZUSAMMENFASSUNG 

1. Micromesistius poutassou RIsso wurde erstmals im MS.rz 1964 und mehrmals im 
Friihjahr 1965 bei Helgoland gefangen. 

2. Der Fang fast laichreifer Tiere erm/Sglichte die Erbrtitung der bislang unbekannten 
Eier. 

3. Es werden Angaben tiber Entwicklungsdauer der Eier und Pigmentierung der Lar- 
yen gemacht: Die Eidurchmesser liegen bei 1,12 bis 1,25 ram; die frischgeschltipflten 
Larven sind etwa 2,2 mm lang; die Inkubationszeit betrS.gt bei 80 C 11 bis 12 Tage. 

4. Messungen tiber Herzschlagfrequenzen und AktivitS.t der Embryonen wurden bei 
verschiedenen Temperaturen durchgeftihrt und diskutiert. 
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8 Herrn Kapit~in HORNSMANN danken wir herzlich fiir seine Aufmerksamkeit bei deJ 
Durchsicht der FSinge. 


