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ABSTRACT: Helgoland and the history of research on marine benthic algae. Early phycological 
research on the island of Helgoland was performed by amateur  phycologists from the adjacent  
coastal regions of Germany (Bremen, Hamburg,  Lower Saxony and Schleswig-Holstein). These 
pioneers were followed by professionals, and by collectors from the mainland universities, particu- 
larly from Berlin. This second phase group includes the naturalist  Christian Gottfried Ehrenberg,  the 
zoologists Johannes  Mfiller, Ernst Haeckel  and Anton Dohrn, and  the botanists Alexander  Braun, 
Nathanae l  Pringsheim, and  Ferdinand Cohn. The leading marine phycologist in Germany, towards 
the end  of the 19th century, was Johannes  Reinke, who finally worked at the University of Kiel. Paul 
Kuckuck's doctoral thesis had  been  supervised by Reinke who recommended him for the post of the 
first curator of botany at the Biological Station of Helgoland, which was founded in 1892. Kuckuck 
worked on the island from 1892 to 1914. After World War I, and after Kuckuck's untimely death, 
Wilhelm Nienburg became the second curator of botany on Helgo~and, from 1921 to 1923. The next 
pe rmanen t  phycologist on the island, from 1925 to 1936, was Ernst Schreiber. He was followed in 
1936 by Peter Kornmann, who retired in 1972 but  still continues as a research worker, together  with 
Paul-Heinz Sahling, who started to work as a technical  assistant under  the guidance of Ernst 
Schreiber in 1927. 

E I N L E I T U N G  

E u r o p ~ i s c h e  Pol i t ik  i m  n e u n z e h n t e n  J a h r h u n d e r t ,  A u f b l f i h e n  d e r  N o r d s e e b ~ d e r  

s o w i e  I n d u s t r i a l i s i e r u n g  d e r  f e i n m e c h a n i s c h e n  u n d  o p t i s c h e n  F e r t i g u n g ,  s ie  a l le  h a b e n  

s ich  a u c h  auf  die  E r f o r s c h u n g s g e s c h i c h t e  d e r  H e l g o l ~ n d e r  M e e r e s a l g e n  a u s g e w i r k t .  Die  

K o n t i n e n t a l s p e r r e  N a p o l e o n s  z w i s c h e n  1806 u n d  1813 b r a c h t e  ffir H e l g o l a n d  e i n e n  

u n g e a h n t e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  A u f s c h w u n g .  Die  in  d e r  D e u t s c h e n  B u c h t  vo r  d e m  F e s t l a n d  

g e l e g e n e  Inse l  w a r  b r i t i s c h e  K r o n k o l o n i e  u n d  w u r d e  z u m  S tape l -  u n d  U m s c h l a g p l a t z  ffir 

S c h m u g g e l g u t  a l l e r  Ar t  ( M o h r h e n n ,  1928). 

N a c h  d e n  B e f r e i u n g s k r i e g e n  v e r d o r r t e  die  Sche inb l f i t e ,  u n d  au f  d e r  Inse l  h e r r s c h t e  

b i t t e r e  No t  ( S a m h a b e r ,  1951; Packrol~, 1952), Im J a h r  1826 g r f i n d e t e  d e r  u n t e r n e h m u n g s -  

t f i ch t ige  H e l g o l ~ n d e r  J a c o b  A n d r e s e n  S i e m e n s e i n e  S e e b a d e a n s t a l t  u n d  f f ihr te  d e n  

a u f k e i m e n d e n  B a d e b e t r i e b  d u r c h  s e i n e  B e h a r r h c h k e i t  z u m  Erfolg.  Es k a m  d e m  H e l g o -  

l~inder S e e b a d  w i e  a u c h  d e n  v e r s c h i e d e n e n  Vorl~iufern  a n  Os t -  u n d  N o r d s e e  z u g u t e ,  dal~ 

R e i s e n  d e s  g e h o b e n e n  B f i r g e r t u m s  z u m  M e e t  M o d e  g e w o r d e n  w a r e n .  M a n  s a m m e l t e  
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Naturobjekte,  man  malte und  badete.  Siemens '  Vorhaben profitierte auch davon, dab die 
kleine Insel im deutschen Schrifttum reges Interesse ge funden  hatte. Sie wird in  Heinrich 
v o n K 1 e i s t s journalist ischen Beitragen e rwahnt,  ebenso im Hause yon G o e t h e in 
Weimar  (Tischreden, 19. Februar  1891, nach Eckermann) und  in Heinr ich H e i n e  s 
Schi lderungen seiner Nordseefahrten. So konnte  Helgoland sich schlieBlich als Nordsee- 
bad n e b e n  se inen  al teren Konkurrenten  behaup ten  (Hei l igendamm-Doberan  1793/94, 
Norderney 1797, Travemfinde 1802, Cuxhaven  1816). Helgolandfahr ten als besondere  
Attrakt ionen gab es seit 1822 von Cuxhaven,  seit 1819 von Wyk auf F6hr und  seit 1822 
von Kiel. 

DIE ANFANGE DER ALGENFORSCHUNG: HELGOLANDFAHRTEN 
UND EXSIKKATENSAMMLER 

Wer als Naturf reund den Meeresstrand kennenlernt ,  ist v o n d e r  Vielfalt und  Sch6n- 
heit der Flora und  Fauna  fiberrascht. Den Wunsch des interessier ten Badegastes,  sich 
e ingehender  darfiber unterr ichten zu k6nnen ,  erffillte schon bald eine en tsprechende  
populare Literatur. In anspruchsvolleren Werken  sind auch Beschre ibungen  und  Listen 
der Fauna  und  Flora Helgolands enthalten.  Zu diesen Bfichern geh6ren die von Ernst 
H a 11 i e r verfaBten ,,Nordseestudien" (1863a). Hallier (1831-1904) war  Professor der 
Botanik in Jena  und  s tand im EinfluBbereich von Ernst Haeckel. Von Hallier s tammt 
ferner ,,Die Vegetat ion auf Helgoland" (1863b) mit wertvollen Einze lbeobachtungen ,  
etwa fiber Chorda ilium mit dem bevorzugten  Standort auf den  Dfinenkl ippen:  
. . . . .  Noch mfissen wir des Seebindfadens,  Scytosiphon Filum Ag., E r w a hnung  thun, den 
man  sehr haufig an der Ostseite der Dfine sieht und  zu dessen Beschreibung ma n  
eigentlich nichts weiter braucht  als den  Namen,  denn  in der That ist der Thallus ein 
langer  (oft 20 FuB und  dariiber), dfinner, schleimiger Faden" (Hallier, 1863b: pp. 41-42). 
Die , ,Nordseestudien" (HalIier, 1863a) en tha l ten  auf 44 Seiten eine komment ier te  Auf- 
zahlung von Helgolander  Meeresalgen,  darunter  auch der damals auf der Westseite 
hauf igen und  warmel i ebenden  Dictyota dichotoma, die seit den 1950er Jahren  bei 
Helgoland immer  seltener ge funden  wurde. 

Auf Helgoland stieg die Zahl der Badegaste an, zum Beispiel im Jahr 1887 auf 11 600 
Kurgaste (davon 2000 ,,Passanten", also Tagesgaste),  wie der Badearzt Emil L i n  d e -  
m a n n (1857-1923) in se inem Buch ,,Die Nordseeinsel  Helgoland" berichtet  (Linde- 
mann,  1889: p. I15). Hierin f inden sich n e b e n  topographischen und  historischen Einzel- 
hei ten auch Dars te l lungen der Messungen  des Pulsschlages vor und  nach  dem Gang  
zum Meeresstrand,  wobei die Erh6hung der Zirkulation durch die Seeluft deutl ich wird. 
Das Meet  schlechthin land auch groBen Anklang  in der Literatur, wie etwa Jakob 
Matthias S c h 1 e i d e n s groBes populares Buch ,,Das Meer" (1867) zeigt. Justus L i e - 
b i g, so berichtet  Rudolf Sacht leben (I967: p. 220), hat sich als Junge  in Capta in  Cooks 
Wel tumseglungsber ichte  vertieft und  war yon den  Riesen tangen  besonders  angetan.  Ein 
Titel wie Carl C h u  n s ,,Aus den Tiefen des Weltmeeres" (1903) ware wohl  schon 
damals zugkraftig gewesen.  Die Ozeane  steckten voller Geheimnisse,  und  die engli- 
schen Natural is ten hatten die SchSnheit und  das Bizarre der Meerestiere u n d  -pflanzen 
entdeckt. Bald zeigte man  solche , ,Sensationen" im Binnen land  in Aquar ien  (London 
1853, Hamburg  1864, Berlin 1867). Es war  wichtig, das Interesse der Menschen  im 
Binnen land  zu wecken;  man  brauchte sie als Ffirsprecher, urn spater die Meeresfor- 
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schung politisch durchzusetzen u n d  ihr Subvent ionen zu sichern. Besonders das alte 
Berliner Aquar ium ,,Unter den Linden" g e w a n n  unter  der Leitung des popul~ren Alfred 
B r e h m {1829-1884; ,,Brehms Tief leben '}  den Wundern  des Meeres viele Freunde.  

Zu den  Badegfisten gesel l ten sich bald die Sammler, de ne n  die pr~cht igen Algenbe-  
st~nde Helgolands ein lockendes Ziel waren.  Sie versorgten die zahlreich aufbl f ihenden 
Tauschvereine ffir herbarisierte Pflanzen mit Material yon dem Felswatt, dem einzigen 
Felsenstrand vor den deutschen Kfisten. Die Steilufer der Rfigener Kreidefelsen l iegen im 
Brackwasser und  werden  nur  von e inem kle inen  Anteil der typischen nordat lant i schen 
Meeresalgenflora besiedelt.  Was damals alles an Funden  z u s a m m e n g e k o m m e n  ist, laBt 
sich heute kaum feststellen. Wahrscheinlich wurde nicht sehr konsequen t  gesammelt .  
Man produzierte der Nachfrage gem~B eine ,,Ware", Sammlerobjekt  e ffir das Her- 
barium. Dabei  hat  wohl vorwiegend die Vorliebe der Kaufer darfiber entschieden,  was in 
den  Exsikkatenwerken angebo ten  wurde. 

Aus der Biedermeierzeit  (1815-1848) gibt es sichere Nachweise fiber die ersten 
Algensammler  mit wissenschaftl ichem Anspruch, die Helgoland aufsuchten. Es war eine 
Epoche, in der bei  a l lgemeiner  nat ionaler  Entt~iuschung nach den Befreiungskr iegen in 
einer Art von Mater ialbesessenhei t  Natur und  Geschichte erforscht wurden.  Wiederum 
ist aber auch an den wirtschaftlichen Aufschwung zu er innern,  der vielen Natur l iebha-  
bern  erst in ausre ichendem MaB Geld und  Freizeit ffir ihre na tu rkund l i chen  IAebhabe- 
reien verschaffte. Nicht wenige  der forschenden Dilettanten entwickel ten sich zu weltbe-  
kann ten  Spezialisten. Der Advokat und  Bfirgermeister von Jever, Georg Heinr ich Bern- 
hard J fi r g e n s (1771-1846), war einer der ersten. Er war mehrfach auf Helgoland  und  
sammelte dort die Algen ffir die Exsikkata in den ,,Decaden 4, 5, 12 und  16" (1817-1822) 
seiner b e k a n n t e n  ,Algae aquat icae quas et in littora marls Dynast iam Je ve r a na m et 
Frisiam orientalem alluentis rejectas et in harum terrarum aquis habi tantes" .  Jfirgens 
begrfindete damit  eine ostfriesische Naturkundlertradit ion,  die lange angeha l t en  hat. Ein 
spaterer Nachfahre der ostfriesischen Heimatforschergenerat ionen war Rudolf R a s s a u 
(1839-1930) aus Aurich, der noch 1904 seine Exsikkatensammlung ,,Die Algen  der 
Deutschen Nordsee-Inseln" herausgebracht  hat  (vgl. Peter, i910: p. 3). Er gehSrte zum 
Kreis der Geobotaniker  um Dr. h. c. Otto L e e g e {1862-1951}. 

Jfirgens korrespondierte auch mit Friedrich Traugott K fi t  z i n g in Nordhausen  
(1807-1893), der ihn 1839 besucht  hat und  bei dieser Ge legenhe i t  auch von dem n e u e n  
Seebad Cuxhaven  aus n a c h  Helgoland gefahren ist, Auf der Insel hat  Kfitzing den 
Hamburger  Botaniker Johann  Christian L e h m a n n (1792-1860) getroffen (vgl. Kies, 
1987: p. 235), dem er die Bekanntschaft  mit Senator Nikolaus B i n  d e r (1785-1865) 
verdankte.  Dessen riesiges, allerdings zum grSBten Teil nicht selbst  gesammeltes  Algen-  
herbarium hat Kfitzing durchgesehen (Kies, 1987: p. 234 f.). 

Ober Helgoland berichtet  Kfitzing in seiner  erst 1960 gedruckten  Autobiographie  
(Kfitzing, 1960: p. 238): ,,Hier fand ich endhch, was ich suchte. Die groBen Laminar ien 
und  Fucoideen, wie auch eine Menge  der sogenann ten  Florideen wuchsen  reichlich an 
der Felseninsel,  und  ich war die letzten 8 Tage meiner  Ferien friih bis spat besch~iftigt, 
diese Algen zu trocknen, zu praparieren und  zu untersuchen."  

Acht Jahre vor Kfitzings Besuch hatte der damalige Apotheker  auf der Insel, H. C. 
T h r e d e ,  die erste Centur ie  seines Exsikkatenwerkes bei  Hoffmann u n d  Campe  in 
Hamburg  erscheinen lassen: ,,Die Algen der Nordsee und  die mit dense lben  vorkom- 
m e n d e n  Zoophyten". Nach Recherchen, die Heel ing  (1901: p. 246) zusammengefaBt  hat, 
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ha t  Threde  se ine  Funde  nicht  selbst  bes t immt.  Er profit ierte davon, dab  dama l s  an  den  
K~sten yon Nord-  und  Ostsee e ine  Reihe von Liebhaberforschern  wirk te ,  die eifrig 
mi te inander  kor respond ie r t en  und  auch geme insame  Un te r suchungen  durchffihrten,  
zumindes t  gemeinschaf t l ich  ihre Exs ikka ta  he rausgaben :  Johann  Nicolaus  B u e k (oder 
B u c k ,  ges torben  1856; Medicinalassessor) ,  Christ ian Freder ick  (oder Friedrich)  E c k - 
1 o n (1795-1868, aus A p e n r a d e / A a b e n r a a ;  bo tan ischer  Reisender,  ze i twei l ig  in Ham-  
burg), Fr iedr ich Heinr ich  Wilhelm F r 6 1 i c h  (1769-1846, aus Gl~cks tad t ,  Pastor in 
Boren/Sfiderbrarup) ,  Gottfr ied Renatus  H & c k e r (1789-1864, A p o t h e k e r  in Lfbeck) ,  
Lars H a n s e n (1788-1876, Lehrer  u n d  Kantor  in ve r sch iedenen  Or ten  Angelns) ,  Jens  
Wi lken  H o r n e m a n n (1770-1841, v o n d e r  Insel  Aer6, Med iz ine r  und  Professor der  
Botanik in Kopenhagen) ,  Franz Carl  M e r t e n s (1764-1831, Theologe  u n d  P&dagoge in 
Bremen), Albrecht  Wilhelm R o t h (1757-1834, Arzt  in V e g e s a c k  be i  Bremen),  Otto 
Wilhelm S o n  d e r (1812-1881, Apo theke r  in Hamburg)  und Johann  Nico laus  von 
S u h r  (1792-1847, d~inischer Offizier aus Heide/Hols te in ,  a rbe i te te  mit  Fr6hch und  
Mer tens  zusammen;  vgl. Heer ing,  1901; Kies, 1987: p. 100). 

In Kfitzings , ,Phycologia ge rman ica"  (1845) wird He lgo land  m e h r m a l s  als Fundor t  
a n g e g e b e n  (so be i  den  Nummern  242/2, 253, 254/3, 256/2, 256/3, 269/20, 276/1, 279/2, 
283/1 und  289), w o b e i  man  aul~er Kiitzings e igenen  Funden  immer  w i e d e r  Gew~hrs leu-  
ten aus  dem Kreis de r  O b e n g e n a n n t e n  begegne t .  Ktitzings A u f z e i c h n u n g e n  en tha l ten  
auch Belege, dal~ er die  Ausbeu te  se iner  im Jahr  1839 durchgef i ihr ten  Nordsee fahr t  
mikroskopisch  ausgewer t e t  ha t  (K(itzing, 1844). Mater ia l  yon He lgo l and  g e l a n g t e  auch 
in die , ,Algen Sachsen ' s  resp. Mi t t e l -Europas ' ,  die Gotflieb Ludwig  R a b e n h o r  s t 
(1806-1881) herausbrachte .  Der ~ilteste Fund  s tammt yon Otto B u l n h e i m  
(1820-1865). Der s&chsische Florist war  1859 auf der  Insel und fand an ih re r  Nordspi tze  
,,an Klippen, die e twas  mit Erde b e d e c k t  waren,  im J, uli Sphacelaria radicans Harv.".  
Seine Pr~parate s ind unter  Nr. 876 a u s g e g e b e n  worden.  

Wahrscheinl ich  hat  sich j ede r  an Kryp togamen  Interessier te  in de r  h o h e n  Zeit  der  
Herba r i en  Helgol~inder Algen  beschafft .  Viele Sammler  h a b e n  die Insel  se lbs t  besucht ,  
die meis ten  dfirften s i c h  Exs ikkata  e inge tausch t  haben.  Eine Inventur  aIler d ieser  
Best~inde ist p rak t i sch  nicht durchzuffihren.  Immer wieder  t auchen  Be lege  in Zusam-  
menh~ingen auf, die man  nicht  erwartet .  So ist be isp ie l sweise  1915 nach  A n g a b e n  im 
Zugangsbuch  der  Botanischen S taa t s sammlung  in Mfinchen die  Reinbold-Kol lek t ion  
sowie ein Satz yon Kuckucks  Dub le t t en  aus dem Herba r ium der  KSnighchen  Biologi- 
schen Anstal t  He lgo land  f ibe rnommen worden.  Die angekauf t en  Proben  en th ie l t en  auch 
Sammlungen  des  Ber l iner  Myko logen  Paul  Sydow (1851-1925), d ie  Re inbo ld  e rworben  
hatte.  Vom Maler  und Orni thologen Heinr ich G~itke (I814-1897),  d e m  Begrf inder  de r  
Helgol~nder  Vogelforschung,  der  im Laufe seines Lebens  als Wah l - In su l ane r  die  Insel  in 
j ede r  e rdenkhchen  Beziehung zu e rg r i inden  versuchte,  s ind besonders  sch6n pr~iparierte 
Exemplare  in Kuckucks  Helgohinder  A lgenhe rba r ium entha l ten  (vgL Vauk,  1977, p. 40). 

ENTWICKLUNG UND METHODIK: MIKROSKOPIE UND P L A N K T O N F A N G  

,,Bei j eder  Untersuchung  muss  m a n  nicht  bloss auf die entwickel ten ,  sonde rn  auch 
vorzfighch auf die  unen twicke l t en  Formen,  welche  sich immer  wiede r  vorf inden,  ach-  
t e n . . .  Vom Bes t immen an Oft  und  Stelle, mit dem Buche in der  e inen  u n d  der  Loupe,  
oder  dem Mikroskope  in der  ande ren  Hand,  kann  nicht  die Rede sein. Auf  a lgo log i schen  
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Excursionen muss man  fiberhaupt immer Alles mi tnehmen,  was sich zeigt, weil m a n  fiber 
das Gefundene  nur  nach  der mikroskopischen Untersuchung ge na u  ur thei len kann"  
(Kfitzing, 1845: pp. 14 und  12). Wer damals mLkroskopische Anatomie, Protozoenfor- 
schung oder das Studium niederer  Algen und  Pilze be t re iben  wollte, muBte viel Geld ffir 
ein Mikroskop an legen  und  es sich wie e inen  MaBanzug anfert igen lassen. Kfitzing 
selbst hatte viel Mfihe aufgewendet ,  um aus der angesehenen  feinmechanisch-opt ischen 
Werkst~tte von Schieck in Berlin ein wirklich brauchbares  Ins t rument  zu erhalten 
(Heering, 1906: p. 64). Die Linsensysteme wurden  ,,dutch PrSbeln" ausgesucht,  kein 
Ger~t war wie das andere,  ein guter Wurf gelang dem Mechaniker  nicht jedesmal.  Erst in 
der zweiten Jahrhunderth~lfte wurden  nach Ernst Abbes Berechnung der IAnsen die 
Herstel lungsverfahren perfektioniert, wande l ten  sich die Manufak turen  in Fabr iken  urn, 
kam ein reichhaltiges mikroskopisches Ins t rumentar ium saint vielen Prfiparierhilfsmit- 
teln auf den Markt. Dieses Rfistzeug der Forschungsarbei t  wurde dann  so rasch verfei- 
nert  und  standardisiert,  dab Eduard S t r a s b u r g e r (1844-1912) in se inem berf ihmten 
,,Botanischen Praktikum" (Strasburger, 1884) eine erste zusammenfassende  ~Ibersicht 
der Pflanzenmikroskopie bieten konnte.  Die industrielle Fert igung hatte diese Apparatu-  
ren nicht nu t  un te re inander  gleichwertig und  leistungsf~higer werden  lassen, sie waren  
auch erschwinglich geworden. Damit war auch die mikroskopische Unte rsuchung  der 
Algen in brei terem Rahmen m6ghch geworden. 

Im fortschrittlichen und  vorbildlichen England war ma n  schon einige Jahrzehnte  
zuvor fiber die Stufe ausgefal lener IAebhaberei des Mikroskopierens hinausgelangt .  Der 
,,Conservator des anatomischen Museums und  Demonstrator der Anatomie am k6nigl. 
Collegium der ,h, rzte Englands",  Peter John Q u e k e t t (1815-1861), hatte dazu Pionier- 
arbeit geleistet (vgl. M6bius, 1937: p. 439). Der nach ihm b e n a n n t e  ,,Quekett Microscopi- 
cal Club" brachte ab 1868 eine eigene Zeitschrift heraus. Damit waren  vergleichbare 
Entwicklungen  in ande ren  L~ndern angeregt.  Von den  deutschen Vere in igungen.  die 
sich nach diesem Vorbild herausbildeten,  sind die ,,Freie Vere in igung von  F reunden  der 
Mikroskopie" und  die ,,Deutsche mikrologische Gesellschaft" mit ihrem Organ  ,,Mikro- 
kosmos" besonders  hervorgetreten (vgl. Franc6, 1908). 

Kiitzings Zeitgenosse, der Berliner Naturgeschichtsprofessor Christian Gottfried 
E h r e n b e r g (1795-1876), war mit se inem Mikroskop einige Jahre vor dem Naturge-  
schichtsprofessor aus Nordhausen auf Helgoland gewesen.  Danach w a r e n e s  vor allem 
die Zoologen, die [hre F~nge in Entdeckerhochst immung bis in die N~ichte zur Verwun-  
dernng  der Fischer studierten, Der Physiologe Johannes  M fil  1 e r (1801-1858), ange-  
regt dutch den groBen Meeresbiologen Michael S a r s (1805-1869), hatte die Arbeits- 
m6glichkei ten im n e u e n  Nordseebad ffir sich entdeckt  und  nutzte sie von 1845 bis 1854 
(Kinne, 1980). Seine Schiller Ernst H a e c k e l  (1834-1919) und  Anton  D o h r n  
(1840-1909) sind durch seine Begeisterung ffir die Meeresbiologie entf lammt worden. 
Dieser Ausdruck trifft zumindest  ffir den  impulsiven Haeckel  zu. Der Berliner Botaniker 
Alexander  B r a u n  (1805-1877) und  Nathanael  P r i n g s h e i m  (1823-1894; Abb. 1) 
s teuerten in diesen Jahren  Algenarbe i ten  mit Helgol~nder Material bei. Sie regten 
weitere Forscher zu Inselfahrten an, etwa Leopold K n y (1841-1916) u n d  Paul Wilhelm 
M a g n u  s (1844-1914). Ob es wirklich Johannes  Mfiller gewesen ist, der 1845 bei 
Helgoland als erster Gaze zu e inem Gebilde ~ihnlich wie ein Schmetterl ingsnetz zusam- 
m e n n ~ h e n  liel~ und  damit  das Wasser auf der Suche nach Larvalstadien der Echinoder- 
men  durchsiebte, mag dahinstehen.  Thorson (1972: p. 43) schreibt diese Idee dem 
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Abb. 1. Nathanael Pringsheim (1823-1894), Botaniker in Berlin, Mitinitiator der Grtindung der 
Biologischen Anstalt Helgoland, F6rderer der Algenkunde und Stifter des Nordseemuseums auf 

Helgoland (Photo aus Cohn, 1901) 

Engl~inder J. Vaughan  T h o m p s o n zu. GewiB ist jedenfalls, dab das Mikroskopieren 
der f re ischwimmenden und  festsi tzenden Kleinlebewesen des Meeres  n u n  zu e inem 
Schwerpunkt thema der biologischen Forschung wurde. 

Ehrenberg  e rkannte  1835 auf Helgoland erstmals Noctiluca mfliaris als Verursacher  
des Meeresleuchtens.  Nach diesem Erlebnis konnte  er seine gelehrte Kompilat ion ,,Ober 
das Leuchten des Meeres" (Ehrenberg, 1834, 1835) dutch e igene B e o b a c h t u n g e n  abrun-  
den. In Kiitzings 1844 erschienener  A b h a n d l u n g  ,,Die kieselschaligen Bacil larien oder 
Diatomeen" sind viele Aufsammlungen  von  Helgoland bearbei te t  (z. B. Nr. 66/1 u n d  66/ 
4, 67/2, 72/2 und  viele andere,  bei  denen  die Insel nicht ausdrficklich als Fundort  
g e n a n n t  ist). Eine folgenreiche Entdeckung  gelang Alexander  B r a u n .  In seinern 
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grundlegenden Werk ,,De algis unicellularibus nonnuths novis vel minus cognitis" 
(Braun, 1855) wurde Codiolum gregarium nach Material von Helgoland beschrieben, ein 
,,Taxon", das fiber ein Jahrhundert sp~ter in Kornmanns Untersuchungen in den ver- 
schiedensten Zusammenh~ingen wiederkehrt (z. B. Kornmann, 1961b, 1973). Zehn Jahre 
nach Braun hat sich auch der Breslauer Botaniker Ferdinand C o h n (1828-1898; Abb. 2) 
mit diesem Organismus besch~iftigt (Cohn, 1865). Cohn berichtete iibrigens nach seinen 
Helgolandaufenthalten auch kurz , , ~ e r  die Vegetation des Landes und des Meeres yon 
Helgoland" (Cohn, 1862). 

Abb. 2. Ferdinand Cohn (1828-1898) aus Breslau, der wie Nathanael Pringsheim zu den friihen 
Botanikem z~hlt, die fiber Algen yon Helgoland publizierten (Photo aus Privatbesitz) 

Ein erstes ausfiihrhches Artenverzeichnis der Helgol~inder Meeresalgen erstellte 
Robert W o 11 n y (1881, 1886), wobei er sich auf Kfitzings weitaufgliedernde Nomenkla- 
tur stfitzte und zum Beispiel beinahe 50 Polysiphonia-,,Arten" fiir Helgoland angab 
(heute 5 Arten; Kornmann & Sahling, 1977) oder mehr als 10 Lamina~ia-,,Arten" (heute 3 
Arten). 
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DIE KONIGLICHE BIOLOGISCHE ANSTALT AUF HELGOLAND 

Sachkundige  Besucher haben  die Alger~welt Helgolands bis in die achtziger Jahre 
des 19. Jahrhunder ts  immer wieder untersucht  und  geschildert. In der Fachwelt  hatte 
man  eine gute Vorstellung yon der Algenflora der Nordseeinsel,  w e n n  auch weder  ein 
kritisch durchgearbei te tes  Artenverzeichnis noch eine beschre ibende  Darstel lung der 
Algenvegeta t ion  zu~tandegekommen waren.  Abet  Helgoland war zum Begriff fiir den  
Biologen im Binnenland  geworden. Man  durfte erwarten, dab zoologische wie phykolo- 
gische Arbei ten  dort erfolgversprechend waren.  

Mit der Eingl iederung Schleswig-Holsteins war das K6nigreich PreuBen als f/ihren- 
der Teilstaat des aufs t rebenden Deutschen Reiches Anheger  an Nord- und  Ostsee 
geworden,  und  Wilhelmshaven und  Kiel wurden  als Marineh~fen ausgebaut .  Der Kieler 
Universit~it mit damals 500 Studenten  (Reinke, 1925: p. 166) kam eine  besondere  
Bedeutung  zu. Man richtete sie deutlich auf Meeresforschung aus. Der fiber Hamburg  
nach Kiel gelangte  Zoologe Karl M 5 b i u s (1825-1908) hatte in seiner  v ie lbeachte ten  
Schrift ,,Die Auster und  die Austernwirtschaft" den Begriff ,,Bioz6nose" gepr~igt 
(MSbius, 1877). Sein Kollege, der Ordinarius fiir Physiologie Viktor H e n s e n 
(1835-1924), ffihrte anstelle des yore Sprach- und  Literaturwissenschaftler Jakob 
G r i m m vorgeschlagenen Begriffs ,,Auftrieb" als neues  Fachwort ~Plankton" ein 
(zun~ichst , ,Hahplankton") u n d  gab der meeresbiologischen Forschung als Initiator der 
quant i ta t iven P lank tonkunde  en tsche idende  Impulse (Hensen, 1887). 

Im Jahr 1870 ents tand die ,,KSnighch-PreuBische Kommission zur wissenschafth-  
chen Unte rsuchung  der deutschen Meere" mit Sitz in Kiel. in der n e b e n  Gelehr ten  aus 
der Reichshauptstadt  Berhn Kieler Wissenschaffler den  Ton a n g a b e n  (vgl. Festschrift, 
1921). Ihr Publ ikat ionsorgan waren die ,,Wissenschaftlichen Meeresun te r suchungen" .  
Aus deren  ,,Abteilung Helgoland" g ingen  1937 die ,,Helgolhnder wissenschaft l ichen 
Meeresun te r suchungen"  hervor, ab 1980 zur bibl iographischen Vere in fachung  in ,,Hel- 
gol~nder Meeresun te rsuchungen"  umbenann t .  

Immer mehr  Biologen dr~ngten ans Meer und  suchten feste Stf i tzpunkte ffir die 
Peldarbeit. Ab 1870 war es dem init iat iven Anton D o h r n  (1840-1909) ge lungen,  in 
Neapel  die nachmals  so berfihmte ,,Zoologische Station" einzurichten de r e n  Gesamtbe-  
trieb mit Aquar ium 1874 er6ffnet wurde und  in deren  Laboratorien seit 1873 die ersten 
Forscher arbei te ten (Heuss, 1940; Mfiller & Groeben,  1984). Die Tagung  der  Deutschen 
Naturforscher und  ,~rzte 1876 in Hamburg  steUte den Antrag, auf He lgo land  eine 
zoologische Station einzurichten (Bfickmann, 1959) und  gri indete daffir e ine  Kommission 
mit Professoren mehrerer  Universitfiten ( B r a u n .  H a e c k e 1, L e u c k a r t .  P a g e n - 
s t e c h e r ,  P r i n g s h e i m ,  S a c h s ,  H .  A.  M e y e r ) .  Waren schon in der Kieler 
Kommission angewandt-wissenschaft l iche Themen  angek lungen ,  so e n t s t a n d e n  zur 
Sanierung  der n ieder l i egenden  deutschen Fischerei 1870 der Deutsche Fischerei-Verein 
und  1885 auf tier (~ffentlichen Jahresversammlung,  dem Deutschen Fischereitag,  zur 
F6rderung der  Kfisten- und  Hochseefischerei die Sektion fiir See- und  Kfistenfischerei un te r  
ihrern Gri inder  und  Vorsi tzenden Walter H e r w i g (vgl. Meyer-Waarden,  1970). Im Jahr 
1888 errichtete die Sektion, Vorl~uferin des 1895 juristisch er6ffneten Deu t schen  Seefische- 
reivereins, eine Zoologische Wanderstat ion in der Eros-, Weser- und  Elbem/ indung ,  an der 
vor allem Ernst Ehrenbaum wirkte, der sp~tere erste Kustos f~r Seefischerei der Biologi- 
schen Anstalt  Helgoland (Heincke, 1894: p. 2; Wohlenberg,  1953: p. 78; Mielck,  1930: p. 4). 
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Als Helgoland 1890 zum Deutschen Reich kam und dem K6nigreich PreuBen 
eingegliedert  wurde, hat ten andere  europ~iische Staaten etwa gleichzeitig mit Anton 
Dohrns Grf indung in Neapel  oder in der Nachfolge schon ihre heute klassischen Meeres-  
forschungsstat ionen eingerichtet, so die Station Biologique in Roscoff (1872), die Station 
in Banyuls (1881) und  das Plymouth Laboratory of the Marine Biological Association of 
the United Kingdom (1888). Nun  konnte  der Funke  auf Deutschland fiberspringen.  Auch 
Nathanael  P r i n g s h e i m, der Berhner Botaniker und  weitbl ickende Initiator wichtiger 
Einr ichtungen - er hatte 1882 die Grf indung der ,,Deutschen Botanischen Gesellschaft" 
angeregt  - ,  unterstfitzte gegenfiber  Ministerialdirektor Friedrich A 1 t h o f f (1839-1908; 
Abb. 3) als Vort ragendem Rat im PreuBischen Kultusministerium den Plan, e ine biologi- 
sche Station auf Helgoland einzurichten. Althoff war der ,,damals bei der Berufung von 
Professoren in Preul3en allm~chtige Mann"  (Reinke, 1925: p. 16). Er hatte 1882 eine 
Professur in StraBburg aufgegeben,  um in der Folge un te r  mehreren  preul~ischen Kultus- 
ministern in Berlin zu wirken. Er war ein warmer  F6rderer der Idee einer  staatl ichen 
Station auf Helgoland (Heuss, 1940: p. 233; zur Biographie yon Althoff vgl. Sachse, 1928). 

Abb. 3. Friedrich Althoff (1839-1908), Professor in StraBburg, sp~ter Ministerialdirektor im PreuBi- 
schen Kultusministerium und F6rderer der Idee, eine biologische Station auf Helgoland einzurichten 

(Photo aus Sachse, 1928) 
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Sp~ter ber ichte t  Fr iedr ich H e i n c k e (1852-1929), der  erste Direktor  der  Biologi- 
schen Ansta l t  He lgo land  (von 1892-1921): ,,Der Kul tusminis ter  von Gossler  w a n d t e  
sofort auf A n r e g u n g  des  G e h e i m e n  Ober reg ie rungs ra t e s  Althoff, dem Pr ingshe im mit  
se inem Rate zur Seite stand,  der  Begrf indung e iner  b io logischen Stat ion auf  He lgo land  
seine Aufmerksarnke i t  zu. Er brach te  den  Plan, n a c h d e m  derse lbe  auch yon der  A k a d e -  
mie der  Wissenschaf ten,  der  deu t schen  Zoologischen Gesel lschaf t  und  der  Sekt ion der  
Hochseef ischere i  warm beffirwortet  worden  war,  zur Al lerhSchsten  Kenntnis.  Se. Maje-  
st~t der  Kaiser  und  KSnig ge ruh ten  darauf  du tch  Cab ine t s schre iben  vom 31. Juli  1890 
Sein grol~es Interesse ffir die Begrf indung e iner  b io logischen Stat ion ffir Zoologen,  
Botaniker  und  Physioiogen auf He lgo land  auszusprechen  und Al lerhSchst  sich mit  der  
wei te ren  FSrderung  des  Projektes  e inve r s t anden  zu erkl~iren" (Heincke,  1894: p. 2). 

Am 15. M~irz 1892 genehmig te  das  Preul~ische A b g e o r d n e t e n h a u s  die  Grf indung  der  
, ,KSnighchen Biologischen Ansta l t  auf He lgo land" ,  die  im Apri l  1892 ins Leben  trat  und  
unmi t te lbar  dem Preuf~ischen Kul tusminis ter ium unters te l l t  wurde  (Denkschrift ,  1892; 
Heincke,  1918: p. 569; Hagmeier ,  1952: p, 120). Ffir d ie  Insti tution hat te  Pr ingshe im auch 
noch die Berei ts te l lung e iner  bo tan ischen  Kustodenste l le  erreicht.  Er fand  dabe i  Unter-  
stfitzung be f reunde te r  Berl iner Kol legen wie Paul M a g n u s und Leopold  K n y,  wei te r  
auch  der  1773 gegr f inde ten  ,Gese l l schaf t  Natur forschender  F reunde"  und  des seit  1859 
b e s t e h e n d e n  und  l~ngst nicht  mehr  nur  regional  w i r k e n d e n  , ,Botanischen Vereins  der  
Provinz Brandenburg" .  

Im Jahr  1891 und auch unter  der  Pa t ronage  des preuBischen Kul tusminis te r iums 
en ts tand  die , ,Zoologische Stat ion des  Berl iner Aquar iums"  in Rovigno (heute  Rovinj) an 
der  damals  zu Osterre ich geh6 renden  istr ischen Kfiste (Schmeil, 1893; Heuss,  1940; 
Zavodnik,  1983), woraus  sich das sp~tere  deutsch- i ta l ienische  und das heu t ige  jugosla-  
wische Institut ffir Meeresb io log ie  entwickel te .  Die Grf indung war  dem sehr  ak t iven  
Pha rmazeu ten  und Biologen Otto H e r m e s (1838-1910) zu ve rdanken ,  Alf red  Brehms 
Nachfo lger  in der  Lei tung des Befl iner  Aquar iums,  der  als Poli t iker zum engs t en  Kreis 
des  einflul~reichen Berufspoli t ikers Eugen  Ri  c h t e r (1838-1906) gehSrte ,  w e s w e g e n  
Anton Oohrn die f inanziel le  Hilfe aus Preul~en ffir Rovigno als , ,Trinkgeld fiir Richter" 
beze ichnete .  

W~hrend  die Grf indung der  Station in Rovigno von Dohrn w e g e n  d e r  m6gl ichen  
A b l e n k u n g  des  Stroms von Gastforschern und der  Aussicht  auf ge r inge re  preuBische 
Subven t ionen  ffir N e a p e l  zun~ichst als Konkur renz  empfunden  wurde,  muBte die Helgo-  
l~nder  Stat ion w e g e n  der  te i lweisen Ausr ich tung  auf die Fischerei  in der  Nordsee  ihm 
eher  als eine Erg~nzung der  e igenen  Bemf ihungen  ersche inen  (Heuss, 1940: p. 233). Als 
ab 1890 der  Plan der  Gr i indung  e iner  Station in He lgo land  im preuBischen Kultusmini-  
s ter ium diskut ier t  wurde ,  hat te  der  Kul tusminis ter  Gossler,  der  aUerdings 1891 abge l6s t  
wurde  sogar  eine Zei t lang  erwogen,  ob man  Anton Dohrn f~r eine Ober l e i t ung  gewin-  
nen  k6nne.  ,,Das zerschlug sich. Dohrn se lber  meinte  wohl, gesundhe i t l i ch  und famil iar  
w/ire das  ganz sch6n, abe r  (er hat te  ja  woche n l a ng  dort  gearbei te t)  das  Zuvie l  an Mee r  
w e r d e  ihn melanchol isch  machen.  Sein Rat g ing  dahin,  die Ansta l t  mi t  Kiel oder  
G6t t ingen  in Verb indung  zu br ingen  aber  in dem Umfang der  A n l a g e  maBvoll zu 
beg innen"  (HeuB, 1940: p. 233). Anton Dohrns Bedenken  waren  zu se inen  Lebensze i t en  
schliel~lich unbegrf indet .  Zwar  gab es e ine  sich fiber Jahre  h inz iehende  A use ina nde r se t -  
zung mit  Althoff, der  Ansta l ten  machte ,  d ie  preuBischen Zah lungen  ffir N e a p e l  e rhebl ich  
zu kfirzen, was jedoch schlieBlich unterbl ieb,  und  w e d e r  Rovigno noch  He lgo land  
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konnten in den folgenden Jahren. den nicht abreiBenden Strom von Gastforschern 
nennenswert yon Neapel ablenken. Von Bedeutung war aber, ,,dab Rovigno . . .  eine 
praktische Spezialit~it pflegte, auf die Dohrn scb_lieBlich verzichtet hatte: binnenl~ndi- 
sche Aquarien mit lebendem Material zu versorgen. AuBerdem wurden dort Studenten- 
kurse eingerichtet" (Heuss, 1940; p. 234). Beides, biologischer Materialversand und 
Studentenkurse, wurden sp~ter auch in der Station in Helgoland zu wichtigen Funk- 
tionen. 

Die K6nigliche Biologische Anstalt Helgoland begann ihre Forschungsarbeit nach 
vollendeter Einrichtung im Frfihjahr 1893, worfiber weiter unten zu berichten ist. Der 
erste Direktor Heincke betonte sp~ter: ,,Die Biologische Anstalt auf Helgoland ist keine 
bloBe zoologisch-botanische Station, wie die meisten derartigen Anstalten Europas; sie 
hat vielmehr zugleich den Charakter eines meerwissenschaftlichen Forschungsinstituts. 
Gleich bei ihrer Griindung sind ihr in dieser Beziehung recht viele und groBe, umfas- 
sende Aufgaben allgemeiner und besonderer Art gestellt worden. Neben die allgemeine 
Erforschung der Nordsee nach der physikalisch-chemischen, geologischen und biologi- 
schen Seite ist bier die besondere Erforschung der nutzbaren Tiere der Nordsee gestellt, 
vor allem der den Gegenstand der Seefischerei bildenden Fischarten...  Als weitere 
besondere Aufgabe wurde der neuen Anstalt noch die "Erforschung der Geologie, der 
Landflora und der Landfauna der Insel Helgoland gestellt, insbesondere auch das 
Studium des Vogelzuges an dieser bew~ihrten Rastst~tte der Wanderv6gel" (Heincke, 
1918: p. 569). Der Arbeitsbereich der nach dem Zweiten Weltkrieg verselbst~indigten 
Vogelwarte Helgoland geh6rte also urspriinglich zur Biologischen Anstalt Helgoland, die 
1910 mit Hugo W e i g o 1 d (1886-1973) einen etatsmfil~igen ornithologischen Assisten- 
ten erhielt (vgl. Vauk, 1977: p. 48). 

Es war nicht schwer, einen geeigneten jungen Wissenschaftler fiir die Bearbeitung 
der Meeresalgen auf Helgoland zu finden, denn in Kiel hatte Reinke inzwischen die 
Algenforschung begrfindet, lJber ihre Entstehung wird im folgenden berichtet, wobei es 
immer wieder deutlich wird, wie sehr alle Glieder der Forscherkette - wie kSnnte es 
anders sein - durch Forschungsaufenthalte an den Str~nden des Mittelmeeres oder auch 
auf Helgoland ffir die Lebensarbeit an Meeresalgen motiviert wurden. 

BERLIN UND HELGOLAND, GOTTINGEN, NEAPEL UND KIEL: 
WIEGEN DER DEUTSCHEN MEERESBOTANIK 

Nathanael Pringsheim war ein verm6gender Privatgelehrter. Er gab eine eigene 
Zeitschrift heraus (,,Pringsheims Jahrbficher ffir wissenschaftliche Botanik") und hatte in 
seinem Berliner Haus Laboratorien, in denen eine ganze Reihe von Botanikern geschult 
wurde. Ferdinand C o h n geh6rte ebenso zu ihnen wie die Studienfreunde Johannes 
R e i n k e  (1849-1931; Abb. 4) und Paul M a g n u s  (1844-1914), die beide als Studen- 
ten dutch Nathanael Pringsheim in die Algenforschung eingefiihrt wurden. Pringsheim 
hatte 1855 bei Vaucheria das Eindringen der Spermatozoiden gesehen und geh6rt damit 
zu den Entdeckern der Befruchtung (Erstbeobachtung 1845 bei Fucus durch Decaisne 
und Thuret; 1848 bei Farnen dutch Suminski; Nachweis der Kopulation von Ei- und 
Spermakern 1877 bei Tieren durch Hertwig; 1877 bei IZucus und 1884 bei Phanerogamen 
dutch Strasburger; vgl. M6bius, 1937). Seit 1852 hatte Pringsheim auch Helgoland 
aufgesucht (Bfickmann, 1959) und fiber Meeresalgen gearbeitet (z. B. Pringsheim, 1862, 
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Abb. 4. Johannes Reinke (i849-1931), Pflanzenphysiologe und Algenforscher, zun~chst in G6ttin- 
gen, sp/iter Begrfinder der marinen Algenforschung an der Kieler Universit~it {Photo aus Reinke, 

1925) 

1873). Sein Schi l ler  Reinke wurde  zum ,S tammvate r"  der  sp~ter  als , M e e r e s b o t a n i k "  
beze ichne ten  Forschungsr ich tung  in Kiel, und sein Wirken  ist durch e ine  Au tob iog raph i e  
gu t  be l eg t  (Reinke, 1925; vgl. auch  Overbeck,  1968). Im Jahr  1873, schon mi t  24 Jahren,  
erhiel t  Reinke e ine  etatsm~I~ige aul~erordentliche Professur in G6tt ingen,  mit  der  Aus-  
sicht auf den  N e u b a u  eines e igenen  Instituts. 

Zu den  M e e r e s a l g e n  als Thema  seines  Lebens  kam Reinke endgf i l t ig  im Jah r  1874 
auf e iner  i ta l ienischen Reise mit zwei  Bonnet  Kolleyen,  wobe i  er in N e a p e l  die  zoologi-  
sche Station besuchte .  , Ich sagte  mir damals,  als ich die Fe lsen  yon San ta  Lucia mit 
Mee re sa lgen  b e w a c h s e n  sah, da~ ein Botaniker  in der  Station nicht  w e n i g e r  erfolgreich 
w e r d e  a rbe i ten  k6nnen  als ein Z o o l o g e . . .  Weft ich berei ts  in G6t t ingen  re ich  im le tz ten 
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Jahre  mit Ana tomie  von See tangen  besch~iftigt h a r e ,  reifte schnell  der  Plan, e inen  
Winter  h indurch  in de r  zoologischen Station zu arbeiten.  Ich war  der  erste Botaniker,  
dem dies wicht ige  Insti tut  ffir seine Wissenschaft  sich 6ffnete" (Reinke, 1925: pp. 
137-138}, Der Gast forscheraufenthal t  vom Winter  1875/76 wurde  dutch  en twick lungsge-  
schichthche Arbe i ten  fiber Dictyotaceen und Cufler iaceen (1878a, 1878b) gekrSnt,  die 
Reinke sofort  als Algenforscher  bekann t  mach ten  (Nienburg,  1933}. 

In e inem Bericht an  den  p r eu f i s chen  Kultusminister  Fa lk  ber ichte t  Reinke,  ,,dab 
seine k i lhns ten  Hoffnungen  fibertroffen seien: ,die ganzen  Unte r suchungen  w u r d e n  aber  
nur  mSghch  durch die in ihrer  Art groBartigen und  in j ede r  Hinsicht  vorzf ighchen 
Einr ichtungen der  Zoologischen Station, und ich b in  glficklich, durch die  von mir  
ergriffene Initiative d ieses  Institut ffir die Botanik g e w o n n e n  zu haben ' .  Solche Urteile 
lasen  Dohrns Helfer  im Minis ter ium wie Goeppe r t  gerne.  Reinkes  Besuch wurde  denn  
auch yon grunds~tzl icher  Bedeutung;  unter  die Ass is tenten  trat ein Botaniker,  die 
Meeresf lora  kam in den  Bereich der  Unte r suchungen  und sp~iterer Pubhkat ionen.  Als ein 
Tauche rappa ra t  in den  Dienst  der  Forschung gestel l t  wurde ,  gal t  das wesent l ich  filr die 
Bedilrfnisse der  bo tan i schen  Disziplin" (Heuss, 1940: p. 148}. 

Durch Reinkes  Init iative gegen i lbe r  Anton Dohrn, , e r  mSge n e b e n  d e m  zoologi- 
schen auch e inen  bo tan i schen  Assis tenten an der  Station anste l len"  (Reinke, 1925: p. 144 
f.), karn Reinkes  GStt inger  Schiller, der  sp~itere Rotalgenforscher  Paul F a 1 k e n b e r g 
{1848-1925}, ffir zwei  Jahre  nach Neapel .  Hier  en tdeck te  er, nach  Reinkes  Vorarbei ten,  
den  Genera t ionswechse l  zwischen Cufleria und Aglaozonia (Falkenberg,  1879} und  steht  
daher  mit Reinke am Beginn e iner  l angen  Reihe en twick lungsgesch ich thch  forschender  
Phykologen.  Diese filhrte auf Helgoland,  wie  wel te r  unten  zu ber ich ten  sein wird, yon 
Kuckuck zu Schre iber  und  Kornmann.  In Frankre ich  ze ichnete  sich vor a l lem Camil le  
S a u v a g e a u (1861-1936) auf dem Gebie t  der  Entwicklungsgeschich te  de r  A l g e n  aus. 
Das Interesse  der  Botaniker  an d iesem Arbe i t sgeb ie t  war  durch die Fillle en twick lungs-  
geschicht l icher  En tdeckungen  an Braun-  und Rotalgen vor a l lem dutch  Gus tave  Ado lphe  
T h u r e t (1817-1875) geweck t  worden  (vgl. Milller, 1976), der  sich zun~chst  in Cher-  
bourg,  sp~iter in se iner  Villa auf Cap Ant ibes  be i  Nizza ein Pr ivat laborator ium e inger ich-  
tet  hat te  und durch se inen  Mitarbe i te r  Edouard  B o r  n e t  (1838-1911} unterstfi tzt  
wurde.  In I tahen ist in d iesem Z u s a m m e n h a n g  e twa Giuseppe  M e n e g h i n i  
(1811-1889) zu nennen ,  in Schweden  J. G. A g a r d h (1813-1901}. 

Nach  Fa lkenbergs  Rfickkehr nach  GSt t ingen und  Anton Dohrns  Anf rage  w e g e n  
eines Nachfolgers  auf der  bo tan ischen  Assis tentenste l le  an der  Zoologischen Stat ion 
empfahl  Reinke wiede r  e inen se iner  GStt inger  Schiller, Gottfr ied B e r t h o 1 d 
(1854-1937}. Diesem gab er  als A n r e g u n g  mit, sich mit den  For tpf lanzungsverhhl tn issen  
be i  Bangia und Scytosiphon zu besch~iftigen. Berthold bea rbe i t e t e  die Bang iaceen  
(1882a} und wei te te  die  Themat ik  w~ihrend seines zwei jhhr igen Forschungsaufen tha l tes  
auf die  Erforschung der  Algenvege ta t ion  des Golfs von N e a p e l  aus, auch  un te r  5kophy-  
s iologischen Ges ich t spunk ten  (Berthold, 1882b). 

Berthold gehSrt  zu den  V~itern der  vege ta t ionskundhch  or ient ier ten Meeresbo tan ik ,  
und vor ihm ist in d ieser  Hinsicht  e iner  der  Begrfinder der  Pflanzensoziologie  zu nennen ,  
Joseph  Romuald  L o r e n z {1863; wahrsche inhch  Gymnas ia l l ehre r  in Salzburg;  vgl. 
MSbius,  1937: p. 375}, de r  fiber die Vegeta t ion  der  Sa lzburger  Moore  a rbe i te te  und  auch 
fiber die  Gesel lschaf ten  der  Mee re sa lgen  in der  Nordadr ia .  Vierzehn Jahre ,  bevor  
MSbius (1877} den  Begriff ,BiozSnose" schuf, un tersch ied  Lorenz {1863} die von den  
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betreffenden Algen dominier ten Gesellschaften bereits als ,,Ulvetum" oder ,,Litoral- 
Cystosiretum". Im Golf von Neapel  erarbeitete sp~iter Fa lkenberg  (1878} e ine  ausffihrh- 
che Obersicht der dort wachsenden  Algenvegetat ion,  und  sp&ter setzte F u n k  (1927, 1955) 
diese Richtung fort. 

A.ls im Jahr  1885 die botanische Professur in Kiel vakant  wurde,  machte  Pringsheim 
die Fakult~t auf Reinke aufmerksam und  wies darauf hin, ,dab  Kiel die einzige am 
Meere gelegene, deutsche Hochschule sei, dab deswegen  ein Botaniker dorthin geh6re, 
der ein Interesse ffir Meeresa lgen  habe" (Reinke, 1925: p. 165). Reinke motivierte se inen  
Entschlul3, das Kieler Ordinariat  anzunehmen ,  mit der en t sche idenden  Erw~igung, ,dal~ 
die Algenflora der Ostsee nahezu  unerforscht war, w~ihrend meine  Liebe zu diesen 
Pflanzen die alte gebheben  war und  durch den l angen  Verzicht auf die Besch~iftigung 
mit ihnen  sich zur Sehnsucht  gesteigert h a t t e . . .  Dann  bes tand  in Kiel e ine vom 
Landwirtschaftsministerium ressorfierende ,Kommission zur wissenschaft l ichen Untersu-  
chung der deutschen  Meere  im Interesse der Fischerei', in der eine botanische  Stelle 
vorgesehen war, die ich vermuthch im N e b e n a m t  erhalten w f i r d e . . . "  (Reinke, 1925: p. 
170). Hier ist anzumerken,  dab die Ostseealgen durchaus intensiv  bearbe i te t  wurden,  
etwa in Schweden  durch die Pioniere der Algentaxonomie Carl Adolph A g a r d h 
(1785-1859) und  seinen Sohn Jacob Georg A g a r d h  (1813-1901). Jedoch s tand eine 
systematische Aufnahme der Meeresalgen,  wie sie Reinke vorschwebte,  noch aus. Sein 
schwedischer Zeitgenosse Franz Reinhold K j e 11 m a n (1846-1907), Professor der Bo- 
tanik in Uppsala und  bekann te r  Tei lnehmer  an Polarexpditionen, darunter  der Erstbe- 
fahrung der Nordostpassage 1878-79 mit der ,,Vega" unter  Nordenskj61d, hatte sich mit 
der Algenflora im Skagerrak besch~iftigt (Kjellman, 1878), sich dann  jedoch der Algen- 
fora  der arktischen Kfisten zugewandt  (Kjellman, 1883). 

Seinen G6tt inger  Assis tenten Pranz S c h fi t  t '(1859-1921), e inen  vorzfighchen 
Zeichner, nahm Reinke mit nach Kiel, und  Berthold wurde Reinkes Nachfolger auf der 
G6ttinger Professur. Als Mitglieder der Kommission zur wissenschafthchen Untersu- 
chung der deutschen  Meere traf Reinke auf schon erw~hnte bedeu t ende  Meeresforscher, 
,,den Zoologen M 6 b i u s,  der die Tiere der Kieler Bucht bearbeitete,  den  Physiker 
K a r s t e n ,  der Stationen l~ngs der deutschen Kfisten zur Beobachtung der physikali- 
schen Verh~iltnisse des Meerwassers eingerichtet  hatte und  deren  Ergebnisse  sammelte  
den  Physiologen Viktor H e n s e n ,  der die Bearbei tung der F i schnahrung  und  die 
Eiablage der Fische sich ange l egen  sein beg" (Reinke, 1925: p. 179). 

Die Kommission regte die Untersuchung der Entwicklung von P lank tona lgen  an, 
und  Reinke schlug dieses Arbeitsgebiet  se inem Schiller S c h fi t  t vor, der an  Hensens  
deutscher Planktonexpedi t ion durch den Atlantik (1889) teilnahm, sich zum ffihrenden 
Peridineenspezial is ten entwickelte und  sparer die botanische Professur in Greifswald 
fibernahm. Dort studierte auch Erich L e i c k  (1882-1956), der 1930 die ,Biologische 
Forschungsstat ion Hiddensee"  grfindete (Leick, 1930; Gessner,  1931; Steubing,  1958; 
Hfibel, 1982), gewissermal~en em geistiges Enkelk ind  der Kieler Initiative. 

Reinke selbst untersuchte  vom Strand her, dann  mit Ruder- und Segelboot, schliel3- 
hch mit Kfistendampfern und  Schleppnetz systematisch die Algenflora der west l ichen 
Ostsee, eme Arbeit, die erst wieder  in unserer  Zeit unter  betont  vege ta t ionskundl ichem 
Gesichtspunkt  yon Heinz S c h w e n k e und  seinen Schfilern a u f g e n o m m e n  wurde 

(Schwenke, 1964, 1969, 1974). 
Auf den fiber Jahre hinaus  durchgeffihrten Dampferfahrten, auch in stfirmischer See 
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und  im Winter  be i  k l i r render  K61te, war  Reinkes  stet iger  Beglei ter  Major  a .D.  R e i n -  
b o l d  (1840-1919). ,,Dieser Herr  besuchte  reich ba ld  nach meiner  Ankunf t  in Kiel, 
erzhb/te mir, dab er schon als akt iver  Offizier sich ffir die Pf lanzenwel t  Deutsch lands  
interess ier t  und  ein tdeines He rba r  gesammel t  habe"  (Reinke, 1925: p. 181). Reinbold  
publ iz ier te  zwischen  1889 und  1893 fiber die A lgen  der  Kieler F6rde, zog 1894 nach 
Itzehoe, be t reu te  yon dort aus die A lgensammlung  des Herbar ium H a m b u r g e n s e  in den  
Botanischen Staats inst i tuten in H a m b u r g  und wurde  mit Arbei ten  fiber die M e e r e s a l g e n  
u .a .  des  Roten Meeres ,  yon Nieder lhndisch- Indien  sowie die Bearbe i tung  des  Mater ia l s  
der  deu tschen  Tiefsee-Expedi t ion  von 1898-1899 zum internat ional  b e k a n n t e n  Algen ta -  
xonomen (Kies, 1987). Reinkes Os t see-S tud ien  sind in der  , ,Algenflora der  wes thchen  
Ostsee"  (Reinke, 1889a )und  im ,,Atlas Deutscher  Meeresa lgen"  (Reinke, 1889b, 1892) 
zusammengefaBt .  

Dredschfahr ten  von Re inke  und  Reinbold in der  Deutschen Bucht f i ihrten zur 
Erkenntnis ,  dab ke ine  Makroa lgen  auf dem mobi len  Substrat  wachsen  und  der  Meeres -  
g rund  in d ieser  Hinsicht  ,,eine pf lanzenlose  W~iste ist, in welcher  He lgo land  mit  se iner  
re ichen Algenvege ta t ion  eine f ippige Oase  bfldet" (Reinke, 1889c: p. 368). Re inke  merk t  
auch  an, dab He lgo land  wei taus  a r tenhrmer  ist als die Fes t landskf is ten  von Schot t land  
und  Norwegen,  und  hier scheint  ,,ein hhnliches Verh61tnis zu bes tehen ,  wie  zwischen  
der  Landflora oceanischer  Inseln und der  benachba r t e r  Kontinente"  (Reinke, 1889c: 
p. 369). 

Insgesamt  112 Arten von Helgo l6nder  Ma kroa lge n  enthhlt  e ine  Liste Reinkes  (1891). 
Geme insam mit Major  Reinbold hat te  Reinke auf Helgo land  gesammel t ,  dor t  auch 
G6tkes  A lgensammlung  durchmuster t .  Wei ter  s tand ihm in Kiel das  A l g e n h e r b a r  von 
Wollny zur Verffigung, und schlieBhch war  ,,die Kieler  A lgensammlung  reich an hl terem 
Algenmate r i a l  von Helgoland"  (Reinke, 1891: p. 271)., In d ieser  Arbei t  wi rd  schon 
festgestell t ,  dab der  Riementang Himanthalia elongata auf He lgo land  a n g e t r i e b e n  wird, 
abe r  dort nicht  F u f  faft ,  und d a f  der  Knotentang  Ascophyllum nodosum bei  He lgo land  
nur  an er ra t i schen Grani tb l6cken whchst.  In Reinkes  Artenliste s ind n e b e n  dem Grund-  
s tock der  heu t igen  Algenf lora  auch e in ige  whrme l i ebende  Ar ten  aufgeffihrt,  d ie  je tz t  be i  
He lgo land  fehlen, so die Rotalge Laurencia pinnatifida oder die Brauna lgen  Dictyota 
dichotoma, Sporochnus pedunculatus und Arthrocladia villosa (letztere Art  aus  Ghtkes  
Herbar) .  Die ebenfal ls  genann te  und  heute  bei  He lgo land  als Makro tha lh  f eh l enden  
Rotalgen Helrninthocladia calvadosii (= purpurea) und Scinaia forcellata zf ichteten 
Kornmann und Sahl ing (1980) aus Mikrothalli ,  d ie  heute  - 50 Jahre  nach Ver schwinden  
der  MakrothaUi - noch be i  He lgo land  wachsen  und  wohl  auf die nhchste ihnen  zutrhgh-  
che Tempera tu rphase  der  Nordsee  war ten  (Kornmann & Sahling, 1980). U be r r a sc he nd  
war  der  Befund, daft die Mikrothal l i  der  be iden  genann ten  Vertreter  der  Nemal i a l e s  
Conchocel is-ar t ig  und  ka lkbohrend  sind. was erkl~irt, warum sie von den  Untersuchern  
vor Kornmann und  Sahling in de r  Natur  f ibersehen wurden.  

DER ERSTE KUSTOS FIJR BOTANIK AN DER BIOLOGISCHEN ANSTALT 
HELGOLAND: PAUL KUCKUCK 

Paul Magnus ,  Junggese l l e  in Berlin, g e w a n n  der  Algenforschung neue  Jfinger,  
i ndem er in v~iterlicher Fiirsorge f inanzschwache  S tudenten  um sich sammel te ,  ihnen 
A n r e g u n g e n  aus se inem re ichen Erfahrungsschatz  und zugleich k le ine  Arbeitsauftr&ge 
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gab.  In den  Jah ren  1887 und 1888 gehSrte  zu d iesen  a ka de misc he n  , ,Adopt ivkindern" ,  
d ie  fiir ihn mikroskop ie r t en  und A b b i l d u n g e n  als Anschauungsma te r i a l  fiir Lehrveran-  
s ta l tungen  zeichneten,  ein junger  Ostpreul3e aus Petricken,  Kreis Labiau,  Ernst  He rmann  
Paul  K u c k u c k (1866-1918; Abb. 5-6,  10-11). Er aquare l l ie r te  akkura t  d ie  gerne insam 
mit  se inem Mentor  ge sammel t en  Algen.  Einige Proben dieser  fr/ ihen Kunst fer t igkei t  s ind 
im Herba r ium Magnus  erhalten,  das im Institut f/ir A l lgeme ine  Botanik de r  Universit~it 
H a m b u r g  ve rwahr t  wird. 

Wie Kuckucks  Weg  nach Kiel und  sp~ter  nach He lgo land  fiihrte, be r i ch te t  Reinke in 
se iner  Au tob iograph ie  (Reinke, 1925: p. 185): Sch/itt , g a b  die Ass is ten tens te l le  auf, um 

Abb. 5. Paul Kuckuck (1866--1918), der erste Kustos fiir Botanik an der Biologischen Anstalt 
Helgoland (Photo aus Privatbesitz) 
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sich ganz se inen  e igenen  Studien  h inzugeben  und  sich auf die  Habi l i ta t ion an der  Kieler 
Universit~t vorzuberei ten.  Zu dem Ende g i n g e r  zun~chst nach  Neapel ,  um in der  
zoologischen Station die dort ige Algenwel t  kenn.enzulernen.  Da mir in Kiel ein g le ichge-  
wand te r  Zeichner  fehlte, wand te  ich mich an meinen  al ten S tud iengenossen  Paul 
Magnus  in Berlin mit der  Anfrage,  ob er mir unter  den  dor t igen S tuden ten  e inen  guten  
Zeichner  o_ls Assis tenten empfeh len  k6nne.  Magnus  empfahl  mir den  Studiosus Paul 
Kuckuck,  den  ich nach e ingesand ten  Ze ichenproben  als Ass is ten ten  annahm.  Kuckuck  
hat te  sich be i  se inem Eintreffen in Kiel noch gar  nicht  mit Algen  besch~ftigt;"  {hier trfigt 
Reinkes  Efinnerung,  wie wir  ge sehen  haben!)  ,,er a rbei te te  sich aber  schnel l  in die 
Mater ie  ein, und  im Zeichnen erwies  er sich Schfitt ebenbfirt ig.  Ich war  dama!s  ge rade  
mit e iner  monograph i schen  Studie  fiber die von mir in der  Ostsee au fge fundenen  
Tilopter ideen,  eine besonders  in teressante  Algengruppe ,  besch~ffigt,  u n d  fiberheB ihm 
zun~chst  die Ausffihrung der  zu dieser  Arbei t  geh6renden  Tafeln; die A b h a n d l u n g  ist in 
der  Botanischen Zei tung ver6ffentlicht. Danach  fibertrug ich ihm die Hers te l lung  der  zu 
Heft  I des Atlas noch feh lenden  Abbi ldungen ;  die Tafeln des  Heft  II hat  Kuckuck  allein 
gezeichnet .  Weft ich in Gemeinschaf t  mit Kuckuck  eine Durcharbe i tung  des  von mir ffir 
das  Kieler Botanische Institut z u s a m m e n g e b r a c h t e n  groBen Algenherba r s  vornahm,  war  
Kuckuck auf das  grfindhchste in die A l g e n k u n d e  eingeffihrt  worden,  so dab ich ihn zum 
Botaniker  ffir die auf He lgo land  unter  He inckes  Leitung gegr f inde ten  Biologischen 
Ansta l t  empfeh len  konnte;  dieser  Ansta l t  fiberlieB ich fortan auch die we i t e re  Erfor- 
schung der  Helgol~nder  Algenflora.  Kuckuck  ha t  sich auf He lgo land  vortrefflich bew~hr t  
und eine Reihe ausgeze ichne te r  a lgologischer  Arbei ten  geliefert,  whhrend  des  Krieges 
wurde  er der  Wissenschaft  du tch  e inen  allzu frfihen Tod entrissen." 

Kuckuck promovier te  im Sommer  1892 fiber Ectocarpus-Arten der  Kieler F6rde,  und 
damit  war  die Themat ik  vorgegeben ,  die  zum Kernpunkt  se ines  Lebenswerks  wurde,  
n~mlich Systematik,  Morphologie  und For tpf lanzung der  Braunalgen.  Die Arbe i t  am 
l e b e n d e n  Mater ia l  war  ffir Reinke und seine Schiller, n e b e n  tier Wer tsch~tzung von 
Herbarmater ia l ,  wichtig. ,,Die Mee re sa lgen  der  europ~ischen Kfisten sind immer  noch 
verg le ichbar  e inem Baume voll reifer Frfichte, nach  denen  man  nu t  die Hand  auszus t rek-  
ken  b r a u c h t . . .  Ist dann, wie  durch das botanische  Institut in Kiel, die M6gl ichkei t  
gegeben ,  die Sch/itze des Meeres  nicht nut  in b e q u e m e r  Weise  zu heben,  sondern  auch 
die Pflanzen l ebend  zu beobachten ,  so ist ein wicht iger  Schritt  zur U b e r w i n d u n g  der 
/iuBeren Schwier igkei ten  getan,  welche  sich dem Studium der  Meeresp f l anzen  entge-  
genstel len"  (Reinke, 1888: p. 14). 

Auch die Laborkul tur  von Algen  wurde  begonnen .  Das zeigt  die Einr ichtung e iner  
, ,Botanischen Meeress ta t ion"  im Kieler Botanischen Institut (Reinke, 1890). Hier  wurden  
der  Offentl ichkeit  in e isgekfihl ten Meerwasse raqua r i en  Algen  der  Kieler F6rde gezeigt .  
Ffir Kuckuck wurde  d ie  Beobachtung  der  Algenentwick lung ,  im Fre i land  wie im Labor, 
zur Leitschnur seiner  sp~teren Helgolhnder  T/itigkeit. Denn , ,eigentlich sys temat i sche  
Studien unter  Benutzung von Herba rma te r i a l  und  sys temat ischer  Literatur  l a g e n  Kuk- 
kuck  ferner, auch an  der  Bearbe i tung  gr6Berer exot ischer  A l g e n s a m m l u n g e n  ha t  er sich 
kaum betei l igt"  (Pilger, 1919: p. 65). 

Kuckucks Nachfolger  auf der  Kieler Assis tentenste l le  wurde  der  Leipziger  Privatdo- 
zent  George  K a r s t e n (1863-1937), der  auf Reinkes Vorschlag die ben th i schen  Diato- 
meen  des Meeresbodens  bearbei te te .  Er wurde  zum ane rkann ten  Dia tomeenfachmann  
und ging als Ordinar ius  nach  Halle.  Zur sp/~teren Schf i lergruppe von Reinke,  die im 
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Kieler Botanischen Institut phykologisch arbeitete, geh6rten Otto Vernon  D a r b i s -  
h i r e ,  Wilhelm B e n e c k e ,  Ernst K f i s t e r ,  Max N o r d h a u s e n ,  Ernst L e h -  
m a n n und  Richard H a r d e r (vgl. Reinke 1925; Nienburg,  1933; Overbeck,  1968). 

K u c k u c k s  I n s e l l e b e n  

Auf Helgoland aber  war n u n  ab Oktober 1892 erstmals mit Paul  Kuckuck ein 
Phykologe ans~issig und  konnte  fiber Jahre die Vegeta t ionsentwicklung unun te rb rochen  
beobach ten  (Abb. 6). Von dieser T~tigkeit geben  die Pubhka t ionen  sowie Kuckucks 
Herbart~itigkeit ein eindrucksvolles Zeugnis.  ,,Das a l lgemeine  Herbar ium umfaBt Salz- 
und  SfiBwasseralgen aller O r d n u n g e n  und  der ganzen  Erde. Die Grund lage  zu demsel- 
ben  bflden die 11 bisher e rschienenen Faszikel der Phykotheca universal is  von Hauck 
und  R i c h t e r . . .  Das deutsche Herbar ium umfaBt nur  marine  Algen. D e n  Grundstock 
bildet eine Double t t ensammlung  yon Nord- und  Ostseealgen,  die Herr Professor Reinke 
in  Kiel uns  gfitigst aus dem dortigen Herbar  fiberlassen h a t . . .  Zur le ichteren Orientie- 
rung  der hier a rbe i tenden  Botaniker wurde  endlich das HelgolSnder Herbar ium ange-  
l e g t . . .  Es besteht  vor allem aus den  im verflossenen Winter  von Dr. Kuckuck  aufgeleg- 
ten  Pflanzen und  aus den  prSchfigen, freilich nur  der wa rmen  Jahreszeit  e n t s t a m m e n d e n  
Nummern  des Gae tke ' schen  Herbariums" (Heincke, 1910: p. 140). 

Auger Friedrich Heincke,  dem Direktor von 1892-1921 und  verd ien ten  Erforscher 
der W a n d e r u n g e n  des Herings (vgl. Ehrenbaum,  1923), gab es zwei als Abtei lungsvor-  
stfinde fungierende  Assistenten, Clemens H a r t 1 a u b ffir die Zoologie und  Ernst 
E h r e n b a u m ffir die Seefischerei. Etatmittel ffir die botanische Assistentenstel le  
waren  zwar erst ab 1897 vorhanden,  aber die Akademie  der Wissenschaf ten in Berlin 
u n d  das preuBische Kultusminister ium erm6glichten dennoch  den  Arbe i t sbeg inn  auch 
des Botanikers noch im Grfindungsjahr  1892 (Heincke, 1894: p. 21}. Im April  1898 wurde  
Kuckuck zum Kustos und  Leiter der Botanischen Abtef lung der Biologischen Anstalt  
Helgoland ernannt .  Au_6er den vier Wissenschafflern bes tand  das Personal  1893, im 
ersten vollen Arbeitsjahr der Biologischen Anstalt, aus ,,einem Fischmeister, zwei 
Fischern u n d  e inem Prfiparator in e inem einzigen Geb~iude, e inem allerdings sehr 
gfinstig im Untef lande  an  der See ge legenen  Logierhause,, (Heincke, 1918: p. 569}. 

Robert P i 1 g e r (I876-1953), yon Helgoland gebfirtig, geh6rte zu den  Botanikern, 
die in Berlin die Meeresforschun 9 fSrderten. Er gibt im Nekrolog Kuckuck (Pilger, 1919} 
ein anschauhches  Bild, wie der Kustos der Biologischen Anstalt  gelebt  u n d  geforscht hat. 
l=fir Kuckuck war die Insel offenbar die se inem Naturell  gem~il~e Wirkungsst~itte. Er fand 
hier die Kraft ffir e in grol3artiges Lebenswerk,  auch w e n n  er zum Sammeln  yon Material  
u n d  zur Erwei terung seines Horizontes 6fter gereist  ist (ffinfmal nach  Rovigno, vgl. 
Franc~, 1908: p. 2911 weiterhin nach Marokko, zur Kanal insel  Jersey, in  die Normandie,  
nach England  und  Ifland; vgl. Pilger, 1919: pp. 65-66). Im Frfihjahr 1907 n a h m  Kuckuck 
auch an der Reise eines deutschen Marineschiffes in das 6stliche Mit te lmeer  tell, mit 
Exkursionen in Alexandria,  an den  Kfisten von Pal/istina sowie der Tfirkei. Von Janua r  
bis ]~nde April 1912 - Kuckuck war aus seiner W o h n u n g  ausgezogen  u n d  das neue  
Kustodenhaus  noch nicht  fertiggestellt - arbeitete er als Gastforscher an  der Zoologi- 
schen Station in Neapel.  Bei dieser Gelegenhei t  knfipfte Kuckuck freundschaft l iche 
Kontakte mit Anton Dohrn. Kuckucks Sohn, Reimer Hans  Reinhard Kuckuck  (geb. 19121 



Helgoland und  die Erforschung der mar inen  Benthosalgen 403 

Abb. 6. Kuckuck beim Algensammeln auf den Felsldippen (Photo aus Privatbesitz) 

Leiter des Chris t ianeums in Hamburg  von 1963-1977), er inner t  mit e inem seiner Vorna- 
men an Anton Dohrns Sohn, Reinhard Dohrn (1880-1962). 

Besonders hebt  der Biograph Pilger (1919) die Bedeutung  der kont inuier l ichen 
Beobachtung der Algen am natfirlichen Wuchsort hervor, ein Erfordemis jeder  phykolo- 
gischen Forschung, die auf das Verst}indnis der Lebensersche inungen  der Algen als 
aktive und  passive Glieder der Biosphere zielt. Allerdings fordert das Leben auf einer 
Insel veto Wissenschaffler und  seinen Angehbr igen  Zugestfindnisse. Viele Festlfinder 
ffihlen sich auf Helgoland isohert und  fremd. Sie besuchen  die Insel gem, mbchten  aber 
nicht dauernd  dort leben. Manche  empf inden schon die Vorstellung des Inseldaseins als 
bedr/ickend. Ernst K ti s t e r (1874-1953), der sich schon als Reinkes Assistent in Kiel 
verbannt  ffihlte, kann te  Kuckuck von B e g e g n u n g e n  in Rovinj. Er schrieb in seinen 
Memoiren (1953: p. 128) fiber das Jahr 1906: ,,Ira Sommer desselben Jahres ging ich 
wieder e inmal  nach Helgoland, das ich bei l euch tendem Sommerstrandwetter  zu sehen 
bekam und  sehr genossen habe. Hier machte  ich u.a.  me ine  Beobachtungen  fiber die 
DinoflageUaten. Wie friiher nahm ich auch dieses Mal aus Helgoland den Eindruck mit, 
was ffir groBe Schwierigkeiten Leben und  Entwicklung der jenigen Gelehr ten bedrohen,  
die jahraus, jahrein, nicht nur  in drei oder vier l iebenswfirdigen Sommer-, sondem auch 
in acht e insamen  Herbst- und  Wintermonaten  an dieses Eiland g e b u n d e n  sind; das 
Schicksal von Paul Kuckuck ist mir dabei  schmerzhch Margeworden - die einzigartige 
Vorzfiglichkeit des zur Verfi igung s tehenden  Porschungmaterials  k a n n  ffir ein solches 
Exil nicht entsch~idigen." 

,adhnlich fiuBerte sich Margarethe H e r t e r ,  die Frau des Berhner Zoologen Konrad 
Herter (1891-1980), w e n n  sie in  den Memoiren  ihres Mannes  (Herter, 1979: p. 97) e inen 
Besuch auf Helgoland im Hause des Zoologen Helmuth H e r t 1 i n g (1891-1942) schfl- 
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deft: ,,Hier ist das Meer nur zur Isolation da. Es ist keine Beziehung zum Menschen, du 
kannst es nicht ftihlen und umarmen und dich umarmen lassen, denn du bist 50 m steil 
dariiber in der Verbannung und hast nur d~e kahle duftlose PlSche des Obeflandes. 
Unfruchtbarer Stein." 

Ganz anders stellt Gottfried Vauk (1977: p. 36) die Entwicklung yon G ~i t k e auf 
Helgoland als Selbstfindung dar, und auch ffir Kuckuck brachten das Inseldasein und die 
,,Lebensgemeinschaft" mit den Algen wohl eher einen Wissenschaftsstil mit sich, wie er 
den groBen franzSsischen Entomologen Jean-Henri  F a b r e (1823-1915) kennzeichnet:  
Geduldiges, die Seinsweise der Naturdinge respektierendes Beobachten, das abwarten 
kann und behutsam ,,nachfragt,, anstatt mit gewaltsamem Experimentieren dem 
Studienobjekt die eigene Aktion aufzwingt. 

Kuckucks fund zwei Dutzend VerSffenthchungen sind gewichtig. Er hatte immer 
ausffihrhch beobachtet,  bevor er seine mit Akribie zusammengetragenen Einzeldaten zu 
Textbeschreibungen und vortrefflichen Abbildungen zusammenfiigte. Mit seinen in Bild 
und Text klaren Darstellungen, vor allem niedergelegt  unter den Serientiteln ,,Beitr~ge 
zur Kenntnis der Meeresalgen" (1897a, 1899, 1912) sowie ,,Bemerkungen zur marinen 
Algenvegetation yon Helgoland" (1894, 1897b}, reiht er sich wfirdig neben  die groBen 
skandinavischen und franzSsischen Meister ein. Das in der zweiten Auflage dreib~indige 
groBe Algenlehrbuch von Friedrich Oltmanns (1922-1923) enth~lt insgesamt 797 Abbil- 
dungen. Allein 89, also mehr als 11%, sind Originale von Kuckuck. Dazu kommen die 
aus Reinkes Publikationen stammenden Abbildungen, die Kuckuck seinerzeit als dessen 
Assistent gezeichnet hatte. 

Der Jahresgang der Helgol~inder Algenflora wurde in der Studie ,,Ober marine 
Vegetationsbilder" registriert (Kuckuck, 1897c), worin Photographien yon Algen im 
Aquarium enthalten sind, sozusagen als Vorl~ufer yon Unterwasserphotographien. Kuk- 
kuck verfolgte wie vor ihm Reinke und andere die Algenentwicklung auf dem Meeres- 
grund mit Hilfe von versenkten ,,botanischen KulturkSrben", und schon die Einleitung 
der entsprechenden Pubhkation zeigt den Pragmatiker: ,,Pringsheim erwahnt  irgendwo, 
dab er bei seinen Helgol~inder Algenstudien die im Meerwasser veranker ten schwim- 
menden K~isten, die den Fischern zur Aufbewahrung und Fiitterung der Hummern 
dienen, mit gutem Erfolg dazu benutzt habe, um Meeresalgen frisch zu erhalten" 
(Kuckuck, 1900: p. 83). 

Nicht i ibersehen werden sollen die Arbeitsleistung an Herbarien, ebenso die Betreu- 
ung wissenschaftlicher Gaste, das Bestimmungsbuch ,,Der Strandwanderer" (Kuckuck, 
1905} und das popuI~ire Vadernekum fiir den Badegast, ,Der Nordseelotse" {Kuckuck, 
1908). Im Nordseemuseum, einem ffir sich gelegenen Geb~iude und yon der Biologischen 
Anstalt betreut, befanden sich Sammlungen der Fauna, Flora und Geologie Helgolands, 
auch die beriihmte, von G~itke zusammengebrachte Sammlung Helgol~inder WandervS- 
gel. Ein Teil der Sammlungen wurde den Helgolandbesuchern als Schausammlung 
gezeigt. Das Nordseemuseum, im alten Konversationshaus untergebracht,  war im Jahr 
1899 durch eine groBziigige Spende der Erben des vermSgenden Nathanael  Pringsheim 
gestiftet worden (Henking, 1899}. Seit 1902 gab es das Schauaquarium der Biologischen 
Anstalt, in dem auch der algenbewachsene Felsgrund gezeigt wurde (Ehrenbaum, 1910; 
Hagmeier, 1925). 

Ab 1904 begann Kuckuck in einem botanischen Versuchsgarten yon etwa 400 m 2 
Flache im Obefland (Abb. 7) mit der Anpflanzung vor allem warmgemaBigter Pflanzen. 
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Abb. 7. Blick auf Kuckucks Versuchsgarten yon Westen (Photo aus Privatbesitz) 

Als Ergebnis  erziel te  er: ,,Eine ganze  Reihe von Pflanzen, die au[ dem Fes t lande  
e n t w e d e r  erfr ieren oder, wenn  sie durchkommen,  doch gedeck t  w e r d e n  mfissen, fiber- 
wintern be i  He lgo land  ohne  Deckung"  (Kuckuck, 1910: p. 83). Schon zuvor wuchsen  be i  
dem mi lden  Winterk l ima yon He lgo land  stattIiche Exemplare  von Fe ige  und  Mau lbee r -  
baum,  und  auch der  e twa 200 Jahre  alte Mau lbee rbaum,  der  die Zers tbrung der  Insel  
f iberlebte,  hat te  berei ts  e inen Vorg~inger (Kuckuck, 1910: p. 68). 

Die Versuchspf lanzen  erhielt  Kuckuck von Hande l sg~r tnere ien  und Baumschulen,  
abe t  auch yon Botanischen G~rten von Dahlem, Dresden,  Frankfurt  a .M.,  Hamburg ,  
Stral]burg und aus den  berf ihmten Rivieragar ten ,,La Morta la"  (Hanbury-Park  be/  
Menton) sowie aus der  ,,Villa Thuret" aus dem Cap d 'Anfibes,  dem Besitz des  Phykolo-  
gen  Gus tave  Ado lphe  Thuret  mit e inem Schatz se l tener  Pflanzen. Kuckucks  Gar t enge -  
l~nde setzte sich hinter  dem von ihrn gemie te t en  sogenann ten  , ,Magermannh/~uschen" 
am Falm zwischen der  Kommandan tur  und Haus  Redell  fort (Abb. 7, 8), und zur Pacht-  
summe des  Gar tens  zahlte  die Biologische Anstal t  e inen  Zuschulk Dieses frfiher dem 
d~nischen Konsul und sp~iter Jakob  M a g e r m a n n  gehbrende ,  inzwischen e twas  bauf~l-  
l ige Haus  bewohn te  Kuckuck noch e inige  Jahre  l ang  mit se iner  Frau. Er hat te  1909 eine  
Inse lbesucher in  geheiratet ,  die be im Spaz ie rgang  am Falm dutch  sein Klavierspiel  auf 
ihn au fmerksam geworden  war. Im Jahr  1913 zog Kuckuck,  nach e inem Zwischenaufen t -  
halt  im Unter land,  in eines  der  be iden  n e u g e b a u t e n  Kustodenh~iuser n e b e n  dem Leucht-  
turin (Abb. 9). Zuvor hat te  er Pflanzen seines  Versuchsgar tens  in die Sapskuh le  umge-  
pfianzt, weil  das  ursprf ingl iche Gar tenge l~nde  be i  Abril] des  , ,Magermannh~iuschens" 
e inem grol]en Logierhaus  ffir Badeg~ste  we ichen  mul~te. Im Jahr  1911 war  die Sapskuh le  
als Versuchsgar ten  an die Biologische Anstal t  He lgo land  f ibere ignet  worden.  Der Orni- 
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Abb. 8. Kuckucks erstes Wohnhaus, Falmseite (Photo aus Privatbesitz) 
Paul Kuckuck und Ehefrau Margarete (1 und 2 yon links) 

thologe Weigold setzte die Bepflanzung fort und  legte so den ersten F a n g g a r t e n  in der 
Sapskuhle an. Im Ersten Weltkrieg diente die Sapskuhle den  Inselschafen als Pferch, 
wobei  der mi ihsam gehegte  Pf lanzenbes tand fast v611ig vernichtet  wurde  (vgl. Vauk, 
1977: pp. 52-54). Wie sehr Kuckuck es im i ibrigen verstand, sich auf das Wesent l iche  zu 
konzentr ieren,  wird aus. der mrindlich riberlieferten Gewohnhei t  deutlich, zwei t rangige 
Korrespondenz unbeantwor te t  in einer  groBen Schublade aufzuh~iufen (Kornmann,  nach 
Mitt. von Peter Krfi~). 

Kuckucks Helgol~inder Algenherbar ium hat die Inse lbombard ie rung  zu Ende  des 
Zwei ten Weltkrieges fiberstanden, jedoch g ingen  sein a l lgemeines  Herba r ium und  das 
deutsche Herbar ium verloren. Die Kisten mit Herbarmater ial  waren  im  Keller des 
Inst i tutsgeb~udes eingelagert  und  wurden  1945/46 auf einer der drei Mater ia lbergungs-  
fahrten dutch die britische Marine, auch dank  des pers6nl ichen Eingrei fens  des engli- 
schen Ozeanographen  J. N. C a r r u t h e r s,  mit Resten der Einr ich tung der Biologi- 
schen Anstalt  Helgoland aus den  Trfimmern geborgen (vgl. Vauk, 1977: p. 73; Brick- 
mann:  1957, p. 73). Auf diese Weise gelangte  das Herbar zur Biologischen AnstaI t  in List 
und  kehrte 1959 anl~Blich der Wiederer6ffnung nach Helgoland zurfick. An  der Ber- 
gungsakt ion  war von List/Sylt aus seitens der Biologischen Anstal t  He lgo land  der 
Aquar iumsverwal ter  Peter K r fi B (1884-1957) beteiligt, der 1898 als Lehr l ing bei  Paul 
Kuckuck begann ,  ab 1922 das Aquar ium verwaltete und  von 1945-1952 in  der Verwal- 
tung  in List t~itig war. Ein anderer  Veteran, Jakob H o 1 t m a n n (1887-1962), b e g a n n  
seine Lehre bei der Biologischen Anstalt  im Jahr 1902 und  wurde  sp~ter Fischmeister.  

Im Ersten Weltkrieg muBten die Zivilpersonen die Seefestung He lgo land  verlassen. 
Die Wissenschaftler siedelten, soweit sie nicht  zum Milit~irdienst e ingezogen  waren,  mit 



Helgoland und die Erforschunct der marinen Benthosalgen 407 

Abb. 9. Das neuerbaute, von Kuckuck im Jahr 1913 bezogene Kustodenhaus (Photo aus Privatbesitz) 

der Gesch~iftsstelle der Biologischen Anstalt nach Oldenburg i. O. fiber oder nach Berlin. 
Das Hilfspersonal fand wie die meisten Helgol~inder in Hamburg-Altona Unterkunft und 
arbeitete groBenteils im Hamburger Zoologischen Museum weiter. Das Aquarium auf 
Helgoland wurde zu einem Maschinengewehr-Blockhaus umgewandelt ,  das Dienstfahr- 
zeug ,,Augusta" yon der Marine ffir die Versorgung der Festung Helgoland mit Fisch 
requiriert, und Laminarien wurden yon Marinemannschaften getrocknet und zur Her- 
stellung yon Ersatzfutter auf das Festland transportiert. Jedoch verblieben auch einige 
Mitarbeiter der Biologischen Anstalt im Marinedienst auf Helgoland, verbrachten wich- 
tige Sammlungen, Archive und die Bficherei auf den ebenfalls v o n d e r  Marine requirier- 
ten Reichsforschungsdampfer ,,Poseidon" (Abb. 10) zur Auslagerung nach Bremerhaven 
(damals Geestemfinde) und setzten wichtige hydrographische Untersuchungen auf Hel- 
goland fort (vgl. Mielck, 1919, 1930). 

Kuckuck zog 1914 mit seiner Familie nach Berhn-Lichterfelde und arbeitete in der 
Bibliothek des Botanischen Museums in Dahlem (heute Berlin-Dahlem). Eines der 
letzten Bflder zeigt Kuckuck mit seinem Freund Hans L o h m a n n (1863-1934) anl~l~- 
licli einer Besprechung in Hamburg, auf der auch die Verwendung der Meeresalgen 
erSrtert wurde (Abb. 11). Lohmann war Zoologe in Kiel und seit 1913 Direktor des 
Zoologischen Museums in Hamburg. Auf den Fiiterapparaten der pelagischen Copela- 
ten, feiner als die dfinnmaschigste Planktongaze, hatte er Coccolithophoriden sowie 
Silicoflagellaten und damit das Nanoplankton entdeckt. Lohmann war der erste Ordina- 
rius ffir Zoologie an der 1919 gegrfindeten Universit~it Hamburg (Remane, 1968). 

Kucknck beschreibt in seiner letzten Arbeit die Fortpflanzung yon Laminaria, wobei 
eine in Helgoland gefertigte Zeichnung vom November 1910 die voll entwickelten, aber 
noch vegetativen m~nnhchen und weiblichen Gametophyten darstellt (Kuckuck, 1917: 
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Abb. 10. Paul Kuckuck und seine Ehefrau Margarete (1. Reihe, 2. und 3. von links) auf dem 
Forschungsdampfer ,,Poseidon", der am 14. September 1911 Helgoland anlief. An diesem Tag 
begann eine yon Dr. Hugo Weigold geleitete fischbiologische Fahrt in die Nordsee. Zu den 
Fahrtteilnehmem gehbrten Arthur Hagmeier (1. v. li.)i Dr. "~hielemann, Jacob Holtmann und Dr. 
Wfilker (Heidelberg). Weiter sind zu erkennen: Ernst Ehrenbaum (vorne, sitzend}, Frau Mielck und 
Wilhelm Mielck (obere Reihe, 2. und 3. v. li.) (Photo aus Privatbesitz; Detailangaben yon Dr. Erik 

Hagmeier, pers. Mitt.) 

p. 567). Die Beobachtung von fertilen Gametophyten  und  damit  die En tdeckung  des 
Generat ionswechsels  der Laminariales war inzwischen Sauvageau  (I915) gelungen,  
e inem Freund von Kuckuck, den er auch frfiher in Frankreich besucht  hatte. ,,In 
gfinstigerer Lage wie ich, der ich bei Ausbruch des Krieges Helgoland ver lassen mul~te, 
knfipfte er an die eigentfimliche Entwicklung von Saccorhiza an, urn, e inmal  auf die 
merkwfirdigen Zwergpfl~inzchen aufmerksam geworden,  auch andere  Laminar ien in 
den  Kreis seiner  Betrachtung zu ziehen" (Kuckuck, 1917: p. 568). A u s g e h e n d  von 
Thallusstficken mit reifen Sori, die er sich von Helgoland nach Berlin schicken lieI~, 
best~tigte Kuckuck mit Ze ichnungen  von en t lassenen  Eiern und  ent leer ten  Anther id ien  

Sauvageaus  Befunde. 
Im Jahr 1918 ist Kuckuck, erst zweiundffinfzigj~ihrig, an den  Folgen einer  Ohrenent -  

zf indung verstorben. Kuckuck hatte umfangre iche  Vorarbeiten ffir eine , ,Monographie 
der Phaeosporeen" geleistet. ,,Ich werde erst wieder  ein glfickhcher Mensch,  w e n n  ich 
diesen Berg hinter  mir habe" (aus e inem Brief; Kornmann,  pers. Mitt.), so sah er das Ziel 
seiner  letzten Jahre vor sich. Was yon dem umfangre ichen  Material  an Aufze ichnungen  
und  Abb i ldungen  des Nachlasses einer wissenschaffl ichen Auswer tung  zug~ngl ich zu 
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Abb. 11. Kuckuck (links), 1915 in Hamburg; gemeinsam mit Hans Lohmann, dem Entdecker des 
Nanoplanktons, Zoologe in Kiell ab 1913 in Hamburg und erster Ordinarius fiir Zoologie der 1919 

gegrfindeten Universit~it Hamburg (Photo aus Privatbesitz) 

machen  war, wurde  von Nienburg  (Kuckuck, 1929), und  in mehre ren  Folgen ab 1963 yon 
Kornmann herausgegeben ,  unter  zeichnerischer Mitarbeit von P.-H. Sahling (Kuckuck, 
1964). 

DER ZWEITE KUSTOS FOR BOTANIK: WILHELM NIENBURG 

Nach dem 1. Weltkrieg konnte  die wissenschaftliche Arbeit  an der Biologischen 
Anstalt nicht sogleich wieder in  vollem Umfang au fgenommen werden.  Von der im 
Versailler Vertrag vorgesehenen  Zerst6rung der mflit6rischen Hafenan lagen  konnte  
durch zahe Verhand lungen  eine kleine Hafenanlage  als Liegeplatz ffir Helgol6nder  
Boote und das Anstal tsfahrzeug ausgespart  werden, ebenso ein Mar inegebaude ,  das der 
Biologischen Anstal t  als Hafenlaboratorium diente (Mielck, 1930}. Kurse, Gastforscher 
und  vorf ibergehende Inhaber  yon Assistentenstel len wahr ten die Kontinuit6t der Algen- 
forschung auf Helgoland (vgl. Depdolla, 1920}. Vor allem mfissen hier der Freiburger  
Ordinarius Friedrich O 1 t m a n n s (1860-1945) und  der Berliner Botaniker Otto Chri- 
stian S c h m i d t (1900-1951) g e n a n n t  werden. An Oltmanns '  Kurse (von 1922 bis 1937} 
er innern  sich die wen igen  noch l ebenden  Tei lnehmer  auch heute  noch gerne. Die Kurse 
dauer ten mehrere Wochen und  f(ihrten auch auf die nordfriesischen Inseln (Kornmann, 
pers, Mitt.; Erich Oberdorfer, briefl. Mitt.}. 

Erst im April 1921 konnte  die Kustodenstelle ftir Botanik mit Wilhelm N i e n b u r g 
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(1882-1932, Abb. 12) wiederbesetzt werden: Nach einer lichenologischen Dissertation 
hatte Oltmanns das Interesse seines Schfilers auf Meeres- und SfiBwasseralgen gelenkt 
und ihn auch im Jahr 1907 zu einem.Gastforscheraufenthalt an der zoologischen Station 
in Neapel angeregt (Hoffmann, 1934: Pi 232). Die Prucht dieses Aufenthaltes waren 
Untersuchungen zum Wachstum bei Delesseriaceen und zur Oogonentwicklung bei 

Abb. 12. Wilhelm Nienburg {1882-1932), der zweite Kustos fiir Botanik (Photo aus Hoffmann, 1934) 

Fucaceen (Nienburg, 1908, 1910), sparer eine grundlegende Arbeit zur Konzeptakelent- 
wicklung bei Fucaceen (Nienburg, 1913). Entwicklungsgeschichtliche Probleme bei 
Pilzen, Algen und Flechten, auch Aspekte des Geo- und Phototropismus, blieben 
zun~ichst Nienburgs Hauptinteresse. W~ihrend seiner Privatgelehrtenjahre in Berlin hatte 
Nienburg einen Teil von Kuckucks nachgelassenen Manuskripten ffir den Druck bear- 
beitet (,,Phaeosporeen"; Kuckuck, 1929). 

Nach kurzer Tfitigkeit in Langenargen am Bodensee kam Nienburg 1921 nach 
Helgoland. Hier nahm er die noch immer ausstehende, eingehende Schilderung der 
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Algenvegeta t ion der Insel in Angriff (Nienburg, 1925). Schon frfih durch ein Lungenlei-  
den gezeichnet,  verheB Nienburg  aus gesundhei thchen Grfinden im Frfihjahr 1923 
Helgoland und  f ibernahm ein pers6nhches Ordinariat  ffir Botanik in Kiel. Er konzen-  
trierte sich in der Folge auf das Wat tenmeer  an der schleswigschen Westkfiste (Nien- 
burg, 1927; Nienburg  & Kolumbe, 1931), wo in List auf Sylt 1924 eine Aul3enstelle der 
Biologischen Anstalt  Helgoland en ts tanden  war. Aul3erdem geh6rte er, wie frfiher 
Reinke, der Meereskommission an; Ffir das , ,Handbuch der Seefischerei Nordeuropas" 
trug Nienburg  e inen  Artikel bei  fiber ,,die festsi tzenden Pflanzen der nordeurop~ischen 
Meere" (Nienburg, 1930). Nienburg  starb nu t  ffinfzigj~hrig im Jahr 1932. 

Sein Nachfolger wurde Curt H o f f m a n n (1898-1959), der als Schiller von Wil- 
helm R u h 1 a n d in Leipzig um 1925 als physiologisch arbei tender  Assistent zum Kieler 
Botaniker Georg T i s c h 1 e r (1878-1955) kam. Hoffmann wurde 1937 als Di/i tendozent 
mit der Leitung der Botanischen Abte i lung des im gleichen Jahr  er6ffneten Instituts ffir 
Meereskunde  der Universit~t Kiel beauftragt, wo e r a b  1946 als a. o. Professor und  ab 
1956 als pers6nhcher  Ordinarius ffir Meeresbotanik  wirkte (vgl. Levring, 19591 Over- 
beck, 1968; Remane, 1968). 

LEISTUNGEN DER BESUCHER VOM FESTLAND 

Mit der Einrichtung der Biologischen Anstalt  Helgoland war auch ffir Gastforscher 
die Gelegenhei t  zu ertragreicher Arbeit  gegeben.  Eine Bibliographie von 230 Arbeiten 
fiber die Algen Helgolands haben  Wilhelm Nienburg  und  Curt Hoffmann, beide von Kiel 
aus, zusammenge t ragen  (Nienburg & Hoffmann, 1936). Diese Bibliographie heferte auch 
viele Informationen ffir den  vor l iegenden Aufsatz. Otto Christian S c h m i d t 
(1900-1951) wertete nach grfindhchen e igenen  Untersucl~ungen auch die Exkursionsta- 
gebficher Kuckucks ffir eine Darstel lung der Algenvegeta t ion Helgolands aus, zu der 
dieser wegen  seines frfihen Todes nicht mehr gekommen war. Das fertige Manuskr ip t  ist 
zusammen mit Kuckucks Arbei tsunter lagen im Botanischen M u s e u m  Berhn-Dahlem ein 
Opfer der Luftangriffe geworden. Nur die ,,Vegetationsbflder" {Schmidt, 1928) und  
kleinere Beitr~ge geben  noch Zeugnis  von O. C. Schmidts Arbeit auf Helgoland 
(Schmidt. 1935, 1938), wobei die Ansiedlung der grfinen ,Wandera lge"  Codium fragile 
in den frfihen 30er Jahren  dokument ier t  wurde (Schmidt, 1935). 

Wie Kfitzing nach ent t / iuschenden St randg~ngen auf Wangerooge,  am Schlickstrand 
des Jadebusens  und in Cuxhaven  endlich auf Helgoland die ,,groBen Laminarien und 
Fucoiden" ge funden  hatte, deren Tangw~lder  bei  Ebbe rings um die Steilkante freflie- 
gen, so er leben unz/ihhge S tudenten  diesen Eindruck w6hrend der ffir deutsche Biologen 
fast obhgatorischen Nordsee-Exkursionen. Viele Helgoland-Freunde  unter  den  Dozen- 
ten der binnenl~indischen Hochschulen haben  dieses Erlebnis immer  wieder ne u  vermit- 
telt. Ein besonders  eindrucksvoller  Lehrer ist der Botaniker, Meeresforscher und  Limno- 
loge Fritz G e s s n e r (1905-1972) gewesen,  dessen letzte Wirkungsst/itte das Institut ffir 
Meereskunde  an der Universit~t Kiel war, wo er seit 1961 als Nachfolger von Curt 
Hoffmann die Meeresbotanische Abte i lung leitete. Zuvor hatte Gessner  mehrere  Jahre  in 
Venezuela gearbeitet.  Durch sein Studium in Wien war ihm auch das Mit telmeer 
vertraut. Weiter hatte er als Assistent und  Mitbegrfinder 1931-33 an der Biologischen 
Forschungsstation Hiddensee gewirkt (vgl. Hfibel, 1982). ,,W~ihrend des dreij~hrigen 
Aufenthaltes auf Hiddensee  unterhiel t  Gessner  Kontakte zu vielen b e d e u t e n d e n  G/isten 
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der  Insel, die bier  ih ren  Urlaub verbrachten.  Namen  wie S i e g m u n d  Freud ,  Alber t  
Einstein, Ehsabe th  Bfichsel und  Augus t  Th ienemann  sind im G~istebuch zu finden. 
Besonders  eng war  die  Verb indung  z u  Gerhar t  Hauptmann,  mit d e m  er  regelm~iBig 
w~ihrend der  Sommermona te  zusammentraf ,  mikroskopier te ,  in nach t l i chen  Gespr~ichen 
philosophische,  poht i sche  und  naturwissenschaf thche  Probleme er6r ter te ,  abe r  auch 
Bacchus huldigte"  (Hfibel, 1982). Als Gerhar t  Hauptmann,  der  auf H i d d e n s e e  e in  Haus  
in der  N~he der  Stat ion besaB, a l lerdings  e inen Weg zum Strand b e p f l a n z e n  heB, kam es 
vor f ibergehend  zur Kontroverse  mit dem ,,sehr rfihrigen Ass is tenten  Dr. Fri tz  G e s s n e r . . .  
Er erhob schriftlich Einspruch  be i  H a u p t m a n n  mit  der  Begri indung,  er mfisse  nun,  wenn  
er sich Wasse rp roben  zur Untersuchung  vom Strande hole, e inen  U m w e g  m a c h e n  . . .  
H a u p t m a n n . . .  meinte ,  dab dieser  junge  Mann,  der  im n6rdhchen  E i smee re  die H6hen  
von Spi tzbergen  e r s t i egen  habe,  d iesen  k le inen  Umweg  wohl  wfirde l e i s t en  k6nnen"  
(Gustavs, 1962: p. 15). Der Streitfall  g ing so aus, dab H a u p t m a n n  schlieBlich e inen  
ande ren  Weg zum St rand  zur Verf / igung stellte. Sp/iter wirkte  Gessner  a m  Langena rge -  
ner  Insfitut ffir Seenforschung  und Seebewir tschaf tung,  danach  auch an d e r  Hydrobiolo-  
gischen Stat ion S e e o n / C h i e m g a u  und  kannte  sich daher  gut  in Binnengew~issern aus. 

Im Sommer  1938 befaBte sich Gessner  mit Nordsees tud ien  auf H e l g o l a n d  (Ohle, 
1974), und  dieser  Insel  gal t  e ine  Vorhebe  des bege i s te r t en  Hochschul lehre rs  , wie  man  
se inen Bfichern e n t n e h m e n  kann.  Die erste Auflage  des Buches , ,Meer und  Strand" 
{Gessner, 1940), ein Bei t rag zu Fritz Ste ineckes  Serie , ,Studienbficher Deu t sche r  Lebens-  
gemeinschaf ten"  w u r d e  groBenteils im Krieg vemichte t .  Sie enthal t  e b e n s o  wie die  
zweite  Auf lage  des  we i tve rbre i t e ten  Buches {Gessner, 1957) e inen  ausff ihrhchen 
Abschni t t  fiber Helgo land .  In der  zweib~ndigen  , ,Hydrobotanik" (1955, 1959) bez ieh t  
Gessner  sich w i e d e r u m  vielfach auf Forschungsergebnisse  yon He lgo land .  Als histori- 
scher Ausbhck  sei vermerkt ,  dab Gessners  Dars te l l tmgen seine Schfi ler  nachhal t ig  
beeinfluBten. Die Tauchun te r suchungen  yon Klaus L fining im H e l g o l a n d e r  Subli toral  
(Lfining, 1970) bes t immten  wesent l ich  auch dessen wei te re  Arbe i t s r ich tung  und  ffihrten 
zu se inem Lehrbuch , ,Meeresbotanik"  {Lfining, 1985). 

ERNST SCHREIBER, DER DRITTE KUSTOS FIJR BOTANIK, 
UND P.-H. SAHLING, SEIN TECHNISCHER ASSISTENT 

Nach Nienburgs  Wechse l  an die Universit~t Kiel war  die Botanikers te l le  auf Helgo-  
land  wiede r  vakant .  Ol tmanns '  Schil ler  Wal ter  Z i m m e r m a n n (1892-1980) hat te  sich 
nach e iner  Disser ta t ion fiber Bodenseea lgen  mit Volvox befaBt und  a b  1923 seine 
Algens tud ien  an der  Biologischen Ansta l t  He lgo land  fortgesetzt  (Zimmermann,  1923, 
1924). Er wurde  spa te r  a l lgemein  b e k a n n t  dutch seine Arbe i ten  zur Phy logen ie  der  
Pflanzen. Der darnal ige  Leiter  der  Biologischen Anstalt ,  Wilhelm M i e 1 c k (Direktor von 
1921-1933), hat te  die  Stel le  gern  mit Z immermann  besetzt .  Wie e inem Brief des  zu dieser  
Zeit in Ber l in-Dahlem wi rkenden  Hans  K n i e  p (1881-1930) zu e n t n e h m e n  ist, war  
Mielck fiber Z immermanns  Absage  recht  entt~iuscht (Kniep an Mielck,  21.2.  1925; 
Universit~itsarchiv Frankfur t  am Main). Im Einvers tandnis  mit Ol tmanns  empfah l  Kniep 
e inen n e u e n  Mi ta rbe i t e r  ffir die Inselstation, den  Pharmazeu ten  und  Botaniker  Ernst  
S c h r e i b e r (1896-1980; Abb. 13). Dieser  hat te  in Bonn, Berlin und  Wfi rzburg  s tudier t  
und sich durch e ine  vorzfigl iche Dissertat ion ,,Zur Kenntnis  der  Physiologie  und  Sexual i -  
tat  h6herer  Volvocales" ausgewiesen .  Kniep at test ierte  se inem Doktoranden :  , ,Schreiber 
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Abb. 13. Ernst Schreiber (1896-1980), der dritte Kustos ffir Botanik (Photo aus Privatbesitz) 

ist zwar jfinger, seine Vorbildung und seine Interessen sind aber vielseitiger, vor allem 
nach der chemisch-physikalischen SeRe, worauf es Ihnen doch, soviel ich weiB, beson- 
ders viel ankommt. Er ist nicht eigentlich flofistisch orientiert, sondern physiologisch, 
betrachtet aber die Formenkenntnis keineswegs als qualit~ n~gligeable. Sein hervorra- 
gendes Geschick im Kultivieren auch sehr schwer kulfivierbarer Algen wird ihm dazu 
verhelfen, zahlreiche physiologische Fragen, deren L6sung v o n d e r  Kultur der Algen 
abh~ngt, zu f6rdern" (QueUe: siehe oben). 

Schreiber konnte ab 1925 die Gesch~fte eines Kustos wahmehmen,  mul~te aber vor 
seiner planm~il~igen Einstellung eine gr61~ere Arbeit liefern. Er legte am 28. Juli 1927 
seine Studie vor: ,,Die Reinkultur yon marinem Phytoplankton und deren Bedeutung ffir 
die Erforschung der Produktionsf~ihigkeit des Meerwassers" (Schreiber, 1927). Eines 
ihrer Ergebnisse ist die Schreiber-L6sung, eine ,auf ernfihrungsphysiologischer Grund- 
lage basierende Seewassern/ihrl6sung" (Schreiber, 1927: p. 32), deren gfinstiges Men- 
genverh/iltnis an zugesetztem NaNO3 und Na2HPO4 durch Wachstumsversuche an 
Kulturen yon Phytoplanktonalgen ermittelt wurde. Diesem ffir die Kultur yon Meeresal- 
gen schon recht zweckm~iBigen Medium fehlten allerdings noch die Mikronahrstoffe. 
Der Norweger Bj6rn F 6 y n  (1934) entwickelte Schreibers Rezept welter und setzte 
Erdabkochung als Ouelle ffir die Mikron~hrstoffe hinzu. ,,Nach einigem Experimentie- 
ten bin ich bei einer L6sung stehengeblieben, die eine Modifizierung der Schreiberschen 
L6sung darstellt, in der statt destilliertem Wasser Erdabkochung benutzt w i rd . . .  In 
dieser L6sung, die ,Erdschreiber' genannt wird, gedeihen die Algen ausgezeichnet." 
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(F6yn, 1934: pp.  6-7). Durch F6yns Namensgebu.ng  ve rhand  sich nun  de r  N a m e  des  
dr i t ten Kustoden ffir Botanik mit e inem Nfihrmedium, wobe i  a l lerd ings  de r  Personen-  
name  im t ref fenden Verschmelzungsbegr i f f  in ternat ional  wohl  zumeis t  ga r  n icht  mehr  
e rkann t  wird. 

Den W e r d e g a n g  der  Nfihf l6sungen flit A lgenre inku l tu ren  h a b e n  zum Beispie l  Bold 
(1942), E. G. Pr ingsheim (1954), von Stosch (1962) und Provasoli  et al. (1957) dargestel l t .  
E. G. Pr ingsheim (1881-1970), der  Initiator der  A lge nsa mmlung  in Prag,  sp~iter in 
Cambr idge  und  danach  in G6tt ingen,  s tammte  fibrigens zwar  aus  tier we i tve rzwe ig ten  
schles ischen Pr ingsheim-Famil ie ,  zu der  auch Na thanae l  Pr ingsheim geh6rt .  Die Ver- 
wandtschaf t  de r  b e i d e n  ist jedoch nu t  enf femt  (Pirson, 1972). Ein Schi l ler  Pr ingsheims 
aus de r  von 1938-1953 in Cambr idge  be i  F. E. Fri tsch ve rb rach ten  Zeit  wa r  R. Starr, der  
die  nordamer ikan i sche  A lgensammlung  aufbaute .  

Auch Schreibers  en twicklungsgeschicht l iche  Un te r suchungen  an mar inen  Makroa l -  
gen  ffihrten zu g rund legenden ,  noch heute  zi t ier ten Befunden. Bei den  Laminar ia les  und 
Dictyotates wies  Schre iber  die genotyp ische  Gesch lech t sbes t immung  nach  (Schreiber,  
1930, 1935). Er en tdeck te  die Game tophy tengene ra t i on  der  Desmares t ia les  und  verfolgte 
die  Entwicklung des  jungen  Sporophyten  im Kulturversuch (Schreiber,  1932). 

Im Jahr  1927 war  der  erste Teil  des Haup tgeb~udes  der  n e u g e b a u t e n  Biologischen 
Ansta l t  vo l lende t  worden  (Hagmeier ,  I934). Fast  gleichzei t ig  mit Schre ibers  fester 
Ans te l lung  wurde  die Abte i lung  Botanik mit de r  Stel le  e ines  t echn ischen  Mi tarbe i te rs  
ausges ta t te t .  Ein junge r  Helgot&nder, Paul -Heinz  S a h 1 i n g [Abb. 16), w u r d e  am 1.8; 
1927 als Lehrl ing eingestell t .  Er erfuhr eine grfindliche Ausb i ldung  un te r  Schre ibers  
Lei tung und wurde  den  Kustoden Schre iber  sowie se inem Nachfo lge r  K o m m a n n  ein 
gewissenhaf te r  Mitarbei ter .  Er ist e in  he rvo r r agende r  Kenner  der  He lgo i~nde r  Algen-  
flora und zugle ich  mit  dem PrSparieren,  Kultivieren, 'Fotografieren und  Ze i chnen  ver- 
traut. Nach  der  Zers t6rung der  Insel  nahm P.-H. Sahl ing yon Juni  1946 bis Ma i  1950 die 
S taf ionsaufgaben der  Botan i schen  Abte i lung  in de r  n a c h  List auf Sylt  a u s g e l a g e r t e n  
Biologischen Anstal t  He lgo land  wahr.  Hr machte  sich mit der  A lge nve ge t a t i on  vertraut ,  
leg te  ein He rba r  sowie e ine  Sammlung  mikroskopischer  Pr~iparate an und  be l ie fer te  die 
Universit~itsinstitute mit Kursmaterial .  Im Oktober  1958 wurde  Sahl ing nach  He lgo land  
versetzt;  die neue  Meeress ta t ion  war  damals  noch nicht  fert iggestel l t .  Mit  e iner  auf 
Erythrocladia subintegra gegr f inde ten  n e u e n  Rota lgenga t tung  Sahlingia wfird ig te  Korn- 
mann  (in Vorbereitung} die  Verd iens te  s e i n e s  Mitarbei ters  um die  Erforschung der  
Helgol~inder Algenvegeta t ion .  

Schre iber  ba t  mit Rficksicht auf seine Gesundhe i t  - das  Klima war  ihm nicht 
zutr~glich - u m  Verse tzung auf das  Pest land.  Auf  de r  Suche nach  e inem Nachfo lger  
wand te  sich 1935 der  Leiter der  Biologischen Ansta l t  HelgoIand,  Arthur  H a g m e i e r 
(Direktor yon 1934-1953; vgl. Bfickmann, 1957), an se inen Bekann ten  Rudolf R i c h t e r ,  
den  Direktor  des S e n c k e n b e r g - M u s e u m s  in Frankfurt .  Dieser  hat te  in Wf lhe lmshaven  im 
Jahr  1928 mit Unterstf i tzung der  Reichsmarine e in  Forschungsinst i tu t  ffir ma r ine  Geolo-  
gie  eingerichtet .  Durch Richters Vermit t lung kam der Aus tausch  Schre ibers  mit  Peter  
Kornmann,  e inem Assis tenten  am Botanischen Institut der  Universit~t F rankfur t  am 
Main, zustande.  
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Abb. 14. Peter Kornmann, der vierte Kustos fiir Botanik und Leiter der Abteilung Meeresbotanik 
{Photo aus Privatbesitz) 

DER VIERTE KUSTOS: PETER KORNMANN 

Das Botanische Institut der  Universit6t in Frankfurt  am Main wurde  damals  von 
Friedrich L a i b a c h (1885-1967) geleitet, e inem Sch~ler von Strasburger.  Laibachs 
Schiller und  Assistent Peter K o r n m a n n (Abb. 14, 15) hatte zun6chst  physiologisch an 
h6heren Pflanzen gearbeitet  (z. B. Kornmann,  1932; Laibach & Kornmann,  1933). Nfihere 
Bekanntschaft  mit Meeresa lgen machte er 1930 in Neapel, wo er Permeabili tfi tsstudien 
an der Griinalge Valonia durchf ihr te  (Kornmann, 1934). Weitere Forschungsaufenthal te  
an der Zoologischen Station in Neapel  Iolgten 1933 und  1934. K o m m a n n  i ibe rnahm am 
1.4. 1936 vertretungsweise Schreibers Stelle auf Helgoland. Ffir diesen wurde  nach 
vorf ibergehender  Tfitigkeit am Botanischen Institut in Frankfurt  e ine pers6nliche Kusto- 
denstelle am Institut filr Pharmakognosie  eingerichtet. Die nach e inem Jahr vorgesehene  
Rilckkehr nach Frankfurt  schlug Kornmann zuguns ten  der  ihm a nge bo t e ne n  Stelle als 
Kustos ffir Botanik an der Staaflichen Biologischen Anstalt Helgoland aus; die Stelle 
wurde ihm im Juli 1938 fibertragen. 
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Abb. 15. Peter Kornmann und seine Frau Hilde Kornmann (2. und 3. v. li.) als Teilnehmer an einer 
Exkursion nach Roscoff, im AnschluB an den Internationalen Botanischen Kongrel3 in Paris, 1954. 
Weiter sind zu erkennen: Frau Hfilsbruch (5. v. li.), Margaret Meyer aus Neuseeland (6. v. li.) sowie 
(beide lesend) Mary Parke aus Liverpool (8. v. li.) und Hans Adolf von Stosch aus Marburg (9. v. li.) 

(Photo aus Privatbesitz], 

Inzwischen hatte Kornmann eine aufsehener regende  Entdeckung  gemacht:  er 
stellte den  entwicklungsgeschicht l ichen Z u s a m m e n h a n g  zwischen den Gr i ina lgen  Hali- 
cystis und  Derbesia lest; die morphologisch so unfihnlichen Algen w a r e n  als Glieder 
eines heteromorphen Generat ionswechsels  e rkann t  (Kornmann, 1938). Dieser Befund 
wurde yon vielen Phykologen angezweifelt ,  bevor Fe ldmann  (1950) die Richtigkeit an 
e inem ande ren  Heteromorphenpaar  dieser Ga t tungen  best~tigte. 

Die so erfolgreich begonnene  Arbeit  endete  j~h mit dem Ausbruch  des Zweiten 
Weltkrieges und  der Einziehung zum Wehrdienst  im August  1939. Der Marineart i l lerist  
auf Helgoland wurde 1941 zum Marinemeteorologen ausgebildet,  war vorf ibergehend 
im Nordafrikafeldzug eingesetzt  und  wurde  schlieBlich als Referent mit der  Durchffih- 
rung  meteorologischer Forschungsarbei ten am Marineobservator ium in  Greifswald 
betraut  (z.B. Kornmann,  1943}. Nach der Ent lassung aus der Kriegsgefangenschaft  im 
August  1945 fand sich die Familie - der Sohn Reimer Kornmann  war 1939 auf  Helgoland 
geboren  worden  - auf e inem Gutshof in Hessen wieder. Helgoland war  zerst6rt, der 
Gedanke,  jemals dorthin zurfickzukehren, schien absurd. Die Tfitigkeit in e i ne m Samen-  
zuchtbetr ieb in der Nfihe von Kassel sicherte den  Lebensunterhalt .  Vor die Wahl gestellt, 
entschied Kornmann  sich 1950 zur Rfickkehr auf die inzwischen wieder  eingerichtete  
Botanikerstelle im Zweiglaboratorium der Biologischen Anstalt in List/Sylt auf dem 
,,Ellenbogen". 

Nach einer  Unterbrechung von 11 Jahren  konnte  Kornmann seine Arbe i t en  ab Juni  



Helgo l and  und  die Erforschung der  mar inen  Benthosa lgen  417 

! 
! 

I 

Abb. 16. Paul-Heinz Sahling, Technischer Assistent yon Ernst Schreiber und Peter Kornmann (Photo 
aus Privatbesitz) 

1950 in List fortsetzen. Die Wahl  der  Untersuchungsobjek te  war  in dem an Benthosa lgen  
a rmen Areal  ( K o r n m a n n ,  1952) eine mehr  zuf&llige. Beobach tungen  an  Phaeocystis- 
Kulturen (Kornmann, 1955) b rach ten  neuen  Erkenntnisse  fiber die Struktur  ihrer  Schw~ir- 
met.  Die Entwick lung  von Acinetospora (Kornrnann, 1953) und  von Percursaria (Korn- 
mann,  1956) wurde  studiert .  Die in Musche l scha len  boh rende  Gr f ina igenga t tung  
Gomont/a, urspr i ingl ich als f~idige Alge mit  auffa l lenden Sporang ien  angesehen ,  wurde  
als Konglomerat  erkannt .  Die Sporangien  sind die Sporophyten  im Lebenszyk lus  der  
scheibenfSrmigen Gomontiapolyrhiza (Kornmann, 1959), der  f&dige Antei l  w u r d e  e iner  
neuen  Gat tung  Eugomontia zugefi ihrt  (Kornmann, 1960). N e b e n  den  expe r imen te l l en  
Arbe i ten  e rsch ienen  w&hrend der  Jahre  in List ffinf Teile der  aus dem Nachla[~ yon Paul 
Kuckuck g e b o r g e n e n  Ectocarpaceen-Studien ;  sie wurden  sp5ter  mit drei  we i t e r en  Tei len  
in einer  Gesamtpub l ika t ion  zusammengefaBt  (Kuckuck, 1964). 

Am 19. Juni  1959 wurde  in He lgo land  die Meeress ta t ion  der  Biologischen Anstal t  
wiedererSffnet;  Direktoren  waren  von 1953 bis 1960 Adolf B fi c k m a n n und  von 1962 
bis 1984 Otto K i n n  e. Im Mai  1959 war  Peter  Kornmann nach He lgo land  verse tz t  
worden.  Das mar ine  Mil ieu bot  nun eine unerschSpfl iche F u n d g r u b e  ffir die Bearbe i tung  
zahlreicher  l ohnende r  Objekte .  

In den  fo lgenden  Arbe i t en  wird das Kul turexper iment  zur Basis der  t axonomischen  
Revision der  be i  He lgo land  ver t re tenen  Arten zahl re icher  Ga t tungen  wie  Urospora 
(Kornmann, 1961b), Porphyra (Kornmann, 1961c), Acrosiphonia (Kornmann, 1962b), 
Monostroma (Kornmann & Sahling, 1962b), Ulothrix (Kornmann, 1964a), Chaetomorpha 
(Kornmann, 1972b), Blidingia (Kornmann & Sahling,  1978), der  Ga t tungen  der  Prasiolales 
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(Kornmann & Sahling, 1974) oder der Erythropeltidaceen (Kommann & Sahhng, 1985). 
Damit ist nur ein Teil der zahlreichen Publikationen erw~hnt (siehe Literaturverzeichnis). 
Das Interesse an der Aufkl~rung des Lebens~yklus steht hier fiberall im Vordergrund. 

In wechselnder Vielfalt werden Grfinalgen bearbeitet, aber auch Braunaigen, vom 
Nachweis der mon6zischen Gametophyten bei Desmarestia viridis (Kornmann, 1962c) 
bis zur taxonomischen Entwirrung des Botrytefla (Sorocarpus)-Komplexes (Kommann & 
Sahling, 1988). 

Bei zwei Arten der  Rotalgengattung Erythrotn'chia (Erythropeltidaceae) konnte der 
heteromorphe Generationswechsel einer mikroskopischen Scheiben= mit einer aufrech- 
ten Geschlechtsgeneration nachgewiesen werden. Die auf dieser Grundlage begrfindete 
Gattung Erythrotrichopeltis (Kornmann, 1984) wurde von Wynne (.1986) der Gattung 
Porphyrostromium Trevisan 1848 zugeffihrt. Im Jahr 1882 hatte Berthold in Neapel d e n -  
sp~ter vielfach angezweifelten - Befruchtungsvorgang bei Erythrotrichia obscura beob- 
achtet. 105 Jahre danach konnte dieser Befund best~itigt und der entwicklungsgeschicht- 
hche Zusammenhang mit einer Scheibengeneration im Kulturversuch festgestellt wer- 
den (Kommann, 1987). Damit weisen die Erythropettidales eine phylogenetische Paral- 
lele zu dem bekannten Generationenzyldus zwischen Conchocehs und Porphyra bei den 
Bangiales auf. Berthold (I882a) hatte bei seinen Untersuchungen der Bangiaceen im Golf 
von Neapel die Entdeckung des heteromorphen Generationswechsels bei Porphyrostro- 
mium knapp verfehlt. 

Die taxonomischen Befunde gehen unmittelbar ein in die diversen Revisionen der 
,Check-lists of marine algae" ffir die Britischen Inseln (z. B. Parke & Dixon, 1976), die 
ostkanadische Kfiste (z. B. South, !984} oder den gesamten Nordatlantik (South & Tittley, 
1986). Seltenheiten der I-Ielgol~inder Algenflora werden erfaBt, vom Auftreten der Game~ 
tophyten von Bonnemaisonia hamifera bei Helgoland tKommann & Sahling, 1952a) bis 
zum Fund der ostasiatischen Poryphyra yezoensis (Kornmann, 1986), Die kontinuierliche 
Beobachtung der Algenkulturen ermSglicht Untersuchungen zur Morphogenese ver- 
schiedener Grfinalgen (Kornmann, 1965b, 1966, 1967). Die ,,Meeresalgen von Helgo- 
land" (Kornmann & Sahhng, 1977} nebst Erg~inzungen (Kornmann & Sahhng, 1983} 
fassen in umfangreicher photographischer Dokumentation das in Jahrzehnten erarbei' 
tete Wissen zur Systematik und Entwicklungsgeschichte der Helgol~nder marinen 
Makroalgen zusammen. 

Der Nachweis von Codiolum im Lebenszyklus morphologisch unterschiedlicher 
Grfinalgentaxa nimmt eine zentrale Position in Kornmanns Arbeiten ein (z. B. Kornmann, 
1961a, 1961b, 1962a, 1972a) und ffihrt zu phylogenetischen Folgerungen (Kornmann, 
1963, 1965a, 1973}, die im vorliegenden Band dutch van den Hoek et al. (1988) n~iher 
dargestellt werden. 

Am 9. Juni 1971 wird Peter Kornmann yon der Universit~t Hamburg die Wfirde eines 
,,Doktors der Naturwissenschaften ehrenhalber" (Dr. h. c.) verhehen. Die Pensionierung 
am 23. Oktober 1972, dem 65. Geburtstag, bedeutet keine Unterbrechung seiner wissen- 
schafthchen Arbeit. Durch die dankenswerte weitere Mitarbeit yon Paul-Heinz Sah!ing 
ist die Biologische Anstalt Helgoland in der beneidenswert gfinstigen Lage, die entwick- 
lungsgeschichtlich-systematische Tradition fortffihren zu kSnnen. In der Nachfolge als 
Leiter der Abteilung Meeresbotanik erweitert Klaus L fin i n g die Forschungsthematik 
auf die Okophysiologie der Makroalgen. Lebenszyklen von Planktonalgen werden mit 
Schwerpunkt hinsichtlich der Diatomeen und parasitischer Protophyten durch Gerhard 
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D r e b e s u n t e r s u c h t ,  b e z i i g h c h  d e r  D i n o f l a g e l l a t e n  d u r c h  M a l t e  E 1 b r ~i c h t e r (Dre-  

bes ,  1974; D r e b e s  & Elbr&chter ,  1976). Die  D y n a m i k  im He lgo l~ inder  P h y t o p l a n k t o n  

v e r f o l g t  Er ik  H a g rn e i e r ,  w ~ h r e n d  die  i o n e ~ p h y s i o l o g i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  a n  

M e e r e s a l g e n  v o n  H a n s w e r n e r  K e s s e 1 e r (bis z u  s e i n e r  P e n s i o n i e r u n g  i m  J a h r  1987) 

e i n e  b e r e i t s  v o n  K o m m a n n  in  N e a p e l  b e g o n n e n e  T h e m a t i k  a u f g r e i f e n  ( K o r n m a n n ,  1934; 

Kesse le r ,  1980). 

A U S B L I C K  

D u r c h  fas t  h u n d e r t  J a h r e  w i r d  n u n  d ie  E n t w i c k l u n g  d e r  m a r i n e n  A l g e n  H e l g o l a n d s  

e r forsch t .  E i n e  so lche ,  m e h r m a l s  au s  d e n  T r f i m m e r n  n e u  e r s t a n d e n e  s y s t e m a t i s c h e  u n d  

l e t z t l i ch  d o c h  k o n t i n u i e r l i c h e  U n t e r s u c h u n g  e i n e r  A l g e n f l o r a  s u c h t  i h r e s g l e i c h e n .  H a n s  

Ado l f  v o n S t o s c h (1908-1987) ,  v o r b i l d h c h  in  s e i n e r  G e s c h i c k l i c h k e i t  i m  E x p e r i m e n -  

t i e r e n  u n d  K u l t i v i e r e n  w i e  in  d e r  L i t e r a t u r k e n n t n i s ,  f o r m u l i e r t e  e inma l ,  d a b  g u t e  L i te ra -  

t u r k e n n t n i s  f iber f l f i s s iges  E x p e r i m e n t i e r e n  e r s p a r e n  k a n n .  A b e r  d a z u  g e h 6 r t  a u c h ,  d a b  

m a n  d ie  K o m p e t e n z  d e r  V e r f a s s e r  d e s  Schr i f t t ums ,  au f  da s  m a n  s ich  b e z i e h t ,  e inzusch&t -  

z e n  weiB. , ,Unsere  h e u t i g e  b i o l o g i s c h e  W i s s e n s c h a f t  b r e i t e t  s i ch  f iber  d e n  L i t e r a t u r m a s -  

s e n  d e r  V e r g a n g e n h e i t  aus ,  w i e  die  m o d e r n e n  St~idte a n t i k e n  R u h m s  t i b e r  d e n  S c h u t t -  

l a g e n  i h r e r  a l t e n  Ku l tu r en ,  w e l c h e  i m m e r  m 6 c h t i g e r  u n d  i m m e r  s c h w e r e r  e r r e i c h b a r  

a n w a c h s e n .  U n d  i ch  m S c h t e  h i e r  z e i g e n ,  d a b  es s ich  zu  g r a b e n  l o h n t "  (yon  S tosch ,  1964: 

p. 140). G e r a d e  b e i m  n a t u r h i s t o r i s c h e n  A r b e i t e n  w i r d  m a n  i m m e r  v o n  n e u e m  a u f  d e n  

G e n e r a t i o n e n v e r b u n d  v e r w i e s e n  u n d  i m  B e w u B t s e i n  ges t6 rk t ,  d a b  j e d e r  U n t e r s u c h e r  

u n d  A u t o r  als  G l i e d  in  e i n e r  Ke t t e  y o n  V o r g ~ i n g e r n  u n d  N a c h f o l g e r n  wi rk t .  
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