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EINFUHRUNG 

Prof. Dr. Wilhelm Nultsch, Direktor der Biologischen Anstalt Helgoland 

Im S e p t e m b e r  1992 feierte die Biologische Anstal t  He lgo land  ihr 100j/~hriges Ju- 
bil / ium mit e inem in te rna t iona lem Fes t sympos ium mit dem Titel "The Cha l l enge  to Ma-  
rine Biology in a C h a n g i n g  World" unter  dem damal igen  Direktor  Prof. Dr. Wilfr ied 
Gunkel .  Dieser  Gebur t s t ag  war  zugle ich  der  AnlaB, eine Geschichte  de r  Biologischen 
Anstal t  He lgo land  he rauszugeben .  Frau Dr. Petra  W e r n e r / i b e m a h m  die Bea rbe i tung  des 
ers ten Teiles, der  den  Zei t raum yon der  Grf indung der  K6niglich PreuBischen Biologi- 
schen Anstal t  He lgo land  bis zum Jahr  1945 abdeck t  (Helgol/ inder  Mee re sun t e r suchun -  
gen, Vol. 47 [Suppl.], 1-182, 1993). 

Heu te  l iegt  nun der  For tse tzungste i l  vor, der  yon Dr. Erik Hagmeier ,  d e m  Sohn des  
ehema l igen  Direktors  (yon 1933 bis 1953) der  Biologischen Anstal t  He lgo land ,  verfaBt 
wurde.  Ihm gebf ihr t  unser  al ler  Dank daffir, daf~ er sich d ieser  mfihevol len Aufgabe  un- 
te rzogen  hat. Dies ist um so erfreulicher,  als er nicht nur Autor, sondern  for viele  Ereig-  
nisse auch Ze i tzeuge  ist. Da~ in fo lgedessen  auch pers6nl iche Erlebnisse  und  subjek t ive  
Auf fassungen  in den  Text e ingef lossen  sind, wer te  ich eher  als Vorteil, l iest  er sich da-  
durch doch l ebend ige r  und wirkl ichkei tsn~her .  Besonders  begrOl~enswert ist, da~ Herr  
H a g m e i e r  unter  Mi twi rkung  des  He rausgebe r s  Prof. Dr. Klaus Lfining auch zahl re iche  
A n r e g u n g e n  derze i t iger  bzw. ehema l ige r  Angeh6r ige r  der  BAH berf icksicht igt  hat, die 
an e in igen  Stel len fehlende  pers6nl iche  Er fahrungen  erg~nzen.  

Hat  die Biologische Anstal t  He lgo land  als Institut, das vorrangig  meeresb io log i sche  
Grund lagen fo r schung  betreibt ,  somit zwei  Wel tk r i ege  und die  mehrfach  wechse lnde  Zu- 
o rdnung  zu ve r sch iedenen  Tr~gern f ibers tanden,  so wird in d iesem Jah rzehn t  ihr Status 
g rav i e rende  ,~nderungen  erfahren.  Die Insel He lgo land  geh6r te  seit 1890 zur preul~i- 
schen Provinz Schleswig-Hols te in ,  die im Jah r  1946 von der  bri t ischen Mili t~irregierung 
zum Land Schleswig-Hols te in  umgeformt  wurde.  Nach Aufl6sung des S taa tes  Preu~en 
durch  das  Gese tz  des  All i ierten Kontrol l rates  vom 25.2.1947 wurde  die BAH zun/ichst 
der  Kul tusverwal tung  des  Landes  Schleswig-Hols te in  unterstell t ,  ab 1.4. 1948 der  Ver- 
wa l tung  ffir Ern6hrung,  Landwir tschaf t  und Fors ten  des Vereinigten Wir t schaf t sgebie tes  
und schliel~lich ab 1.4. 1949 dem Bundesern~hrungsminis te r ium,  und zwar  in dessen  
Ressort als Forschungsins t i tu t  an der  Bundesans ta l t  ffir Fischerei .  Bei d i e sem Tr~ger- 
wechse l  verlor die  BAH den Landespar tner ,  der  als Tr/iger oder  zumindes t  als mitbete i -  
l igter  Tr/iger for Insti tute der  Grund lagen fo r schung  in Deutschland unerl/ilSlich ist. Fast  
50 Jahre  sp/iter wurde  dieser  Formfehler  korrigiert ,  a l lerdings  nicht mehr  mit  Schleswig-  
Holstein als Haupt t r~ger  (siehe unten). Im Ze i t raum 1949-1997 bere i te te  de r  Umstand,  
dal~ die BAH sich ke ineswegs  vor rang ig  mit  F ischere iwissenschaf t  befal~te, sondern  
f ibe rwiegend  mit  meeresb io log i scher  Grund lagenforschung ,  und dal~ sie dar f iber  hinaus 
auch noch ,,Unterricht" in Form der  meeresb io log i schen  Kurse betr ieb,  de r  minister iel-  
len Bfirokratie grofie Probleme.  

So wurde  die BAH, eben  w e g e n  ihrer  T~itigkeiten ffir d ie  Universi t~ten,  1971 dem 
Bundesmin i s te r ium f~ir Bildung und Wissenschaf t  zugeordnet .  Aber  bere i ts  1972 wurde  
die BAH, wohl  weil  ihr zwei ter  Schwerpunk t  eben  die Forschung war, d e m  Bundesmini -  
s ter ium for Forschung und Technologie  (BMFT) unterstell t ,  das  nach Z u s a m m e n l e g u n g  
der  be iden  Minis te r ien  am 17.11. 1994 als Bundesmin is te r ium ffir Bildung, Wissenschaft ,  
Forschung und Technologie  (BMBF) firmierte.  



Man sollte meinen,  dab damit  die  Odyssee  der  BAH bezfiglich der  Tr~gerschaf t  ein 
Ende  ge funden  habe.  Dies trifft j edoch  nicht  zu, weft, wie erwfihnt, de r  L a n d e s p a r t n e r  
als Trfiger fehlte. Die BAH war  und ist die e inzige  Bundesanstal t ,  d ie  f i be rwiegend  
Grundlager f forschung bet re ib t  und ke ine  hohei t l ichen Aufgaben  erffillt. A u g e r d e m  hat  
der  Status e iner  d i rekt  n a c h g e o r d n e t e n  Beh6rde auch gewisse  Nachte i le  fiir ein Grund-  
lagenforschungsins t i tu t ,  auf die hier  nicht  im e inzelnen e i n g e g a n g e n  w e r d e n  kann.  Aus  
d iesem Grund  k a m  das  BMBF (ex BMFT) Anfang  der  90er Jahre  zu der  En t sche idung ,  
die BAH als n a c h g e o r d n e t e  Beh6rde des  Minis ter iums aufzul6sen und ihr  e ine  ande re  
St ruktur  zu geben .  Auf Wunsch des Minis ter iums setzte der  Wissenschaf ts ra t  e ine  Kom- 
mission ein, d ie  die  BAH im MSrz 1994 begu tach te t e  und ihren Erhalt  un t e r  Beibehal -  
tung ihres tradit ionsre~chen Namens  befi i rwortete .  Hinsichtl ich der  k i inf t igen  Struktur  
schlug sie vor, d ie  BAH e n t w e d e r  in ein Blaue-Liste-Inst i tut  (Finanzierung:  50 % Bund, 
50 % Land bzw. Liinder) mit Schleswig-Hols te in  und gegebenenfa l l s  a n d e r e n  Lfindern 
u m z u w a n d e l n  oder  sie als e igenstf indiges ,  zwei tes  Institut unter  dem Dach der  Grogfor- 
schungse in r i ch tung  ,,Stiftung Alf red-Wegener- Ins t i tu t"  (AWI) anzus iede ln ,  e iner  stir- 
tung des  6ffent l ichen Rechts der  Fre ien  Hanses t ad t  Bremen. N a c h d e m  die  Verhandlun-  
gen  des  BMBF mit den  Lfindern H a m b u r g  und Schleswig-Hols te in  nicht  zu e inem das  
BMBF be f r i ed igenden  Ergebnis  geffihrt haben,  wird jetzt  ab i.  J a n u a r  1998 der  zwei te  
Vorschlag umgesetz t ,  also die  E ing l i ede rung  der  BAH in das  AWI (Finanz ierung:  90 % 
Bund, 8 % Bremen, 1% Schleswig-Hols te in ,  1% Brandenburg) .  Das Land  Bremen  hat  die 
Ver legung  der  BAH-Zent ra le  von H a m b u r g  nach Bremerhaven  zur Vorausse tzung  ffir 
seine Zus t immung  gemacht ,  e ine ffir viele BAH-Mi ta rbe i t e r  g rav i e rende  Entsche idung .  

Ob d iese  En tsche idung  weise  war, und ob die Eigens t~ndigke i t  unse re r  f iber  100 
Jahre  al ten Insti tut ion unter  d iesen Umstf inden erhal ten bleibt ,  wird die  Zukunf t  erwei-  
sen. Ich kann  dies sowohl  im Interesse der  BAH als auch der  Universi tf i ten und der  ein- 
schl~igigen Forschungsins t i tu te  nur wfinschen.  

Hamburg ,  im D e z e m b e r  1997 
Wilhelm Nultsch 
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1. Das Ende des Zweiten Weltkriegs auf Helgoland 

Auf der Insel Helgoland kam es in den  letzten Kriegsmonaten fiir die Zivilbev61ke* 
rung regetm~Big zu n~chtl ichen Bunkeraufentha l ten  bei Oberfl i igen starker Bomber- 
verb~nde und  zum Aufgebot  des ,,Volkssturms", zu dem auch der Direktor der BAH, 
Prof. Arthur Hagmeier,  dienstverpflichtet war. Sein Rundbrief an Betr iebsangeh6rige 
und  Freunde  vom 15.11. 1944 berichtete: ,, Bei dem Bombenangriff  und  Brand des Unter- 
landes am 15.10.44 b r ann t en  das Museum und  das S tuden tenhe im nieder, ohne dal~ 
etwas gerettet  werden  konnte.  Das Hauptgeb~iude war in groBer Gefahr, auch vom 
Feuer  erfaBt zu werden.  Es ge lang jedoch dem Selbstschutz, den  Brand abzuhal ten.  
Durch Bomben sind die Glaskammer,  der groBe Kurssaal und  die FIochbeh~ilter ffir das 
Aquar ium mitsamt den  verschiedenen Lei tungen zerst6rt. Der Schaden wird jetzt so re- 
pariert, daB das Geb~iude wieder  benutz t  werden  kann.  Wir arbei ten also unverdrossen 
we l t e r . . . " .  

Der Rundbrief des Direktors vorn 28. Februar  1945 berichtete yon Schicksalen der 
zum Teil welt verstreuten,  e ingezogenen  Mitarbeiter. Dr. Ulrich Schmidt und  Dr. Adolf 
Kotthaus waren in K~stenstel lungen,  Dr. Johannes  Lundbeck  und  Dr. Horst Aurich an 
der Westfront. Hinrich Kanje fuhr auf e inem Rheinschiff und  Nickels Wichers auf der 
Oder. Andreas Hol tmann  war zur Aushei lung seiner Verwundung  einige Wochen auf 
Helgoland,  Prof. Rudolf Drost war in Northeim (Wehrmeldeamt),  Dr. Peter K o m m a n n  in 
Greifswald (Marineobservatorium), Dr. Bernhard Werner  bei Wiesbaden.  Dr. Erich Woh- 
lenberg,  Dr. Rudolf K~ndler und  Dr. Huber t  Caspers arbei te ten im wissenschaft l ichen 
Marinedienst .  Herr Birkenhagen war noch in Norwegen,  Willi Hamkens  in Kurland, 
Heinrich Herzog in Holland, Max Dfihn in Rendsburg,  Herr Bub in der Slowakei. Dr. Cle- 
mens  Ktinne war auf Walcheren in Gefangenschaf t  geraten,  Artur KrfiB wurde im Osten 
vermiflt, Henry Bartz lag in e inem franz6sischen Lazarett, J~irgen Barnbeck war schwer 
verwundet .  Friedrich Reimers wurde auf der Elbe durch Tiefflieger getOtet. Auf Helgo- 
land vers tarben in hohem Alter der Vater und  Onkel  des Fischmeisters Jacob Holtmann,  
Andreas  Hol tmann  und  dessen Bruder Reincke Holtmann,  wobei Reincke Hol tmann 
viele Jahre mit dem Nordseemuseum und  der BAH v e r b u n d e n  war. AuI Helgoland wa- 
ren  noch folgende Mitarbeiter  als Soldaten: Paul Claasen,  Rudolf Fichte, John Herzog, 
Paul-Heinz Sahling, Peter Singer. Beim Volkssturm auf Helgoland waren  e ingezogen:  Dr. 
Adolf B~ickmann, Prof. Hagmeier,  Jacob Peter Holtmann,  Peter KAifl, Reimer Rickmers 
und  Peter Singer If. Am Ende des Rundbriefs des Direktors wurde schliefllich yon guten  
Dorschffingen im milden Winter und  vom ,, Franzosendorsch" Gadus Iuscus berichtet,  der 
im Dezember  und  Janua r  in der Tiefen Rinne ge fangen  wurde und  a l s ,  Portionsfisch" bei 
der Massenverpf legung  auf Helgoland sehr bel iebt  war. 

Am 18.4. 1945 kam es zu Unruhen  auf der Insel. SS-Einhei ten waren  vom Fest land 
gekommen,  um Bes t rebungen  einer  Gruppe  von Soldaten und  Zivilisten zu unter-  
driicken, die die Insel kampflos f ibergeben wollte. Landesverrat  nann te  es die Obrigkei t  
und  vereitelte und  bestrafte grausam diese einzig verni inf t ige H a n d l u n g  in diesem Sta- 
d ium des Krieges. Am Mittag des gleichen Tages wurden  Insel und  Dfine yon Bomber- 
verMinden angegriffen und  nahezu  zwei S tunden  lang mit e inem dichten Bombentep-  
pich belegt. Von der Ortschaft b l ieben Ruinen und  ein mit Tr t immem fibers~ites Krater- 
feld. Die Zivilbev61kerung, die im Felsen ~iberlebte, hatte keine Bleibe mehr  und  wurde,  
nur  mit dem Nbtigsten versehen,  zum Fest land gebracht.  



Die milit~irische Besatzung sowie die dienstverpfl ichteten Helgolfinder r ichteten sich 
in den Bunkern  ein, und die Versorgung wurde wieder geregelt.  Es gab noch einige Male 
Fl iegeralarm und  schwere Bomben, aber  auch t/iglich Fortschritte bei  den  Aufr/iu- 
mungsa rbe i t en  und  die Hoffnung, das Ende des Krieges zu erleben.  Dann kam die Nach- 
richt v o n d e r  Kapitulation, auf einrnal brauchte man  keine Furcht vor Angriffen mehr  zu 
haben,  m a n  konnte  den Frfihling aul3erhalb des Bunkers  w a h r n e h m e n  u n d  dachte an ein 
Weiter leben auf der Insel und  den  Wiederaufbau.  Diese Hoffnung auf e ine glfickliche 
Zukunft  auf Helgoland wurde durch den  Befehl der Besatzungsmacht  zur R/iumung bit- 
ter entt8uscht.  Wie schon bei der Evakuie rung  des ersten Teils der He lgo l fnde r  durfte 
man  nu t  soviel mi tnehmen,  wie man  t ragen konnte.  Zuriick blieb aus den  Trfimmern ge- 
borgene  und  zum groBen Teil in den Bunkern  untergestel l te  Habe, so im schwer be- 
sch/idigten Geb/ iude  der BAH (Abb. 1) viel wertvolles Inventar  und Material  von jahr- 
zehn te langer  Arbeit. 

2. Der Neuanfang auf dem Festland (Wedel, Altona, Cuxhaven)  

Die Mehrhei t  der Helffol/~nder wurde zun~ichst in dem ffir sie zus t~ndigen  Kreis Pin- 
neberg  behelfsm~f~ig untergebracht .  Viele b l ieben  in Schulau oder Wedel, wo der Trans- 
port am 13.5. 1945 landete.  Prof. Hagmeier  und  Dr. Bfickmann fanden  mit  ihren An- 
geh6r igen am Stadtrand yon Wedel in Baumschulbe t r ieben  Unterkunft .  Von dort ver- 

Abb. 1. Die Ruine der BAH Lrn Juni 1946. Photo: Archiv der BAH. 



suchte Prof. Hagmeier,  alas zu ret ten und  neu  zu gestalten, was v o n d e r  BAH fibrig geblie- 

ben  war. 
Ein Raum in e inem Schuppen  der G~irtnerei H e r ma nn  Cordes wurde  zur ,,Ge- 

schfiftsstelle der Biologischen Anstalt  Helgoland, Wedel (Hoist.), Lfilanden 4". Von dolt 
wurde die Verb indung  mit der Verwaltung der Provinz Schleswig-Holstein hergestellt,  
die ffir die ehemal ig  preuBische BAH zust~indig war. In Wedel melde ten  sich die Mitar- 
beiter aus den versch iedenen  Often, in denen  sie mit ihren Famil ien Aufnahme gefun- 
den  bat ten oder w e n n  sie aus der Kriegsgefangenschaft  zurfickkamen. Die Bez iehungen  
zu den Hamburge r  Kollegen wurden  wieder aufgenommen,  die biologisch-statistischen 
Unte r suchungen  der BAH an den  Fischmfirkten in Hamburg  und  Cuxhaven  organisiert. 
Seit Jun i  1945 gab es die Fischereibiologische Arbeitsstelle der BAH am Altonaer 
Fischmarkt sowie die Fischereibiologische Arbeitsstelle und Versandstat ion der  BAH in 
der frfiheren Fischlehrkfiche am Fischmarkt Cuxhaven,  Halle VII. Die amtliche Anlan-  
destatistik wurde wieder  eingerichtet,  und die Obernahme der ehemal igen  Austernsta-  
tion auf dem El lenbogen  der Insel Sylt wurde in die Wege geleitet. Zur Hilfe bei der um- 
fangreichen Korrespondenz kam Paul-Heinz Sahling unter  schwierigen Bed ingungen  an 
vielen Tagen von Esingen (bei Tornesch) nach Wedel. 

Es galt zun~ichst, die Bedeutung  Helgolands ffir die Wissenschaft bei Besatzungs- 
m~ichten und deutschen  Beh6rden deutlich zu machen  und  eine weitere Zers t6rung der 
Insel zu verhindern.  Eine erste Denkschrift von Prof. Hagmeier, ,,Die Weiterffihrung der 
Biologischen Anstalt  auf Helgoland" vom 15.9. 1945, beschrieb die b isher igen For- 
s chungen  und  Erfolge und  betont  die Dringlichkeit  der Arbei ten ffir Meeresbiologie,  
Fischerei und  Lehre sowie f(ir e ine rationelle Ausnu tzung  der Nahrungsreserven,  ffir die 
es an der Biologischen Anstalt  erfahrene Fachleute gab. ,,Kein anderes  Institut k6nnte  
diese Aufgaben  mit gleicher Erfolgsaussicht i ibernehmen" .  Die KoIlegen an den  Uni- 
versit~iten, die frfiher als Gastforscher und mit S tuden ten  nach Helgoland g e k o m m e n  wa- 
ren, wurden  gebeten ,  das Ober leben  der BAH zu unterstfitzen. Besonders aktiv reagier- 
ten Prof. Berthold Klatt in Hamburg  sowie Prof. Wolfgang von Buddenbrock in Mainz, 
der seit 1924 durch Sommerkurse  mit der BAH v e r b u n d e n  war. In Hamburg  wurde  schon 
im Dezember  1945 von Prof. Hagmeier  eine Erkl~rung fiber Rektor und  Senat  der Uni- 
versitfit an die Schulverwal tung eingereicht.  ,, Es liegt im d r ingenden  Interesse der deut- 
schen Universi ta ten insgesamt,  dab den  Wiede rau fbaubes t r ebungen  der Biologischen 
Anstalt  Helgoland alle Unterstf i tzung gew~ihrt wird. Die S tudierenden  der Biologie soll- 
ten unbed ing t  das Meeres leben  an Ort und  Stelle s tudieren ...". Prof. von Buddenbrock  
richtete 1946 ein Rundschre iben  an die deutschen Universit~iten mit der d r i n g e n d e n  Bitte 
um finanzielle Hilfe in der Aufbauphase  der BAH. Es fiel den  Verwal tungen nach  den 
schweren Kriegssch~iden im Lande sehr schwer, Geld daffir zu erfibrigen. Aber  es ka me n  
BeitrSge von den  Universitfiten Hamburg,  Heidelberg,  Marburg,  Freiburg, GieBen, von 
der Anschfitz-KSmpfer-Stiftung in Mfinchen und,  als gr6Bter Betrag yon 10 000 RM im 
Mai 1948, v o n d e r  Forschungsgemeinschaf t  des Landes Nordrhein-Westfalen ffir die An- 
schaffung eines n e u e n  Motorboots. 

Der Leiter der orni thologischen Abtei lung,  Prof. Drost, war nach G6t t ingen  ver- 
schlagen worden  und  suchte e igene  Wege, die vorher zur BAH geh6rige Vogelwarte Hel- 
goland zu retten. Unterstfitzt von seinem Vorgfinger Dr. Hugo Weigold, fand Prof. Drost 
zum 1.4. 1946 e inen  n e u e n  Tr~ger mit dem ,,Oberpr~isidium der Provinz Hannover,  
Hauptab te i lung  KuRus" und  erhielt damit ein selbstfindiges ,,Institut ffir Vogelfor- 



10 

schung",  das nach behelfsm~Bigen Unterkfinften 1947 ein ehemaliges  Marinegeb~iude 
in Wilhe lmshaven f ibernehmen konnte  (Vauk, 1977). 

Die Forschungsarbei ten  der BAH wurden  im Juni  1945 an den Fischm~rkten durch 
die Unte r suchung  der A n l a n d u n g e n  fortgesetzt (Bfickmann, 1948; Lundbeck,  1949). Im 
Herbst  1945 wurde mit Musche lun t e r suchungen  im nordfriesischen Wat tenmeer  zur Er- 
fassung der Best~nde und  mit Messungen  des Wachstums zur F6rderung von Kultivie- 
rung  und  Nahrungsprodukt ion  begonnen .  Mies- und  Klaffmuscheln (MFtilus edulis und  
Mya arenaria) waren  als zus~tzliche Nah run g  sehr begehr t  und  wurden  an  vielen Stel- 
l e n d e r  deutschen  Nordseekfiste geernte t  (Kfihl, 1950). Andreas  Hol tmann  registrierte 
n e b e n  seiner  T~tigkeit am Fischmarkt  die Musche lvorkommen im Cuxhavene r  Watt und  
beobachte te  ein Mya-Feld am Wattweg Duhnen-Neuwerk ,  an dem Muschelgr~iber der 
Firma Lohmann  & Co., Cuxhaven,  von M~rz bis Dezember  1946 t~tig waren.  Im Hoch- 
sommer wurde  dabei  zeitweise ein Raupenfahrzeug  zum Abtransport  eingesetzt.  Im 
Laufe des Jahres  konn ten  an 160 Arbei ts tagen von durchschnitt l ich 19 M a n n  etwa 213 t 
Rohmuscheln ausgegraben  werden,  die 60 t Fleisch enthiel ten.  Die H a mbur ge r  Firma 
Eduard Ehlert & Sohn verarbei tete  diese Muscheln  wie auch die seit Sep tember  1945 aus 
dem Bfisumer Watt gelieferten Klaffmuscheln zu Konserven ffir die menschl iche 
Ern~hrung.  Zu Un te r suchungen  von Protein-, Glykogen-  und Fettgehalt  wurden  Proben 
aus dem Sylter und  Cuxhavener  Watt an  Dr. Johannes  Henschel  geschickt, der die Ana-  
lysen am Hygienischen  Institut in Hamburg  ausffihrte (Henschel, 1952). 

Der Abbau  der/V/ya-Best~nde, den  es bei Cuxhaven  auch schon nach dem 1. Welt- 
krieg g e g e b e n  hat, ffihrte zu Anfragen des Fischereiamts Altona (Dr. Heidrich) und  des 
schleswig-holsteinischen Landesf ischereiverbandes  (Dr. Meschkat) an die BAH, ob die 
Verordnung yon Schonzei ten sinnvoll w~ire. Prof. Hagmeier  antwortete,  dab nach bishe- 
r igen Kenntn issen  die Klaffmuscheln sehr langsam wfichsen, die Ernte sich erst nach 7-8 
Jahren  lohne und  ein MindestmaB von etwa 7 cm ffir die Nutzung  empfehlenswer t  sei. 
Zugleich bot Prof. Hagmeie r  in se inem Brief vom 16.5. 1946 an den Fischere iverband die 
Durchffihrung yon Un te r suchungen  fiber die Muschelbes t~nde gegen  eine Erstat tung 
der Kosten an und  n a n n t e  den  heute besche iden  a n m u t e n d e n  Betrag von 1000 RM. Er 
schlug auch vor, die Verwertung der Klaffmuscheln zu prfifen sowie zu opt imieren und  
damit  eine en t sprechende  Unte r suchung  der Herzmuschel  zu verb inden.  Im November  
1946 schickte Prof. Hagmeier  an das Zentra lamt  ffir Ern~hrung und Landwirtschaft  in der 
brit ischen Zone (Dr. Gerhard  Meseck) zwei Zusammens t e l l ungen  fiber die Verwendung  
von Mies- und  Klaffmuscheln im Haushal t  nach Un te r suchungen  der Biologischen An- 
staR, die gerne  zur Verbrei tung a n g e n o m m e n  wurden.  Die Schriften en th ie l ten  Empfeh- 
l ungen  ffir die G e w i n n u n g  und  Rein igung yon Muscheln,  ffir die Zube re i tung  als ge- 
kochte, gebackene ,  ger~iucherte und  zu K16Ben, Paste und  Suppen  verarbei te te  Mu- 
scheln mit pa s senden  Beigaben.  Daffir wurden  viele Rezepte aus e iner  Flugschrift aus 
dem 1. Weltkrieg verwandt ,  an der Prof. E h r e n b a u m  mitgearbei te t  hatte. 

In e iner  sp~teren S te l lungnahme  von Prof. Hagmeier  im Oktober  1948 hieB es: ,,Bei 
der Miesmuschel  haben  unsere  U n t e r s u c h u n g e n  ergeben,  dab eine ausschlieBliche 
Fischerei die Naturb~nke  in kurzer  Zeit so verarmt, dab sich eine wei tere  Befischung 
nicht mehr  lohnt . . . .  Die im Wat tenmeer  v o r k o m m e n d e n  Miesmuscheln  k 6 n n e n  nur  d a n n  
auf die Dauer ein wertvolles Nahrungsmi t te l  ffir die Bev61kerung werden,  w e n n  ma n  sie 
als Rohmaterial  ffir die Kultur benutzt ,  also sortierte Saatmuscheln  auslegt, pflegt und  sie 
erntet, w e n n  sie die richtige Beschaffenheit  erlangt  h a b e n  . . . .  Dann gibt es Ertr~ge, die 
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yon keiner  Landwirtschaft  und keiner  Gar tenkul tur  erreicht werden,  n~imlich 1200 bis 
1500 dz je ha". 

[m August  1946 ha t ten  endlich die E ingaben  zur Bergung der auf Helgoland ver- 
b l i ebenen  Gegens t~nde  Erfolg. Eine erste Fahrt zur Sichtung des Vorhandenen  fand mit 
Lt. Commander  Konow als Verbindungsoffizier statt. Da das Peilboot ,,Ahne" des Deut- 
schen Hydrographischen Instituts wegen  schlechten Wetters nicht nach Cuxhaven  kom- 
men  konnte,  fuhr man  zun~ichst am 11.8.1946 mit dem brit ischen Minensucher  ,290" bis 
zum Feuerschiff ,,Elbe II", wo auf Anra ten  des Lotsen wegen  des Seegangs  umgekehr t  
wurde. Am 13.8.1946 glfickte die Uberfahrt auf dem Minensucher  ,,224", und  das Boot 
konnte  an der ,,Wasserstelle" n e b e n  dem unzers t6r ten U-Boot-Bunker anlegen.  

Die ganze Ortschaft war dicht bewachsen,  das Unter land lag unter  m a n n s h o h e m  
Honigklee.  Man kam nur  langsam zwischen Trichtern und  Trfimmern voran. An den 
~br iggeb l i ebenen  H~usern und  ihrem Inventar  waren  groBe Sch~iden durch Plfinderun- 
gen  und  Feuer  en ts tanden.  Auch im Institutsgeb&ude der BAH war es erschfitternd zu 
sehen, wie Schr~nke und  M6bel aufgebrochen und  zerschlagen waren und  unersetzli-  
che biologische Proben, Manuskr ipte  sowie wertvolLe Biicher mutwill ig und  sinnlos ver- 
nichtet  am Boden lagen. Im Aquar ium waren die grol]en Scheiben durch Sch~sse zer- 
splittert. Von den  im Bunker  aufbewahrten,  besonders  wertvollen Aufzeichnungen,  die 
im Mai 1945 zuri ickgelassen werden  muZten, f anden  sich nu t  noch wenige  Journale  von 
Fahrten der ,,Poseidon". Mittags muBte das Minensuchboot  bei stark auffr ischendem 
Wind schon wieder  auslaufen.  Es reichte nur  zu e inem flflchtigen 0berblick! 

Am 23.8.1946 b e g a n n  eine echte Bergungsfahrt  mit dem Vermessungsschiff ,,Teu- 
toburger Wald" des Deutschen Hydrographischen Instituts. Die BAH-Mitarbeiter Paul 
Claasen, John Herzog, Jacob und  Andreas Holtmann,  Hinrich Kanje, Peter Kriifl, Peter 
Singer und Prof. Hagmeier  wurden  v o n d e r  Besatzung unterstfitzt, und das kleine Schiff 
kehrte voll be laden  zurfick. Aber immer noch muBte vieles ffir die Arbeit der BAH N(itz- 
liche wie M6bel, Motoren, InstaUationen und  S a m m l u n g e n  zur[ickgelassen werden.  

Verst~ndnisvoller Ansprechpar tner  bei der Besatzungsmacht  war damals Dr. James 
Norman Carruthers (1895-1973). In seiner  Festrede zum 75. Geburts tag der BAH schil- 
dert er se inen ersten Kontakt mit Helgoland und  Prof. Mielck kurz nach dem 1. Welt- 
krieg. Carruthers wurde dutch seine Arbei ten fiber die S t r6mungen  in der Nordsee be- 
kannt .  Im Zweiten Weltkrieg war er Ozeanograph  in der bri t ischen Admiralit~it und  da- 
nach beauftragt, fiber Arbei ten und  Fortschritte der Ozeanographie  in Deutschland zu 
ber ichten und  Vorschl~ige zur Reorganisat ion der deutschen Meeresforschung zu ma- 
chen (Ramster, 1975). Dank seiner  Bemt ihungen  wurde  das Deutsche Hydrographische 
Institut (DHI) 1945 zur Weiterfi ihrung der deu tschen  hydrographischen Dienste gegrfin- 
det, mit Dr. B6hnecke (1896-1981) als erstem Pr~isidenten. 

Der BAH wurde  das Hilfspeilboot ,, Uth6rn" des DHI zur Nutzung  zugesprochen.  Zur 
gle ichen Zeit bekam das Institut ffir Meereskunde  in Kiel das Schwesterschiff ,, Sfidfall". 
Im November  1946 konnte  Prof. Hagmeier  von List aus die ,, Uth6rn" an ihrem Liegeplatz 
Tollerort im Hamburge r  Hafen besichtigen.  Umba u  und  Ausri is tung des Kriegsfischkut- 
ters erforderten noch einige Mfihe, verursachten  Kosten von 102 000 RM und zogen sich 
bis zum Friihjahr 1948 hin. Die Abrechnung  der Dienstreise vom El lenbogen  zu dieser 
Besichtigung, v e r b u n d e n  mit E ta t sbesprechungen  bei der Kieler Landesregierung und  
Dienstgesch~iften in Hamburg,  ist erhalten. Die Dienstreise b e g a n n  mit der Fahrt des 
k le inen  Stationsbootes ,,Liuv" nach List am 11.11. 1946 nachmittags,  enthiel t  eine wei- 
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tere Schiffsreise Rendsburg-Kiel  und  eine zei taufwendige Rtickreise am 19.11.: Wedel 
ab 5.24, Altona ab 6.30, Westerland an 15.15, El lenbogen an 21.00 nach zweis t t indigem 
FuBmarsch. Die Aus lagen  be t rugen  an Fahrtkosten 49,40 RM und an N e b e n a u s g a b e n ,  
einschlieBlich Obernach tungen ,  23,23 RM. 

Das bei Kr iegsbeginn noch neue  Forschungsschiff der Biologischen Anstalt,  die ,, Ma- 
krele", mul~te besch~digt auf Helgoland zurfickgelassen werden  und  wurde  v o n d e r  Be- 
sa tzungsmacht  beschlagnahmt.  Im Schriftwechsel zwischen Andreas  Ho l tmann  und  Ar- 
thur Hagmeier  1947 wird die ,,Makrele" noch erw~hnt. Sie lag einige Jahre  ohne Ver- 
w e n d u n g  in Cuxhaven.  Ffir die BAH durfte sie nicht  wieder  in Betrieb g e n o m m e n  
werden.  Eine Notiz im Hamburger  Abendbla t t  veto 13.5. 1950 besagte, dab das Schiff zu 
der Zeit auf den  Howaldtswerken in Kiel for die norwegische Regierung zu e inem Aus- 
bildungsschiff  fur Seefahrtsschulen u m g e b a u t  wurde  und  den Namen  ,,Sjoveien" t ragen 
sollte. 

Ende Mai 1949 wurde die Dienststelle Cuxhaven  der BAH mit Fischereiforschung 
und  Versandstelle aufgel6st. Die Fischereiforschung bekam ein Labor in Bremerhaven,  
und  der Versand von biologischem Material wurde von List aus durchgeffihrt.  Der Ober- 
pr~parator John  Hinrichs, schon fiber 70 Jahre alt, behiel t  e inen  Arbeitsplatz bei Dr. 
Heinrich K~hl in der AuBenstelle des Instituts ftir Kfisten- und  Binnenf ischerei  in Cux- 
haven.  Dort beobachte te  er bis zu se inem Tode im Oktober  1951 die t~iglichen Plankton- 
proben und  half mit se inem groBen Wissen. Ffir die Insti tutsmitglieder war  er ein lieber, 
vSterlicher Freund.  Leider brachte er die E r inne rungen  aus se inem l a n g e n  und  reichen 
Leben mit der BAH nicht mehr  zu Papier. 

3. Der Wiederbeginn auf Sylt 

Im Jahr 1946 konnte  man  wieder  yon e inem arbe i tenden  Institut sprechen.  Die 
Austemfischere ianlage  (,,Austerngeh6ft") auf dem Ostteil des El lenbogens  der Insel Sylt 
(Abb. 2) war im Jahr 1936 v o n d e r  Deutschen Luftwaffe unter  Mi twi rkung  des Hoch- 
bauamtes  F lensburg  als Ersatz ffir die gr613ere fiskalische Aus te rnan lage  im Dorf List er- 
baut  worden, deren  Gel/ inde und  Geb~iude ffir die Einr ichtung des Fliegerhorstes List 
beansprucht  wurden.  Das neue  Austerngeh6ft  wurde der Dom~nenve rwa l tung  in Schles- 
wig zur Verffigung gestellt  und  diente dem P~chter der im n6rdl ichen Sylter Watten- 
mee t  ge l egenen  fiskalischen Austernb~inke als Wohn- und  Betriebsst~itte. AuBerdem 
war das Austerngeh6ft  der Sitz des Zweiglaborator iums List der BAH auf Helgo land  und  
von 1941 an gleichzeitig der Sitz der Muschelforschungsstel le  Sylt der  Reichsanstalt  
ffir Fischerei. Die BAH ffihrte hier 1937 bis zum Kriegsanfang ihre Versuche zur kfinst- 
l ichen Austernzucht  durch, die bis zum Beginn der prakt ischen A u s n u t z u n g  ged iehen  
waren.  

Nach besuchsweisen  Aufentha l ten  der Biologen im Jahr  1945 wurde  das Laborato- 
r ium auf dem El lenbogen im M~irz 1946 wieder  in Betrieb g e n o m m e n  u n d  weiter  ausge- 
baut, nachdem die Landesverwal tung  Schleswig-Holstein der BAH das ganze  Austern-  
geh6ft t iberlassen hatte und  der frfihere P~chter Dethlefs se inen  Teil r~iumen muBte. Seit 
Ende Juli 1946 s tanden  die Geb/iude und  Anlagen  des Austerngehbf tes  wie folgt zur 
Verffigung. Das frfihere Wohngeb~ude  des Austernp~ichters, der drei Gastr / iume als 
, ,Austernprobierstuben" im ErdgeschoB eingerichtet  hatte, enthielt  n e b e n  der gemein-  
samen  Kfiche zwei als Laboratorien eingerichtete,  nach  Nerden  und  Osten  ge legene  
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Abb. 2. Das ,,Austemgeh6ft" auf dem Ellenbogen (Sylt). Photo: Andreas Holtmann. 

R~ume, das Verwal tungszimmer  und  das groBe, nach Sfiden ge legene  geme insame  EB- 
zimmer, in dem auch Teile der Bibliothek untergebracht  waren.  Die fibrigen sechs Zim- 
met  d ien ten  als Wohn- und  Schlafzimmer ffir die Mitarbeiter und  in beschr~nktem Urn- 

fang fiir G~iste, die an der Station arbeiteten.  
Das Wirtschaftsgeb~ude enthiel t  irn ErdgeschoB das mit See- und Frischwasser ver- 

sorgte Laboratorium mit e inem Sterilisierraum ftir Seewasser, ferner den  friiheren 
,, Packraum",  der als Sortierraum und zeitweise behelfsmaBig als Kursraum eingerichtet  
war. Das ObergeschoB enthiel t  noch vier Zimmer, die als Wohn- und  Schlafzirnmer fiir 
die Mitarbeiter  d ien ten  und  von denen  zwei bei Bedarf als Laboratorien einger ichtet  wer- 
den  konnten.  Im Keller be fanden  sich die Heizung,  ein Aquar ienraum mit auch ~m Som- 
mer niedriger  Tempera tur  und  der friihere Aufbewahrungs raum fiir Konsum-Austern ,  
dessen  ger~umige Becken zur H~ilterung von Versand- und  Kursmaterial  d ienten.  Direkt 
v e r b u n d e n  mit dem ErdgeschoB des Wirtschaftsgeb~iudes war das gew~ichshausartige 
, ,Austernhaus" mit einer  Seewasser-Fi l teranlage und  groBen Becken fiir die Austern-  
zucht (Abb. 3). Beh~ilter, Zucht- und  Fut te rbecken  waren  mit s~iurefesten Kacheln aus- 
gekleidet.  Im Keller s tanden  die Kolbenpumpe  ffir die Seewasserzulei tung,  e ine Kreisel- 
pumpe  fiir das Fiil len des Hochbeh~lters, ein Kompressor fiir die Betiiftung der  Aquarien,  
die SfiBwasserpumpe mit Druckkessel  und  schlieBlich das Aggregat  mit Akkumula to ren  

zur Versorgung der ganzen  Anlage  mit Strom. 
Vom Wirtschaftsgeb~iude fiihrte ein Feldbahngle is  an e inem ger~iumigen Fischerei- 

schuppen  vorbei bis zur Spitze der Landungsbrficke.  Unter deren  Balken verlief die aus 
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Abb. 3. Austernzuchtbecken im Austernhaus. Photo: Andreas Holtmann, etwa 1938. 

Eternitrohren hergestell te SeewasseroSauglei tung.  Ffir den Stat ionsbetr ieb wurde  das 

Seewasser  kurz vor oder bei Tidenhochwasser  zun~chst  fiber Filter in e inen  Tiefbeh~lter 
vor dem Austernhaus  gepumpt.  Zum Hochbeh~ilter lief das Wasser in Steinzeugrohren.  
zu den Becken und ZapfsteUen in Lei tungen aus Mipolam (PVC-Rohr), e ine  groBe Ver- 

besserung  gegenfiber  den vorher ve rwand ten  Zelluloidrohren. ,, Die Lage zur See ist bier 
/iuBerst gfinstig," so schrieb Prof. Hagmeie r  (1951) im Zoologischen Anzeiger.  ,, Die Sta- 
tion liegt geschfitzt in einer Nordseebucht  ohne nennenswer t e  SfiBwasserzuflfisse, gegen  
das Wat tenmeer  dutch die zum Fest land ff ihrenden D~mme yon R6m und  Sylt abge-  

schlossen und  mit der freien Nordsee durch das breite und  tiefe Lister Tief ve rbunden .  
Wassereigenschaften und  PIanktongehal t  e r innern  daher  eher  an die offene Nordsee als 
an das Wat tenmeer  und  heben  sich deutl ich yon d e n e n  der fibrigen Nordseek/.iste ab. Die 
Seewasserversorgung der Station gestattet  Zf ichtungen von empfindi ichen Meeresorga-  

nismen,  wie sie selbst auf Helgoland frfiher nicht  m6glich waren." 
FOr die Unterkunft  der Mitarbeiter  und  e inen  [nstitutsbetrieb war natfirlich noch vie- 

les zu beschaffen. M6bel, Betten und  Decken  k a m e n  im April 1946 v o n d e r  Marine-In-  
tendanturs te l le  Sylt, sogenann te  ,, wehrmach t se igene  Unterkunftger~ite" mit e inem Zeit- 
wert von RM 1601 und  einer  mona t l i chen  Miete yon RM 13,35. In List waren  in e inem 

Unterkunftsgeb~iude des ehemal igen  Seefliegerhorstes, dem ,, Strohdachhaus",  beschei- 
dene  Wohnr/ iume f/.ir einige Mitarbei ter  und  deren  Famil ien (KrfiB, Rickmers, Sahling) 

angemie te t  worden (Abb. 4). In ein Zimmer  zog die Verwal tung ein. Olaf Goemann ,  der 
Enkelsohn des Verwaltungsleiters Peter KrfiB, er inner t  sich an e inen  Winterabend.  Die 



15 

Abb. 4. Mitarbeiter der BAH und Angeh6rige vor dem Eingang des ,,Strohdachhauses", List, Ha- 
fenstra~e. Von rechts nach links: Peter KriiB, Helene Goemann (Tochter von Peter KriiB), Johanna 
KrdB (Ehefrau von Peter KrtiB}, Paul-Heinz Sahling, Henry Bartz, Waltraud Herzog (Tochter von 

Heinrich Herzog). Photo: etwa 1950, im Besitz der Familie Goemann. 

Kinder wurden  in die Betten geschickt,  die mit e inem heiBen Stein angew~irmt waren,  

und die Erwachsenen  besch~iftigten sich im e inz igen  gehe iz ten  (Wohn-)Zimmer der  Fa- 

milie KrfiB mit dem Schne iden  und Kleben von Umschl~igen aus gebrauch tem Papier  ffir 

den  Verwal tungsbetr ieb.  
Prof. Hagmeier ,  Dr. Werner  und Heinr ich Herzog  wohn ten  in der Station auf dem 

El lenbogen.  Dort begeis ter te  die Natur  die Biologen, und Dr. Werner  machte  dort sei- 

hen  t~iglichen St randrundgang.  Prof. H a g m e i e r  schrieb am 29.5. 1946 an se inen Sohn: 

..... GroBe Fl~ichen der Wiesen  in den Diinent~ilern sind rosa f iberzogen von bl~ihenden 

Grasnelken,  zwischen dem Helm der Sanddf inen  blf ihen Blumen mit herr l ichen Farben,  

wie ich es frfiher nicht fiir m6gl ich geha l ten  h~itte ... Der Himmel  zeigt  am Abend  und 

Morgen  wundervo l le  Farben,  bei  k la rem Wetter  geht  die Abendr6te  jetzt  in die Mor- 

genr0te  fiber, es wird kaum richtig d u n k e l  in der N a c h t  Vorhin war  ich e in ige  Zeit  auf 

der  Austernbri icke.  Das Wasser s t ieg und war  ganz klar, ein Neers t rom ging  unter  der 

Briicke w e g  und ffihrte sch6ne Haarqua l l en  mit sich, b laue  und eine tellergroBe rote, wie 

man  sie sel ten sieht. Am Grunde  waren  kle ine  Schol len  und  F lundem  zahlre ich zu se- 

hen, g e g e n  den Strom s tanden  groBe Scharen  yon Spierl ingen,  welche  fiber den  Schat- 

ten der Brficke nicht h inausSchwammen ..." A m  8.2, 1947 heiBt es in e inem Brief an Prof. 

Ernst Kfister (GieBen): ,,Zur Zeit ist hier  e ine  groBartige Polarlandschaft.  Das ganze  KS- 



16 

n igshafengebie t  ist mit Eisschollen und  k le inen  Eisbergen bedeckt. Im Hause  ist es, da 
die Zen t ra lhe izungen  stillgelegt sind und  nicht gen t igend  Heizmaterial  ffir den Ofen zur 
Verfi igung steht, al lerdings sehr kalt, zwischen 4 und  10 Grad im geheiz ten  Zimmer - es 
werden  aber  manche  noch mehr  frieren mtissen. Wir sind nur  in Sorge, dab mit dem spii- 
ter a b g e h e n d e n  Eis auch unsere  Versuchsbeete und  die Muschelbi inke  stark gesch~idigt 
werden."  Nahe beim Institut und  bei Niedrigwasser  leicht zu erreichen lag eine reich- 
haltige Miesmuschelbank,  die wesentl ich zum Speisezettel der Biologen bei t ragen 
konnte.  Mittags wurde auch f/it die Mitarbeiter  gekocht, die j eden  Tag von List zur Sta- 
tion kamen,  A b r e c h n u n g e n  der , ,OkonoIniekasse" zeugen  yon sehr besche idenen  Auf- 
w e n d u n g e n .  

Als erster Kurs kamen  im September  1946 acht S tuden ten  mit Dr. Karl Grell 
(1912-1994) aus Bonn auf den El lenbogen,  erster Gastforscher war in diesem Jahr  Prof. 
von Buddenbrock  aus Mainz. Im Sommer 1947 gab es schon 80 Arbeitsplatzbeleger,  und  
als erster Besucher im Friihjahr kam im M/irz 1948 Prof. Beutler aus Mtinchen.  Nach dem 
Bonner  Kurs im Mai 1948 mull ten jedoch wegen  der W/ihrungsreform zahlreiche Gast~ 
forscher und  Kurse ihre A n m e l d u n g e n  zurfickziehen, und  auch der f/Jr Jul i  angekt ind ig te  
erste Anstal tskurs konnte  nicht stattfinden. Trotzdem gab es 1948 fiber 90 Kursteilneh~ 
met  und  Arbei tspla tzbeleger  auf dem Ellenbogen,  und  der zur i ickgekehr te  Andreas  
Hol tmann  war eine wi l lkommene Verst/irkung ffir die Bet reuung (Abb. 5). Im Jahr  1949 
kamen  sogar 170 Studenten.  

Abb. 5. Andreas Holtrnann (links) und Prof. Arthur Hagmeier, Sommer 1948, Photo: E. Dorn. 
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Abb. 6. Aires Laborgeb~ude (,,Bombenb~ickerei") in List. Photo: Dr. Erich Ziegelmeier. 

Das Programm des BAH-Kurses fiir Lehrer vom 13.-27.7. 1950 auf dem El lenbogen  

ist erhal ten (Tabelle 5). Die Dozenten waren Dr. Aurich, Prof. Hagmeier,  Dr. Kornmann,  
Dr. Lundbeck,  Dr. Werner und  Dr. Erich Ziegelmeier. Angebo ten  wurden  Ausfahrten, Ex- 
kurs ionen in das Watt, an den Strand und  fiber die Insel bis zum Morsumkliff sowie zum 
Rantumbecken ,  Unte r suchungen  von Plankton, Krebsen, Stachelh~iutern, Mollusken, 
Coelentera ten  und  Fischen, Algenstudien,  Einff ihrungen in Fischereiwissenschaft  tend 
Hydrographie,  kfinstliche Befruchtung bei Echinodermen,  Polychaeten (Sabellaria) und  
Muscheln  (Barnea candida) mit der Absicht, e ine Vorstellung von Formen, Funkt ionen,  
Lebensweisen  von Pflanzen und  Tieren sowie 6kologischen Zusammenh~ingen zu ver- 

mitteln. 
Ab 1951 konnte  die Station auf dem El lenbogen  etwas entlastet  werden.  In e inem 

1936/37 err ichteten frfiheren Wehrmachtsgeb6ude  am Lister Hafen, in dem m a n  Be- 
tonk6rper  ffir Obungszielwfirfe im Wat tenmeer  hergestell t  hatte (deshalb ,,Bomben- 
b~ckerei" genannt ,  Abb. 6), wurden  Laboratorien und  zwei Kursr~ume ffir je 15 Teil- 
nehmer  eingerichtet.  Dank der Mitarbeit  von Prof. Carl SchIieper, Kiel, konnte  bei den 
Ansta l t skursen auch die Physiologie der Meerest iere berficksichtigt werden.  Prof. Wil- 
he lm Josef Schmidt, GieBen, hielt 1952 e inen  Kurs zur Einffihrung in die: Polarisations- 

mikroskopie.  
Auch die Ausb i ldung  von Laboranten wurde  wieder  aufgenormnen.  Zu den  ersten 

Lehrl ingen geh6r ten  Martin S6hl (bis 1990 an der BAH), H a nna  Schmidt und  Peter Thorn~ 
sen. Sp~iter b e g a n n e n  die Helgol~nder Jacob K. Hol tmann,  Olaf Goemann ,  Eva-Maria 
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KrfiB und Inge Schmolke.  Diese Mitarbeiter ,  die im Hause  und auf See grfindlich und viel- 
sei t ig ausgeb i lde t  waren,  wurden  fiir die BAH sehr  wertvoll  und f ibe rnahmen sp~iter zum 
Teil l e i tende  Funkt ionen.  Nach dem Bundes-Anges te l l t en ta r i fver t rag  (BAT) wurde  a b e t  
ein ffir d ie  Arbe i ten  an der  BAH g e n a u  p a s s e n d  ausgeb i lde t e r  Laborant  n i e d n g e r  e inge-  
stuft als ein schulm6Big und kfirzer ausgeb i lde t e r  Technischer  Assistent,  de r  dann  ffir be~ 
s t immte  Aufgaben  ange le rn t  werden  mul~te und nicht  so universel l  e inzuse tzen  war. Es 
w u r d e  desha lb  seit  den  70er Jahren  den  Helgol~inder In teressenten  an e ine r  T6t igkei t  bei  
de r  BAH empfohlen,  in e ine  en t sp rechende  Schule  auf dem Fes t land  zu g e h e n  und sich 
als Technischer  Assis tent  ausb i lden  zu lassen.  Es ve rb l i eben  bei  der  BAH nur  die Aus- 
b i ldungspl~ tze  ffir , ,biologische Fischer" ,  sp6ter  , ,Fischwirte" genannt ,  mit  deren  Hilfe 
die  BAH tfichtige Nachwuchskr6f te  erhielt .  Ein wesen t l i cher  Teil der  Ausb i ldung  erfolgte 
in den  80er Jah ren  durch unseren  e h e m a l i g e n  Ne tzmache r  Nickels  Wichers.  

Im Jah r  1950 konnte  Dr. Kornmann  auf die  w iede r  e inger ich te te  Botanikers te l le  der  
BAH zurf ickkehren.  Das Feld an der  Kfiste de r  Insel Sylt war  nicht  so reich an Algen  wie 
die  U m g e b u n g  Helgo lands  (Kornmann, 1952), bot  abe r  gen i igend  Ar ten  ftir wer tvol le  Ar- 
be i ten  fiber ihre Morpholog ie  und Entwicklung,  und  auch Phaeocystis wurde  kul t ivier t  
und beobachte t .  Von Dr. Paul Kuckuck (1866-1918) nachge l a s sene  Aufze i chnungen  fiber 
die  Ectocarpaceen,  de ren  Bearbe i tung  Dr. Kornmann  schon vor dem Kriege vorbere i te t  
hatte,  wa ren  wie durch ein Wunder  in Kopien  e rha l ten  und konn ten  in List ergi inzt  und 
mit de r  Hilfe von Paul-Heinz  Sahl ing h e r a u s g e g e b e n  werden.  Die yon Dr. Kuckuck  ffir 
e in ige  Not izen geb rauch te  vera l te te  S t enograph ie  muBte erst mfihsel ig  entschlf issel t  
werden .  

In diese  Zeit  fallen auch Entwurf und Ges ta l tung  zweier  Schautafeln:  (1) , ,Nahrung 
und N a h r u n g s e r w e r b  der  Seefische" von Prof. H a g m e i e r  und Dr. Ziegelmeier ,  mit e iner  
Dars te l lung  des Meeres  v o n d e r  Oberf l6che  bis zum Boden mit Algen,  Seeigeln ,  See-  
s ternen,  Krebsen,  Quallen,  Futter- und Nutzf ischen (Titelbild bei  Werner,  1993) und (2) 
,,Die Fanggr f inde  der  deu tschen  Hochseef i schere i  in den  nordeurop~ischen  Meeren ,  ihre 
Erg ieb igke i t  und wicht igs ten Nutzf ische" von Dr. Lundbeck.  Die Ausff ihrung der  Dar- 
s te l lung be ide r  Schautafe ln  erfolgte durch den  Worpsweder  Male r  Willi Ohler  
(1888-1975), der  vor dem letzten Krieg ge rne  auf He lgo land  gemal t  und viel ffir die Aus- 
schmfickung  von Institut und S tuden t enhe im  ge t an  hatte.  

4. Zur Finanzierung und Tr~igerschaft der BAH 

Das For tbes tehen  der  BAH und a n d e r e r  s taa t l icher  For schungse in r i ch tungen  war  
nach  Kr iegsende  sehr  ungewiB. In e inem Brief von Prof. Hagmeier ,  Wedel ,  an  Dr. E. Woh- 
l enberg ,  Husum, vom 2.3.1946 heiBt es: ,,An der  Anf rage  von Herrn  Dr. Fehl ing ,"  (Kieler 
Kultusminister ium) ,, ob die Biologische Ansta l t  Ihr Institut" (gemeint  ist d ie  Forschungs-  
s tel le  des  Mar schenbauamts  in Husum) , , f ibernehmen k6nnte,  bin ich vol ls t~ndig  unbe-  
tei l igt  und habe  e inen  de ra r t igen  G e d a n k e n  auch nicht  ge6uBert. Es l iegt  abe r  auf de r  
Hand,  dab  die Provinz Schleswig-Hols te in  auf Spa rmaBnahmen  aus ist, da  sie je tz t  sehr  
v ie le  Insti tute zu be t r euen  hat. Nun bes teh t  auch  die  Gefahr, dab ich se lbs t  en t lassen  
werde;  ffir d iesen  Fall  hat te  ich mir  schon f iberlegt ,  dab  Sie die Biologische Ans ta l t  fiber- 
n e h m e n  k6nnten."  Prof. Hagmeier ,  de r  somit  n e b e n  der  Suche nach e inem Tr~iger ffir d ie  
BAH auch nach  e inem Nachfo lger  ffir sich selbst  Ausschau  hielt,  schr ieb  am 12.9. 1946 
an  Prof. von Buddenbrock:  ,,Die Lage  ist noch immer  nicht  gekl6rt .  Wir sol l ten zun~ichst 
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an das Deutsche Hydrographische Institut angeschlossen werden,  das aus der friiheren 
Deutschen Seewarte he rvorgegangen  ist und  unter  der Kontrolle der bri t ischen Kriegs- 
marine  arbeitet. NIit Dr. B0hnecke zusammen  habe ich die Aufgaben und  den  Etat aus- 
gearbeitet ,  aber  die Direktorenkonferenz" (der vier GroBm~ichte) ,,kam auf die Ansicht, 
dab die Anstalt  vorwiegend Fischereiwissenschaft  bet r ieben habe und  claher dem 
Fishery Control Board und  dem Zentralamt ffir Ern~ihrung und  Landwirtschaft unterstell t  
werden  mfisse. Der Fischereireferent be im Zentralamt verhielt sich zun~ichst a b l e hne nd  
und  sagte, er miisse zun~ichst for die [riiher dem Reichslandwirtschaftsministerium unter-  
steli ten Institute sorgen und  k6nne daher  die Anstalt, trotz hervorragender  Verdienste 
auf dem Fischereigebiet,  auch nach dem Zusammenbruch  nicht ausre ichend dotieren. 
Auch jetzt, bei den Eta tsverhandlungen,  soll ich mich auf ein Minimum beschr~nken.  
Aber  ohne aus re ichenden  Etat kann  der Betrieb in keiner  Hinsicht erfolgreich sein. 
... Die Provinz Schleswig-Holstein hat alle A n e r k e n n u n g  verdient, dab sie uns  bis jetzt 
fiber Wasser gehal ten  hat. Ich kann  es ihr aber  nicht verdenken,  wenn  sie uns  jetzt wie- 
der los sein will, sobald sich eine Zentralstelle unser  a n n e h m e n  kann  . . . .  Der Friedens- 
etat der Anstalt betrug gegen  250 000 RM, der Notetat der Provinz Sch/eswig-Holstein 
gegen  100 000 RM, die abet  nicht ganz verwende t  wurden,  da noch Beamte in Kriegs- 
gefangenschaf t  sind, deren  Stellen im Etat b le iben  m~issen. Der normale Etat ffir eine im 
Personal auf weniger  als die H~lfte reduzier ten  Anstatt ist yon mir jetzt auf 160 000 RM 
berechnet .  Ich babe  aber  fast keine Hoffnung, dab das Zentralamt ffir Ern~hrung  und  
Landwirtschaft diese Summe bewilligt. Ich werde woht welter mit dem Notetat  a rbei ten  

miissen bzw. froh sein, wenn  ich das f iberhaupt  kann."  
Ab 1.4. 1947 sollte die Anstalt  vom Zentra lamt  ffir Ern~hrung und Landwirtschaft  be- 

treut werden,  was nicht gleich reibungslos funktionierte.  In e inem Brief von Andreas  
Holtmann,  Cuxhaven,  am 30.5. 1947 an Prof. Hagmeier,  Ellenbogen,  heiBt es. ,,Es ist noch 
ke[n Gehalt  ffir April und  Mai e ingegangen!"  Auf Anordnung  der F inanzabte i lung  der 
Milit~irregierung mut3ten Anfang Oktober 1947 d~e Forschungsinsti tute des Ern~hrungs-  
und Landwirtschaftsrates fiir das amer ikanische  und  britische Besatzungsgebiet  wieder  
von den e inze lnen  L~ndern f ibernommen werden.  Schleswig-Holstein, 1946 als Land aus 
der preuBischen Provinz gebildet, wurde wieder  zust~indig, ohne dab in dem laufenden  
Jahr noch Gelder for die BAH vorgesehen waren.  In diesen f inanziel len EngpaB fielen 
gerade die hohen Rechnungen  ffir den Forschungskut ter  ,, Uth6rn" und  das neue  Motor- 

boot , ,Ellenbogen". 
Am 25.10. 1948 konnte  Prof. Hagmeier  se inen  Mitarbei tern bekann tgeben ,  dab die 

BAH rfickwirkend ab 1.4. 1948 der Verwal tung ffir Ernahrung  und  Landwirtschaft  des 
Vereinigten Wirtschaftsgebietes unterstell t  war, als selbst~ndiges Institut der Zentra lan-  
stalt ffir Fischerei in Hamburg.  Deren Verwal tung befand sich damals in Hamburg,  
Klockmannhaus ,  und  Verwaltungslei ter  war Henry Bartz (Abb. 4), ein Helgol&nder und  
frfiherer Mitarbeiter  der BAH. Nach U m w a n d l u n g  des Zentralamts for Ern~ihrung und  
Landwirtschaft in das Bundesminis ter ium f~ir Ern~ihrung, Landwirtschaft und  Forsten im 
Jahr 1949 wurde  die Zentralanstal t  zur Bundesansta l t  und  1952 zur Bundesforschungs-  
anstalt  ffir F[scherei. Zur Aufnahme der BAH als ein im wesent l ichen mit der Grundla-  
genforschung befaBtes Institut in diese Bundesforschungsansta l t  paBt das Wort Friedrich 
Heinckes:  ,, Es gibt nur  eine Wissenschaft, deren  beide Teile, der theoretische und  der an-  
gewandte ,  sich gegensei t ig befruchten mftssen". In vielen Briefen und  S t e l l ungnahmen  
k a n n  man  aber lesen, dab es schwierig war, die Selbst~ndigkeit  und  den Personalbes tand  



20 

gegenf iber  den  anderen  Inst i tuten der Bundesforschungsanstal t  ffir Fischerei zu be- 
haupten.  So waren  im M~rz 1953 drei wissenschaftl iche Beamtenstel len der  BAH durch 
Kollegen anderer  Institute der Bundesforschungsanstal t  f~ir Fischerei besetzt.  

Es war auch nicht selbstverst~ndlich, dab ein ,, Bundesinsti tut  '~ die t radi t ionel len Sta- 
t ionsaufgaben  der BAH weiterffihrte, wie die Betreuung von Gastforschern und  Kursen 
und  den Mater ia lversand ffir die den  L~ndern un te r s t ehenden  Universit~ten. Prof. Hag- 
meier  bemfihte sich um Verst~ndnis bei den  Bundesbeh6rden  und  um Zuschfisse bei den  
Universit~ten. In den Akten des Hamburge r  Staatsarchivs gibt es darfiber e inige  Belege. 
Von der Universit~t Hamburg  wurden  1947 und  1948 je 3000 RM und  1949 2000 DM f~ir 
den  Unterrichtsbetr ieb an der BAH bewilligt. Als 1950 die Nutzung  zus~tzlicher Ge- 
b~iude in List f inanziert  werden  sollte und  die Hamburger  Station auf Spiekeroog aufge- 
geben  wurde, meldete  der Dekan der mathemat isch-naturwissenschaf t l ichen Fakult~t, 
Prof. Remy, fiber den Rektor der Hamburge r  Schulbeh6rde sein Interesse an e inem wei- 
teren Ausbau  der ffir S tuden ten  bes t immten Einr ichtungen der BAH in List an. Die Ant- 
wort der Schulbeh6rde (Dr. yon Heppe) war der Hinweis auf den gep l an t en  Aufbau des 
Max-Planck-Inst i tuts  ffir Meeresbiologie.  Dazu war schon 1948 in Kiel fiberlegt worden,  
ob dieses Institut vielleicht auf Sylt im Rahmen einer  Erweiterung der BAH verwirklicht 
werden  k6nnte.  Nach der Ubernahme  der F inanz ie rung  der BAH im Rahmen  der Zen- 
tralanstalt  ffir Fischerei durch die Frankfurter  Wirtschaftsverwaltung u n d  die Entschei- 
dung  der Max-Planck-Gesel lschaft  ffir Wilhe lmshaven verlief die En twick lung  jedoch 
anders.  Jetzt wollte man  Ube r schne idungen  beim Ausbau  der be iden  Insti tute vermei-  
den  und  wegen  der hohen Zuschfisse von der L~ndergemeinschaft  zur F inanz ie rung  
fiberregionaler  Forschungse inr ich tungen  die BAH nicht noch zus~tzlich f6rdern. Der 
Hinweis  von Prof. Klatt, dab eine Ausb i ldung  von Studenten  im Max-Planck-Inst i tu t  
nicht  m6glich w~re, niitzte nichts. Eine Anfrage der Schulverwal tung bei den  Kultusmi~ 
nistern der L~nder, deren Universi t~ten in List Kurse abhielten,  ergab, dal~ es von dort 
keine Unters t i i tzungen ffir die BAH g~be. Dr. von Heppe entschied also, dab v o n d e r  
Hamburge r  Universit~t nur  Zuschfisse ffir Kurse und  den Ankauf  yon Unterr ichtsmate-  
rial aus Fakult~tsmit teln gezahlt  werden  dfirften. 

Die seit dem 1.11. 1934 bes t ehende  Arbei tsgemeinschaft  zwischen der  BAH und  der 
Mathemat isch-Naturwissenschaf t l ichen Fakult~it der Hamburger  Universit~t wurde  1948 
, ,wiederbelebt".  Es wurden  Vortr~ge von Mitarbei tern der BAH im Wintersemester  in 
Hamburg  vereinbart ,  wobei ,,clearance certificates" (Entlastungszeugnisse)  vorgelegt  
werden  mu~ten.  Beispiele ffir derart ige Vortr~ige sind: 17.1. 1949 Kustos Dr. Kfinne: ,,Ver~ 
bre i tung der Planktontiere durch Meeress t r6mungen" ;  31.1. 1949: Wiss. Asssistent Dr. 
Werner: , ,Einschleppung und  Biologie der amer ikanischen  Pantoffelschnecke in das 
deutsche Wat tenmeer" ;  7.2. 1949 Wiss. Assistent Dr. Aurich: ,,Die Fischbrut  als Bestand- 
teil des Meeresplanktons" .  Zugleich wurden  Kurse im Sommersemester  in List verabre-  
det. Ein Brief dazu von Prof. Hagmeier  vom 28.5.1948 beleuchtet  die noch immer 
schwierigen Lebensbed ingungen .  ,,Ffir das n~chste Sommersemester  (1949) k a n n  ein 
meeresbiologisches Praktikum," (der BAH auf dem Ellenbogen) ,,ganzt~igig, mit ge- 
legent l ichen Exkurs ionen angek~indigt  werden.  Die Zahl der Tei lnehmer  mug  vorl~ufig 
auf drei beschr~nkt  werden,  haupts~chlich w e ge n  der Unte rb r ingung  u n d  der Verpfle- 
gung.  Bis zu drei Studierende k 6 n n e n  in e inem Zimmer der Haupts ta t ion w o h n e n  und  
dort auch essen, w e n n  sie Lebensmi t t e lmarken  und  die Kartoffeln und  auBerdem die 
Gemfisekarte  mitbr ingen.  Die Kosten fiir Wohnen  und  Zubere i tung  der Speisen werden  



21 

sich in ge r ingen  Betr~gen halten. So lange  kein  zwei tes  Z immer  zur Verffigung steht, 
k6nnen  ke ine  S tuden t innen  au fgenommen  werden ."  

Zur idee l len  und f inanziel len Unterstf i tzung des  Wiederauf -  und Ausbaus  der  Ein- 
r ich tungen for S tuden ten  und Gastforscher  wurde  Mitte 1951 zur Grf indung der  ,,Ge- 
sel lschaft  der  F r eunde  der  Biologischen Anstal t  He lgo land"  aufgerufen.  Unterze ichner  
waren  die Professoren Wolfgang von Buddenbrock  (Mainz), Wulf Emmo Anke l  (Darm- 
stadt), Berthold Klatt (Hamburg),  Wilhelm Josef Schmidt  und Ernst  Kfister (Giessen), Wil- 
he lm Kuhl (Frankfurt /Main) ,  W. Z immermann  (Tfibingen), H. Kapper t  und E. Tiege (Ber- 
l in-Dahlem) sowie Kurt Hoffmann (Kiel). Der Aufruf wurde  z u s a m m e n  mit  der  ,,Notiz 
fiber die  BAH nach dem Kriege" von Prof. H a g m e i e r  verschickt .  

Auch  Prof. Hase  (Berlin) schrieb im N a m e n  der  Deutschen  Zoologischen Gesel lschaf t  
und der  Deutschen  Botanischen Gesel lschaf t  e inen  Aufruf zur Unters tf i tzung der  BAH. 
Sein Amtsnachfo lge r  als Vorsi tzender  der  Deutschen  Zoologischen Gesel lschaft ,  Prof. 
Anke l  (Darmstadt),  wand te  sich d e s w e g e n  im D e z e m b e r  1951 an die Kultusminister-Kon- 
ferenz in W i e s b a d e n  und ein Jahr  sp~iter sogar  an den  Bundespr~s identen ,  Prof. Heuss.  
Prof. Anke l  wer te te  die zuk(inftige BAH auf He lgo land  als ein ,, Neape l  des  Nordens" .  Er 
war besonders  um den For tbes tand  der  Grund lagenwis senscha f t  unter  dem Ern~hrungs-  
minis ter ium besorgt ,  u n d e r  sah das Gle ichgewich t  zwischen Grund lagen -  und Zweck-  
forschung bedroht  durch die Berufung eines F ischere ib io logen  als Direktor  der  Biologi- 
schen Anstalt ,  w~hrend  die Abte i lung  ffir Grund lagenwis senscha f t  nur von e inem Ober-  
r eg ie rungs ra t  ge le i te t  werden  sollte (Geus & Querner ,  1990). Prof. Heuss  antwor te te  
umgehend ,  dal~ er in Resso r t ause inander se tzungen  fiber die Ges ta l tung  e iner  naturwis-  
senschaf t l ichen Forschungsans ta l t  e igent l ich  nicht  gut  e ingre i fen  k6nne.  Die Bedeu tung  
der  Grund lagen fo r schung  w~ire ihm nicht  fremd, abe r  man  k6nne  sich auch vorstellen: 
, ,Wenn der  Ober reg ie rungs ra t  wissenschaf t l ich e twas  taugt,  k6nnte  er e inen  in der  an- 
deren  Besoldungs-  oder  Ti te lordnung s t e h e n d e n  Direktor  durch Leis tung glat t  f iberspie-  
len".  Auch Prof. H a g m e i e r  konnte  sich nicht  mit den  Vors te l lungen von Prof. Anke l  be-  
f reunden.  Er wfinschte wohl mehr  Se lbs t~ndigke i t  innerha lb  der  Bundesforschungsan-  
stalt  ffir Fischerei  oder  gar  eine Trennung  von [hr, a b e t  nicht von dem zus t~ndigen  
Ministeriurn.  

5. Die Wiedergewinnung von Helgoland 

Nach  der  Ver t re ibung der  He lgo l~nder  und der  Besch lagnahme  der  Insel  durch  
GroBbri tannien gab  es immer  neue  Bemf ihungen  auf v ie len  Ebenen  um eine Wiede rbe -  
s ied lung  Helgolands .  Schleswig-Hols te in  hat te  schon 1946 die Mil i t~r regierung gebe ten ,  
He lgo land  zur~ckzugeben ,  und 1947, die Insel  nicht  zu sprengen,  abe r  be ides  bl ieb ver-  
geblich.  Am 18.4. 1947 erfolgte die S p r e n g u n g  der  Insel. Ab 1949 gab  es He lgo land -De-  
ba t ten  im Bundes tag  und im Brit ischen Unterhaus ,  und  im Mai  1950 konnte  man  often- 
bar  so hoffnungsvol l  sein, dab der  Schleswig~ Land tag  beschlolS, den  Wie-  
de rau fbau  He lgo lands  vorzuplanen.  Besonders  e indrucksvol l  ffir die Offent l ichkei t  war  
die , ,Aktion He lgo land"  zum Jah re swechse l  1950/51, die , ,friedliche Invasion" der  Stu- 
den ten  Georg  yon Hatzfe ld  und Ren6 Leudesdorff ,  poli t isch unterstfi tzt  durch den  ein- 
fluISreichen Pr inzen zu L6wenstein (Leudesdorff,  1987). 

Im Februa r  1951 gab  es schlielSlich e ine  verb ind l iche  Zusage  der  br i t ischen Regie-  
rung ffir die Fre igabe ,  und in d i e sem Jah r  w u r d e n  ers tmal ig  Besuche auf He lgo l and  im 
Z u s a m m e n h a n g  mit der  Aufbaup l anung  erlaubt .  Auch  fo lgenden  Mi tg l iedern  der  BAH 
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wurde vom Land Commissioner  Schleswig-Holstein gestattet, am 2. duni  I951 in Aus- 
f ibung ihres Dienstes die Insel zu betreten: Kapi t fn  Jacob Holtmann,  S t e u e r m a n n  T6n- 
nies Hornsmann,  Maschinist  Peter Singer, Matrose Werner Kriihs als Besatzung der ,, Ut- 
h6rn" und  als Mitfahrende: Prof. Hagmeier,  Dr. Peter Kornmann,  Peter Kriiss und  An- 
dreas Holtmann.  Bei Sonnenau fgang  wurde  die Insel angelaufen.  Auf dem alten 
,,Flakturm" wehte die Europaflagge, und  Helgolander  Hummerfischer  waren  im Hafen, 
deren  Auslaufen ffir die Wochenschau au fgenomme n  wurde. Die Biologen ftihrten eine 
botanische Exkursion mit dem Beiboot durch, setzten v o n d e r  , ,Uthfrn" die Dredge ein 
und  g ingen  nachmit tags  auf Felswattexkursion.  Die Besichtigung der Ruine der Biologi- 
schen Anstalt  am Nachmit tag ergab , ,Aquariumsteih Keller und  zwei Geschosse noch 
brauchbar,  Mittelteil und  Bibliotheksteil we i tgehend  zerstfrt" (Quetle: handschrift l iche 
Aufze ichnungen  von Prof. Hagmeier).  Landrat  Schinkel vom Kreis P innebe rg  kam an 
Bord der , ,Uthfrn", und  auch Herr von Hatzfeld war auf der Insel. Auf der  R(ickfahrt 
wurde noch Plankton gefischt, gekurrt  und  auf dem Amphioxusgrund  gedredgt .  Man 
sptirt aus den  nf ichternen Aufze ichnungen  yon Prof. Hagmeier  die Begeis terung tiber 
den Formenreichtum der Flora und  Fauna  bei Helgoland. 

Am 1.12. 1951 wurde durch die Kreisverwal tung P inneberg  ein Ideenwet tbewerb  
,,zur Er langung  von Entwftrfen ffir den Wiederaufbau  der Insel" ausgeschr ieben  (Ano- 
nymus, 1951). ,,Die Biologische Anstalt", so heif~t es darin, ,,war und  soil wieder  ein re- 
pr fsenta t ives  Bauwerk im a l lgemeinen  st~idtebaulichen Bild darstellen." Abet:  ,, Die ge- 
schlossene Bauform der al ten Anstatt palSte sich in das s t fd tebaul iche  Bild des friiheren 
Helgoland nicht gerade gfinstig ein", und  ma n  sollte eine stfrkere Gl iederung  des 
Baukfrpers,  eine funktionale T rennung  oder gar e inen anderen  gt inst igen Standort  ein- 
p lanen.  Dazu meinte  Prof. Hagmeier  allerdings, dab die alte Lage des Instituts am offe- 
nen  Nordoststrand des Unter landes  im Interesse der Forschung und  des Betriebes bei- 
behal ten  werden  mfsse.  

Am 28.2. 1952 gab es e ine Feiers tunde der BAH in List, um den Wiede rbeg inn  der 
Arbeit  auf Helgoland selbst einzuleiten.  Dabei  wurde des ersten Direktors des Instituts, 
Prof. Friedrich Heincke, gedacht,  der am 6. J anua r  1952 100 Jahre alt geworden  wfre  
und  dessen Arbei ten  den Grund ffir die Fischereibiologie gelegt  hatten. Am 1. Mfrz  1952 
f ibernahm nach n~chtl ichen Freudenfeuern  der Ministerpr~sident  von Schleswig-Hol- 
stein, Friedrich-Wilhelm Lfibke, Helgoland wieder  in die deutsche Verwaltung.  Unter 
den  vielen Schiffen, die zu dieser Feier g e k o m m e n  waren,  befand sich auch die ,, Uth6rn" 
der Biologischen Anstalt. Sie brachte die be iden  ersten wieder  auf der Insel s tat ionierten 
Mitarbeiter Reimer Rickmers und  Andreas  Hol tmann,  der spf ter  dutch Heinrich Herzog 
abge l f s t  wurde. Die erste Liste der Daten fiber Wasser tempera tur  und  Salzgehalt  beg innt  
am 3.3. 1952. Hinzu kamen  t~igliche Planktonffnge ,  die Beschaffung von Pf lanzen und  
Tieren ffir Versand sowie Versuche und  die Fortffihrung der Fangstat is t ik des Hummers.  
Es zeigte sich, dab sich der Hummerbes t and  en tgegen  den  Beobach tungen  nach dem 
1. Weltkrieg 1952 nicht erholt hatte. Zur Insel f ibernahme waren  auch Prof. Hagmeie r  und  
Peter KrfiB auf die Insel gekommen.  

Ffir Peter KrfiB (Abb. 4) war der 1. Mfrz  1952 der erste Tag im Ruhes tand  nach  na-  
hezu 54j~hriger Dienstzeit. Er hatte als Vierzehnjfhr iger  Ostern 1898 begonnen ,  bei  Prof. 
Eh renbaum Fischeier uncl Fischlarven aus dem Plankton auszusuchen,  im Bfiro zu ar- 
be i ten  und  bei Prof. Kuckuck die Meeresa lgen  ke nne nz u l e r ne n .  A l g e n k u n d e  und  Bota- 
n ik  waren sei tdem zu seiner Lieb l ingsbeschf f t igung geworden.  Als Leiter des Aquari-  
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Abb. 7. Fischmeister und Kapit~n Jacob Holtmann an Bord der ,,UthSrn" mit einer botanischen 
Dredge auf Helgoland-Reede, im t-Iintergrund die Ruinen yon Kurhaus (links) und Biologischer 

Anstalt, etwa I952. Photo: Andreas  Holtmann. 
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urns ge lang es ihm sp~iter, die Becken so einzurichten,  dai3 sie sich den Besuchern  als le- 
bensvolle  und / i s the t i sch  sch6ne Ausschnit te  aus der U m g e b u n g  Helgolands  darboten.  
Im Zwei ten Weltkrieg und  danach war Peter KrfiB ffir den Direktor wieder e ine  wertvoUe 
Hilfe im Briro. Im April 1948 erhielt Peter Kr(il3 vom damals zust~indigen schleswig-hol-  
s te inischen Minister ffir Volksbildung eine schlichte Urkunde ffir 50j~ihrige, mustergfil- 
tige und  treue Dienste. Nach seiner Pens ionie rung  konnte  Peter Krril3 als Mitglied im 
Helgoland-Ausschul3 ffir den  Wiederaufbau  seiner Heimatinsel  weiterarbeiten.  

Eine ~ihnlich lange und  fruchtbare Dienstzeit  an  der BAH erlebte Jacob Hol tmann  
(Abb. 7). Er b e g a n n  bei der  BAH am l. 4. 1902 als Pr~iparatorlehrling. Der j u n g e  Hel- 
gol~inder mui~te sich gleich auf vielen, wei ten  Reisen bis in die Barentssee auf dem 
Reichsforschungsdampfer  ,,Poseidon" mit P lanktonf~ngen und  mit Messungen ,  Alters- 
bes t immungen  sowie Mark ie rungen  von Fischen besch~ftigen. An Land ka m zu den  La- 
bo run te r suchungen  die Arbeit im Schauaquar ium,  dessert Verwalter er sp~iter wurde.  Im 
Jahr 1921 wurde Jacob Hol tmann  Nachfolger des Fischereisachverst~indigen Uwe Jens 
Lornsen. Die Fischer k a m e n  zu ihm, um sich best/it igen zu lassen, daI~ ihre Hummer  bei 
Helgoland ge fangen  waren  und  somit zollfrei ins Deutsche Reich eingef~ihrt werden  
durften. Jacob Hol tmann wurde Kapit~in der Forschungsschiffe , ,Augusta", ,,Makrele" 
und  ,,Uth6rn" und  ffihrte sie mit Umsicht und  Erfolg frir Wissenschaft und  Unterricht. 

Leider konnte  Dr. Clemens  Kfinne, der Kustos fiir Zoologie an der BAH seit 1941, den  
Wiederbeg inn  auf Helgoland nicht mehr  er leben.  Er starb im September  1951 kurz vor 
se inem ffinfzigsten Gebur ts tag  an e inem Lungenle iden .  Seine Mitarbeiter vermil~ten ihn 
sehr als f reundl ichen und  hilfreichen Kollegen und  h~itten gerne sein reiches Wissen fiber 
das Zooplankton weiter genutzt,  das er durch viele Forschungsfahrten und  g e n a u e  Ana- 
lysen g e w o n n e n  und  als ausgeze ichneter  Lehrer in den Kursen vermittelt  hatte (Brick- 
mann,  1952). 

Zum 65. Gebur ts tag  von Prof. Hagmeie r  am 17.7. 1951 und zur Vol lendung von 
40 Dienst jahren bei der BAH sind die Unterschrif ten der Mitarbeiter erhal ten  (Abb. 8). 
Es kamen  Glrickwrinsche und  A n e r k e n n u n g  vom Bundesminis ter  frir Ern~ihrung, Land- 
wirtschaft und  Forsten, Prof. Niklas, und  se inem Ministerialdirektor Dr. Tie tmann.  Die 
Dienstzeit von Prof. Hagmeier  wurde verl~ingert, damit  er weiter frir die P l a n u n g  des Auf- 
baus auf Helgoland zur Verffigung stand. Prof. Hagmeier  leitete die BAH bis 1953, bis zu 
se inem 67. Lebensjahr.  Bei der B e n e n n u n g  eines Nachfolgers gab es Schwierigkeiten.  
Prof. KSndler (Kiel) war zun~ichst bereit  u n d  schStzte sich glricklich, an seine frfihere Wir- 
kungsst/i t te als Nachfolger seines Mentors  Arthur Hagmeier  zurf ickkehren zu k6nnen ,  
sagte d a n n  aber  im November  1952 ab. Im MSrz 1953 war schliel31ich Prof. Adolf Brick- 
mann ,  der gerade als Nachfolger von Prof. Willer auf das Ordinariat  fiir Fischereibiolo- 
gie in H a m b u r g  berufen  worden  war, damit  e invers tanden,  die BAH ,,ehrenamtlich" zu 
leiten. Damit hatte das Minister ium e inen  Wissenschaftler gewonnen ,  der  die Anstalt  
schon seit 1923 als Assistent der Deutschen Wissenschaft l ichen Kommission frir Meeres-  
forschung kann te  und  der seine Er fahrungen  und  seine KrSfte zum Wohle des Instituts 
e inb r ingen  sollte. Ffir die Verabschiedungsfeier  yon Prof. Hagmeier  am 7. Mai 1953 in 
der UniversitSt Hamburg  kam die offizielle Benachr icht igung so spSt in List an, dab Prof. 
Hagmeier  nicht  zu der Feier kam, in der er gemeinsam mit den Professoren Lficke und  
Schnakenbeck  verabschiedet  werden  sollte. Prof. Hagmeier  zog mit se iner  Familie von 
Sylt nach Kiel, wo sein Sohn Erik Mee re skunde  studierte. Prof. Hagmeier  starb 1957 in 
Kiel im Alter yon 71 Jahren.  
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Abb. 8. Gratulation f~ir Prof. Hagmeier  zum 40j~hrigen Dienstjubil~um am 11.7. und  zum 65. Ge- 
burts tag am 17.7. 1951. Gestaltung: Dr. Erich Ziegelmeier. Unterschriften der Mitarbeiter.  John Hin- 
richs (Oberpr6parator), Dr. Clemens K~inne, Dr. Johannes  Lundbeck, Dr. Adolf Kotthaus, Dr. Ulrich 
Schmidt, Herr Kr6ncke, J~irgen Marschall  (techn. Assistent und  Zeichner), Herr Bick (Laborant), 
Anna  Krii~ (Hauspersonal), Dr. Peter Kommann,  Paul-Heinz Sahling (techn. Assistent, Botanik), John 
Herzog (Bootsffihrer), Dr. Erich Ziegelmeier, Erich Windt (Verwaltungsleiter), Peter Krfi~, Dr. Bern- 
hard  Werner, Frau H6hnel  (Bibliothek), Jacob Hol tmann (Kapit6n und Fischmeister), R. Rickmers 
(wissensch. Fischer), Dr. Horst Aurich~ Hinrich Kanje (wissensch. Fischer), Peter Singer  (Maschinist), 
T6nnies Homsmann  {Steuermann), Werner Krfihs (Matrose), E. ClaBen (Hauspersonal), Max Simon- 
sen (Werkstatt und  Fahrer), Andreas Hol tmann ftechn. Assistent), Heinz Herzog (techn. Assistent). 
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6. Professor  Bfickmann und die ,,Kopfstation" der BAH 

Mit Prof. B/ ickmann (Abb. 9) wurde ein Wissenschaftler als Direktor der BAH er- 

nannt ,  dessen  Begeis terung ffir die Meeresbiologie schon w~hrend seiner  Studienzei t  in 

Hamburg  geweckt  wurde.  Eine ausffihriiche Lebensbeschre ibung,  die Liste der Ver6f- 

fen t i ichungen  und  die seiner Diptomanden und  Doktoranden wurde von Schmidt  (1970) 

publiziert.  Adolf Bfickmann promovierte 1923 bei Prof. Hans Lohmann in H a mbur g  fiber 

Abb. 9. Prof. Btickmann 1929 an Bord des RFD ,,Poseidon". Photo: Archly der BAH. 

Appendicular ien ,  eine Gruppe, die er auch ffir die ,,Tierwelt der Nord- und  Ostsee" be- 
arbeitete und  die ihn nach seiner Emeri t ierung wieder besch~ftigte. Am 16. Mai 1923 
wurde  er Assistent der Deutschen Wissenschaft l ichen Kommission ffir Meeresforschung 
auf Helgoland,  nachdem Dr. Werner  Schnakenbeck  von dort an das Fischereibiologische 
Institut in H a m b u r g  g e g a n g e n  war, und  untersuchte  zusammen  mit Prof. Friedrich 
Heincke die Auswi rkungen  der Fischerei auf den  Schol lenbestand der Nordsee. Adolf 
Bi ickmann n a h m  an der 47. , ,Poseidon"-Fahrt  teil und an sehr vielen wei te ren  For~ 
schungsfahr ten  auf der  ,,Poseidon", , ,Augusta", , ,Makrele", auf Fischereischutzbooten 
und  Fischdampfern,  sp/iter auf ,, Gaus s ' ,  , ,Anton Dohrn" und  ,, Meteor". N e b e n  der Er- 
l ed igung  des groBen Arbei tspensums auf derar t igen Reisen sorgte er auch ffir den ge- 
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sel l igen Tell, auf der alten ,,Gauss" im edlen Wettstreit  mit Dr. Joachim Joseph,  und ffir 
humoris t isch-poet isch-phi losophische Beitr~ge in den G~stebtichern der Forschungs-  

schiffe. Aus seiner  Feder  s tammen zahlreiche,  g rund legende  Arbeiten fiber das Wachs- 

turn der Fischbest~nde,  die Befischung und den Ertrag sowie tiber f ischereibiologische 

Untersuchungsmethodik .  
Prof. Bfickmann war  durch seine Lehrverpf l ichtung und die Leitung des Instituts ffir 

Fischereiwissenschaft  der Universit~it an Ham burg  gebunden ,  u n d e r  setzte sich daffir 
ein, dab auch die BAH in Hamburg  ver t re ten war. Im Jahr  1954 wurde e ine  ,, Kopfstation" 

der BAH in Hamburg  eingerichtet ,  zun~ichst mit dem Direktor und e inem Teil der Ver- 
wal tung im Paulsenhaus,  Neuer  Wall 72, wo die meis ten Institute der Bundesfor- 

schungsanstal t  ffir Fischerei  u n t e r g e k o m m e n  waren,  ab Anfang 1955 in der  angemie te -  
ten Villa Elbchaussee  199 (Abb. 10). Dort konnten  auch exper imente l le  Arbei ten  fiber die 

Rhythmik von Ruhe und Aktivit~t von Fischen a u f g e n o m m e n  werden.  Zun~chst  wurde  

das Verhalten von Aalen geprtift, was ftir Nahrungsau fnahme  und Fang bedeu t sam ist. 
Die neu geschaf fene  Abtei lung Tierphysiologie kam hinzu, und zwar unter  der Leitung 

von Prof. Friedrich Krfiger, der v o n d e r  Universit~t Mfinster als augerplanm~Biger  Pro- 
fessor nach Hamburg  wechsel te  und ab 1.4. 1956 zur BAH geh6rte.  Sein wissenschaft-  

Iicher Assistent war zun~chst Dr. Jakovlev. Prof. Bfickmann etablierte auch die Abte i lung 
Meeresmikrobio log ie  an der BAH und sandte im Jahr  1959 Dr. Wilfried Gunke l  als er- 

sten Meeresmikrob io logen  der BAH zur Ausbi ldung in die USA zu Prof. ZoBell in La 

Jolla, Kalifornien, und zu Prof. Carl H. O p p e n h e i m e r  in Port Aransas, Texas. 

Abb. I0. Das Gebaude Elbchaussee 199, heutiger Zustand. Photo: Archly der BAH. 
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Verb indungen  mit H a m b u r g  waren  f ibrigens nicht neu in der  Gesch ich te  de r  BAH. 
Nach  18j~hriger Arbei t  auf He lgo land  wurde  Dr. Eh renbaum 1910 zum Leiter  de r  neuen  
Fischere ib io logischen  Abte i lung  am Naturh is tor i schen  Museum in H a m b u r g  berufen.  
W~ihrend des  Ersten Wel tkr iegs  gab  es in d ieser  Abte i lung  und im M u s e u m  Platz ffir die 
von He lgo land  evaku ie r t en  Mi ta rbe i t e r  de r  BAH. Im Jahr  1921 wechse l te  Dr. A. Wulff 
yon H a m b u r g  nach  Helgoland,  1923 kam Dr. S c h n a k e n b e c k  von He lgo land  nach  Ham-  
burg  und wurde  1932 Abte i lungsd i rek to r  und  Professor. Aus dieser  Ab te i l ung  en t s tand  
nach  1945 das  Institut ffir Hochseef i schere i  de r  Bundesforschungsans ta l t  ffir Fischerei ,  
de ren  Verwal tung,  wie oben  erw~ihnt, yon d e m  Helgol~inder Henry  Bartz ge le i te t  wurde.  

Die Bemfihungen  von Prof. H a g m e i e r  um eine m6glichst  selbst~indige Ste l lung der  
BAH wurden  von Prof. Bfickmann w~hrend  se iner  ge samten  Amtszei t  fortgesetzt .  Dabei  
erfuhr  er wi rksame  Unterstf i tzung durch die  Deutsche  Forschungsgemeinscha f t  (DFG), 
die in e iner  Besprechung  auf minis ter ie l ler  Ebene  im Janua r  1954 und in ihrer  ,, Denk-  
schrift fiber den  Wiede rau fbau  der  Biologischen Anstal t  for Meeres fo r schung  in Helgo-  
land"  im M~rz 1954 die Wfinsche der  deu t schen  Wissenschaf t  in Bezug auf die  Zukunf t  
der  BAH deut l ich  machte .  Gem~il~ der  Denkschri f t  der  DFG sollten die i dea l en  Bedin- 
g u n g e n  auf He lgo land  ffir die Beobach tung  und  Beschaffung von M e e r e s p f l a n z e n  und 
Meeres t i e r en  durch e inen  fes ten  Mi ta rbe i t e r s t ab  und durch zei twei l ige  G~iste ffir die 
Grund lagen fo r schung  genutz t  werden .  Aui3erdem w~ire die Station be sonde r s  wicht ig  
zur Ausb i ldung  des Nachwuchses  ffir m o d e r n e  anatomische ,  phys io logische  und bio- 
chemische  Arbei t s r ich tungen.  tn de r  Denkschr i f t  de r  DFG wurden  die Heraus l6sung  der  
BAH aus dem Hausha l t  der  Bundes forschungsans ta l t  ffir Fischerei  empfohlen ,  die  ge-  
p lan te  Berufung eines Beirats ffir d ie  BAH durch das  Ern~ihrungsminister ium begrfil~t so- 
wie  die  Einr ichtung von zahlre ichen,  grol3en R~iumen ffir Gastforscher  und Kurse auf Hel-  
go land  gefordert .  

7. Mitarbeit der BAH in der Deutschen  Wissenschaftl ichen Kommiss ion 
f i i r  Meeresforschung und Forschungsfahrten der B A H  

Die BAH s tand seit  der  Grf indung der  Deutschen  Wissenschaf t l ichen Kommiss ion ffir 
Meeres fo r schung  (DWK) im Jahre  1900 in enge r  Beziehung zu dieser  Inst i tut ion (Bahr, 
1962). Prof. Fr iedr ich  He incke  geh6r te  zu den  ers ten  DWK-Mitgl iedern .  DWK-Assis ten-  
ten a rbe i t e ten  an der  BAH, und yon ihnen  w u r d e n  viele sp~iter als planm~iBige Mi tarbe i -  
ter der  BAH f ibernommen,  n~imlich Dr. Horst  Aurich,  Dr. Adolf Bfickmann, Dr. Ar thur  
Hagmeier ,  Dr. He lmuth  Hert l ing,  Dr. C lemens  Kfinne, Dr. Johannes  Lundbeck ,  Dr. Wil- 
he lm Mielck,  Dr. Ulrich Schmidt,  Dr. Hugo  Weigo ld  und Dr. Alfred Wulff. Im Jah r  1920 
w u r d e  ffir den  Zwei ten  Vors i tzenden der  DWK die  B e z e i c h n u n g ,  Wissenschaff l icher  Vor- 
s i tzender"  eingeff ihrt  (Erster Vors i tzender  war  ein Minis ter ia lbeamter) ,  und  das  
Ern~ihrungsminis ter ium berief  Prof. He incke  in d ieses  Amt. Sein Nachfo lger  w u r d e  1929 
Prof. Ehrenbaum,  u a d  d ie sem folgte im Jah r  1935 Prof. Hagmeier .  Die DWK war  auBer- 
d e m  ffir die Organisa t ion  und  F inanz i e rung  de r  ,Pose idon" -Fa h r t e n  zust~indig und  
sorgte  ffir Verb indung  und  A b s t i m m u n g  mit d e m  In te rna t iona len  Rat ffir Meeres fo r -  
schung.  Dr. Julius Claussen  als Vors i tzender  de r  DWK und Dr. Meseck  als geschMts-  
f f ihrender  Sekret~ir se tz ten sich nach  d e m  Zwei t en  Wel tkr ieg  ffir das  Fo r tbes t ehen  der  
DWK ein. Die DWK wurde  zun~ichst in den  Hausha l t sp lan  des Zen t r a l amtes  ffir 
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Ern~hrung und Landwirtschaft in der Britischen Besatzungszone a u f ge nomme n  und  kam 
schliel~lich in den  ZustSndigkei tsbereich des Bundeserni ihrungsminis ter iums.  Fiir As- 
s is tentenstel len waren erst ab 1956 wieder  Mittel vorhanden.  Zu den ersten wissen- 
schaftl ichen Nachkriegs-Assis tenten gehOrte Dr. Gotthilf Hempel  an der BAH. Vorher 
war bereits die Herausgabe  der ,,Berichte der Deutschen Wissenschaft l ichen Kommis- 
sion f fir Meresforschung" m6glich, die ab 1949 mit Band 11 wieder erscheinen konnten.  

Im Jahr 1948 land die erste Sitzung der DWK nach dem Kriege statt, mit Dr. Lund- 
beck als Vertreter der BAH. Am 1.11. 1952 konnte  die deutsche Mitgliedschaft im Inter- 
na t iona len  Rat f fir Meeresforschung (ICES) erneuer t  werden.  In den , ,Annales Biologi- 
ques" ffir 1952 erschienen wieder ICES-Arbeitsberichte fiber die deutschen  Untersu- 
chungen,  aus der BAH yon Dr. Aurich, Dr. Kotthaus, Dr. Lundbeck und  Dr. Erich 
Ziegelmeier. Eine Mitarbeit  der deutschen  Meeresforscher an gr6~eren in terna t ionalen  
Unte r suchungen  wurde wieder m6glich und  auch verlangt,  wie etwa bei der regelm~iBi- 
gen Kontrolle der FischbestSnde. Damit konn ten  sich die deutschen Wissenschaftler wie- 
der an der Abfassung yon Empfeh lungen  und  an Beschlfissen beteiligen, die ffir Fische- 
re ikonvent ionen  aussch laggebend  waren.  Prof. Bfickmann hatte schon seit 1928 an den 
Konferenzen des ICES te i lgenommen.  Im Jahr 1934 wurde er Sekret~ir der DWK, 1936 
Mitglied und  1953 ihr Wissenschaftl icher Vorsitzender. Im Jahr  1959 gab Prof. B~ickmann 
mit Riicksicht auf seine sonst igen vielf~iltigen Aufgaben  den Vorsitz der DWK an Prof. 
G~inter Dietrich ab, bl ieb aber  ein sehr engagier ter  Mitarbeiter  und  Diskussionspartner  
der DWK und  ein vietgefragter Fachmann.  Wissenschaftler der BAH hat ten stets Anteil  
an der Arbeit  der DWK, wie Dr. Aurich, Dr. Max Gillbricht, Prof. Otto Kinne, Dr. Kotthaus, 
Dr. Harald Rosenthal und  Dr. Friedrich-Wilhelm Tesch. Zur Zeit geh0rt Dr. Hein v. We- 
s t e rnhagen  der DWK an. 

Gro~en Auftrieb ffir die Arbeit der DWK und ffir die deutsche Beteil igung an inter- 
na t ionalen  Aufgaben  gab im Jahr 1955 die Indiensts te l lung des Forschungsschiffes 
,,Anton Dohrn" (Abb. 11). Prof. Bfickmann betonte beim Stapellauf in Cuxhaven  am 
16.8. 1954 die Wichtigkeit e iner  Oberwachung  der Nutzfischbest~inde, wobei For- 
schungsschiffe das notwendige  Material liefern. Er er innerte  an die vielen Fahrten der 
Meereskundler  mit dem Reichsforschungsdampfer ,,Poseidon" im Zei traum 1902-1938 
sowie an die wertvollen Ergebnisse dieser Reisen ffir Wissenschaft und  Praxis. In den  yon 
der Bundesforschungsanstal t  ffir Fischerei h e r a u s g e g e b e n e n  ,,Wissenschaftlichen Infor- 
mat ionen  fiir die Fischereipraxis" (sp~ter , ,Informationen ffir die Fischwirtschaft") sind 
Einzelhei ten yon den Fahrten der ,,Anton Dohrn" nachzulesen,  von Teilnehmern,  Arbei- 
ten, Wind und  Wetter sowie von der Begeis terung fiber das gute und  praktische Schiff. 

Auf der Erprobungsfahrt  der ,,Anton Dohrn" im Februar  1955, mit einer  Be* 
wShrungsprobe bei vollem Sturm, war Prof. Bfickmann der Fahrtleiter. Fahr t te i lnehmer  
seitens der BAH waren Dr. Reimer als Bordbiologe sowie Dr. Aurich, Dr. Ziegelmeier  und  
der KapitSn der ,, Uth~rn", T&nnies Hornsmann,  die Netze und  Bodengreffer erprobten.  
Im MSrz 1955 gab us synoptische Fahr ten  von ,,Anton Dohrn", ,Gauss"  und  ,,Uth~rn" in 
der sfidlichen Nordsee zur Unte rsuchung  yon Fischbrut, Plankton und  Hydrographie  mit 
Prof. Bfickmann, Dr. Aurich, Dr. Gillbricht, Dr. Ziegelmeier, Heinrich Herzog und  An- 
dreas Holtmann.  Damit wurden  die 1928 a u f g e n o m m e n e n  Arbei ten der BAH fortgesetzt. 
Es ging um den vermute ten  Z u s a m m e n h a n g  zwischen dem Erfolg des Laichens, also der 
St~irke der Nachwuchsjahrg~inge, mit den  Eigenschaften und  Bewegungen  des Wassers. 
In den Jahren  1952 und  1953 hatte man  darfiber nur  mit der ,,Gauss" arbei ten k6nnen.  
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Abb. 11. ,,Anton Dohrn", L~nge 62,3 m, 999 BRT. Fischerei-Forschungsschfff 1955-1972. Photo: 
Archivbild der Bundesforschungsanstalt ffir Fischerei. 

Im M~rz 1955 dauerte  der Winter lange. Die Wasser tempera turen  waren niedrig,  Laichen 
und Schlfipfen wurden  verz6gert. Erschwerend war, dal~ die ,, Uth6rn" Anfang  M~rz noch 
vom Eis in der Elbe festgehal ten wurde.  

Die folgende Reise der ,,Anton Dohrn" nach Island diente e iner  Erprobung der 

fischereilichen Ausrfistung. Die F~nge wurden  ffir die laufenden  K6hler- und  Rotbarsch- 
un t e r suchungen  von Dr. Schmidt und  Dr. Kotthaus ausgewertet .  Die erste l~ngere Reise 
der ,,Anton Dohrn" ging im Sommer 1955 in die Irminger See. Eine Bank, mit reichem 
Rotbarschvorkommen,  die zuvor ,,amtlich" nicht  be ka nn t  war, wohl abe t  den  Fischern, 
wurde , ,Anton-Dohrn-Bank" benann t .  Der Fahrfleiter Dr. Kotthaus bearbe i te te  zusam- 
men  mit Dr. Gerhard  Krefft die Fischfauna. Dr. Aurich und  Dr. Gillbricht befal~ten sich 

mit dem Mikroplankton  sowie se inen  Bez iehungen  zu den  Trf ibungsmessungen.  Dabei 
wurde  eine Zone parallel  zur gr6nl~ndischen Kfiste gefunden,  in der die ,0 Schaumalge"  
Phaeocystis vorherrschte. Dr. Ziegelmeier  untersuchte  die Bodengrei ferproben und  die 

Wirbellosen-Beif~nge aus den  Trawls. 
Die ,,Anton Dohm" wurde  in der Folge mit Dr. Schmidt als Fahrtleiter regelm~l~ig im 

Winter zu den Un te r suchungen  der K6hlerbest~nde zwischen Norwegen  und  Island ein- 
gesetzt. Im November /Dezember  1958 ging es sogar bis in die Barentssee. Auf diesen 
Reisen wurden  wichtige in ternat ionale  Ve rb indungen  geknfipft, geme insame  Untersu-  

chungen  mit norwegischen  Kollegen ausgeffihrt und  unter  har ten Wi t t e rungsbed ingun-  
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gen  Ger~te getestet  sowie Mitarbeiter  geschult.  Dr. Kotthaus fuhr mit der , ,Anton Dohrn" 
in j edem Frfihjahr zur Untersuchung der Rotbarschvorkommen in den Nordat lant ik  zwi- 
schen F~rbern und  Island und  im Juni /Jul i  zur Erforschung der Grundf ischbest~nde in 
den  sfidlichen Tell der Nordsee. Damit wurden  die Unte rsuchungen  der ,,Uth6rn", die 
sich in den Jahren  1948-1955 auf die Deutsche Bucht beschr~nken mul~ten, wesentl ich 
erg~inzt. Es g ing dabei  auch um die Ern~ihrung yon Kliesche und  Scholle. H~l te rungen  
im Aquar ium er laubten  Vergleiche fiber die Zeit der Nahrungsaufnahme  sowie ~iber die 
Geschwindigkei t  der Verdauung.  

Im Juni /Jul i  1956 leitete Dr. Aurich die ,,Schollenreise" der ,,Anton Dohrn". Er 
richtete bei Helgoland zur Unte rsuchung  der Tagesperiodizit~t der Ern~hrung  eine Dau- 
erstation ein. Planktonf~nge auf dieser Fahrt best~tigten das erstmals in den  Nach- 
kriegsjahren festgestellte, ausgedehn te  und  intensive Laichen von Sardine und  Sardelle 
in den  kf is tennahen Gebie ten  vor den west- und  ostfriesischen Inseln sowie ffir die Sar- 
delle au~erdem noch vor der nordfriesischen Kfiste. Im Rahmen der norwegisch-deut-  
schen Seelachsarbei ten wurde die ,,Anton Dohrn" unter  Dr. Schmidt im November /De-  
zember  1956 und  mit For tse tzungen im Februar/M~rz sowie November /Dezember  1957 
eingesetzt.  Dr. Kotthaus untersuchte  auf einer  Fahrt mit der ,,Anton Dohrn" im 
M~rz/April 1957 die Nutzfische in der D~nemarkstra~e und im Juni /Jul i  1957 in der sfid- 
l ichen Nordsee, wobei Vergleichsf~nge mit der ,, Uth6rn" ausgef~ihrt wurden.  

Im M~irz/April und  Augus t /September  1958 war die BAH mit mehreren  Mitarbei tern 
an den Unte r suchungen  im Rahmen des In ternat ionalen  Geophysikal ischen Jahres be- 
teiligt. Auf der ,,Anton Dohrn" war Prof. Bfickmann Fahrtleiter der ersten Fahrt. Ffir das 
Phytoplankton war Dr. Gillbricht zust~ndig, f~ir das Zooplankton waren es Dr. Schmidt 
und  Dr. Ziegetmeier. Proben fiir Fischereibiologie und Benthos wurden  von Jfirgen Mar- 
schall und Martin Sbhl g e n o m m e n  und  ffir physiologisch-chemische Un te r suchungen  
von Dr. Heinz Schaefer. Auf der ,,Gauss" wurde das Phytoplankton yon Dr. Aurich bear- 
beitet. Daraus e rgaben  sich Ver6ffentl ichungen von Dr. Aurich fiber die Planktonge-  
meinschaf ten verschiedener  Wasserarten, von Prof. Bfickmann mit den a nde r e n  Fahrt- 
lei tern (Prof. Dietrich, Dr. Joseph) ~iber Programm und Verlauf der Fahrten, von Dr. Gill- 
bricht fiber Phytoplankton und  gel6ste organische Substanz, von Dr. Kotthaus fiber den  
Rotbarsch und  seine Larven, von Dr. Schaefer fiber Aminos~uren in der Rumpfmuskula-  
tur des Rotbarsches und  von Dr. Ziegelmeier  fiber die Bodenfauna auf gr6nl~indischen 
und  is l~ndischen Schelfgebieten.  

Im Januar  1959 fuhr die ,,Anton Dohrn" mit Dr. Hempel  als Fahrtleiter in den  Eng- 
l ischen Kanal. Diese Reise war ein Glied in der in te rna t ionalen  Kette yon Forschungs- 
fahrten, die von November  bis M~rz die Vertei lung und  W a n d e r u n g e n  der Her ingslarven 
erfassen sollte. Es ging um die Frage, ob die Haup tmenge  der Her ingsbrut  aus dem 
Engl ischen Kanal  in der Deutschen Bucht aufw~chst. Erstmalig wurde mit dem in den 
USA entwickel ten  ,,Hai" gearbeitet,  e inem quant i ta t iven Planktonnetz,  das vom fah- 
r enden  Schiff e ingesetzt  wird und  gegen  grobe See nicht empfindlich ist. Es wurde 
auch nach l o h n e n d e n  Fangpl~itzen ffir die deutsche Heringsfischerei gesucht.  Welter 
konn t en  ffir das neue  BAH-Aquar ium Fische, gro~e Krebse, Pi lgermuscheln und  ein 
Krake l ebend  nach Helgoland gebracht  werden.  Gleichzeitig b e g a n n  Dr. Wilfried 
Gunkel ,  der Leiter der an der BAH neu  e inger ichte ten  Abte i lung Mikrobiologie, an Bord 
der ,,Anton Dohrn" mit seiner Arbeit fiber die Vertei lung der Bakterien in versch iedenen  
Wasserkbrpern.  
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8. Wiederaufbau auf Helgo land,  Mitarbeiter, G~ste und Kurse 

Im Jahr  1955 b e g a n n  der Neubau  von Inst i tu tsgeb~ude der BAH und  Aquar ium auf 
Helgoland (Abb. 12), nachdem der Baugrund  nach Bomben und  Minen  durchsucht  war. 
In den  Helgol~nder  Wissenschaft l ichen Meere sun te r suchungen  wurde der  Neubau  be- 
schr ieben (Bfickmann, 1959). Ein Nachbau  des zerst6rten Geb~udes  h~tte nicht in das 
durch e inen  Archi tektenwet tbewerb best immte,  v611ig neugesta l te te  Ortsbild gepai~t. Im 
Vergleich zum al ten Inst i tutsgeb~ude wurde  der ausgeffihrte Entwurf von Prof. G. Has- 
senpflug niedriger, l~inger und  horizontal starker gegliedert .  

Das Aquar ium wurde  nur  durch den  Keller mit dem fibrigen Inst i tu tsgeb~ude ver- 
bunden .  Der Haup te ingang  sowie das offene Seehundsbecken  sollten f~ir e inen  ersten 
Blickkontakt der Besucher mit den Meere sbewohne rn  dienen.  Die Verse aus Goethes 
,,Faust" von der Giebe lwand  des ersten Aquar iumsbaus  wurden  in der n e u e n  Eingangs-  
halle angebracht :  ,,Alles ist aus dem Wasser en t sprungen ,  alles wird durch das Wasser 
erhalten, Ozean  g6nn '  uns dein ewiges Walten".  Der Schauraum er inner te  sehr an das 
alte Aquarium, wurde jedoch von 170 m 2 auf 210 m 2 vergr~Bert. Hinter den  Becken gab 
es jetzt wesentl ich mehr  Platz ffir die Pflege der Tiere und  Pflanzen. Die Besucher f~ihl~ 
ten sich wieder  in die Helgol~nder Unterwasserwel t  versetzt. Der Natur  nachgebi lde te  
Fels- und  Sandb6den  mit ihren Bewohnern  wurden  gezeigt, und  auch das bew~hrte 
, ,Arenabecken" wurcte neu  erbaut. Zur Schau gestellt waren  wie friiher auf einer  orts- 
f remden Basalttrib~ine die farbpr~chtigen Seene lken  und  Seerosen. Das ,,Bootswrack" 
im Knur rhahnbecken  war wiederers tanden,  und  ebenso  gab es, wie frfiher, die Reihe der 
Hummer  versch iedenen  Alters. Ffir die Wasserversorgung yon Aquar ium und  Institut 
wurden  gro~e Tiefbeh~lter zum Sediment ie ren  der Trfibstoffe sowie zwei Hochbeh~lter  
gebaut,  die nicht mehr  im Hause lagen, sondern,  vor Tempera tu r schwankungen  ge- 

Abb. 12. Die neue BAH auf Helgoland 1956. Photo: Andreas Holtmann. 
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schfitzt, in der Halde unter  der Treppe zum Oberland.  Im Keller befanden  sich noch zahl- 
reiche Aquar ien  ffir Versandmaterial  und  ffir die Versorgung von G~sten und  Kursen so- 
wie eine Reihe von R~umen zur H~lterung von Pflanzen und  Tieren bei bes t immten  Tem- 

peraturen.  
Ein Flfigel des Inst i tutsgeb~udes wurde  ffir die auf Helgoland t~tigen Mitarbei ter  der 

BAH mit Laboratorien ffir Botanik, Zoologie, Physiologie, Mikrobiologie, Fischereibiolo- 
gie und  Planktonforschung gebaut.  Im zwei ten Teil des Geb~udes wurden  R~ume ffir 
Gastforscher sowie Kurse und  im Keller Werkst~tten sowie ein Isotopenlabor unterge-  
bracht. Zur Aussta t tung der Gastforscherlabors stellte die Deutsche Forschungsgemein-  
schaft zahlreiche Ger~te zur Verffigung. Ffir Lehrverans ta l tungen waren ein Kurssaal ffir 
30 Personen und  ein ,,Exkursionssaal" ffir 20 Personen vorgesehen,  die bei Bedarf durch 
eine Sch iebewand  zu e inem groBen Raum v e r b u n d e n  werden  konnten.  Wegen  zahlrei- 
chef A n m e l d u n g e n  von Universi t~tskursen wurden  die R~ume aber meis tens  ge t rennt  
und  parallel  von Kursen genutzt.  Eine Insti tutsbibliothek war zun~chst nur  in beschei- 
denem Mal3e auf Helgoland vorhanden.  

Im Jahr 1959 gab es bei der BAH sechs Abte i lungen  und 12 Wissenschaftler: Zoolo- 
gie: Prof. Bfickmann, Dr. Werner, Dr. Ziegelmeier  (Dr. Gotram Uhlig ab April 1960); Phy- 
siologie: Prof. Krfiger, Dr. Henn ing  Stieve; Botanik: Dr. Kornmann,  Dr. Kesseler; Mikro- 
biologie: Dr. Gunkel ;  P lanktonkunde:  Dr. Aurich, Dr. Gillbricht; Fischereibiologie: Dr. 
Kotthaus, Dr. Hempel.  Die BAH-Mitarbeiter  Dr. Schmidt, S. Bick, R. Stfindel und  R~iume 
der BAH in der AuBenstelle am Fischmarkt in Bremerhaven wurden dort vom Institut ffir 
Seefischerei der Bundesforschungsansta l t  ffir Fischerei (Hamburg) f ibernommen.  

Anfang Mai 1959 waren  Dr. Kornmann,  Dr. Gillbricht, Dr. Kesseler, Erich-Hartwig 
Harms, John Herzog, Andreas  Holtmann,  Jacob Hol tmann als Pensioner, Hinricb Kanje 
und Werner  Krfihs mit ihren Famil ien mit der ,,Uth6rn" yon List nach Helgoland gezo- 
gen. Nacb der sehr bewegten  Oberfahrt erfolgte die BegrfiBung der Umsiedler beim Ein- 
laufen in den ,, Nord-Ost-Hafen" vor dem n e u e n  InstitutsgebAude durch Paul-Heinz Sah- 
ling und  Dr. Gunkel .  

Das G~stebuch hat die Besucher zur feierl ichen Er6ffnung der Station auf Helgoland 
am 19.6. 1959 festgehalten. An erster Stelle steht Heinrich Lfibke, Bundesminis ter  fi.ir 
Ern~hrung,  Landwirtschaft und  Forsten, designier ter  Bundespr~sident.  Dr. Verwey, Di- 
rektor der Zoologischen Station in Den Helder  und seit 1922 mit Helgoland ve rbunden ,  
hielt den  Festvortrag fiber W a n d e r u n g e n  von Meerest ieren in der Nordsee, besonders  
fiber die Bewegungen  und  die Or ient ierung der Garnelen.  Am Abend gab es ein frohes 
Fest an Bord der ,,Anton Dohrn" im Helgol~inder Hafen. 

Auch die Lehr l ingsausbi ldung wurde in Helgoland fortgesetzt. Im noch unfer t igen 
Aquar ium b e g a n n  Gerrit Sahling am 1.4. 1959 als Lehrling und machte un te r  Andreas  
Hol tmann und  ,, Hinni" Kanje seine ersten Einr ichtungsarbei ten.  

Gastforscher sowie der erste S tuden tenkurs  aus Tf ibingen folgten noch im gleichen 
Jahr, und  alle waren bee indruckt  von den  n e u e n  Labors. Auch das G~stehaus auf dem 
Ober land (Abb. 13) konnte  schon im Herbst  1959 genutz t  werden.  Die erste Heimlei te-  
rin war Elisabeth Harms. Im Jahr 1960 gab es 11 Kurse oder Exkursionen mit 298 Teil- 
nehmern ,  darunter  zwei ,, anstal tseigene" Kurse ffir Lehrer und  Studenten  im April sowie 
im August.  Es kamen  32 Arbeitsplatzbeleger,  darunter  G~ste aus der Vorkriegszeit wie 
Prof. Kuhl vom Institut ffir Kinematische Zellforschung und  junge  Wissenschaftler, die 
sp~ter der BAH besonders  nahe s tehen soll ten wie Dr. Jfirgen Overbeck aus Potsdam und 
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Abb. 13. Das G~istehaus der BAH auf Helgoland, Oberland. Erbaut 1959. Sp~iter ,,Arthur-Hagmeier- 
Haus % Photo: Paul-Heinz Sahling. 

Dieter Mollenhauer,  stud.rer.nat, aus Berlin, oder sp~ter dem BAH-Mitarbei ters tab an- 

geh6rten wie Jfirgen Flfichter, Diplombiologe aus Hamburg,  weiter  Klaus-Jfirgen G6t- 
ring, cand.rer.nat,  aus GieBen und  sp~ter Professor in GieBen. In der Liste des Verwal- 
tungsleiters gibt es Vermerke zur F inanz ie rung  der Gastforschungsaufenthal te .  Man 
konnte  fiber die Kul tusverwal tungen  der deutschen  L~nder, die Deutsche Forschungs-  
gemeinschaft  oder die Max-Planck-Gesel lschaft  kommen,  die Arbeitspl~itze pauschal  

gemietet  hatten, oder man  wurde als ,,Selbstzahler" gefiihrt. 
Im Juni  1960 gab es e ine Tagung  der Arbei tsgruppe ffir Ben thos -Unte r suchungen  

des In terna t ionalen  Rats ffir Meeresforschung unter  dem Vorsitz von Prof. G u n n a r  Thor- 
son (Kopenhagen),  mit Prof. Otto Kinne als Gast aus Kanada, Dr. Harold Barnes von der 
Millport Marine  Station, Dr. N. S. Jones  aus Port Erin, Isle of Man, Dr. Frederik Beyer aus 
Oslo, Dr. Roland L. Wigley aus Woods Hole, Dr. Leon Birkett aus Lowestoft, Prof. J. M. 

P6r~s aus Marseille, Dr. A. D. McIntyre sowie Dr. J. H. S. Blaxter aus Aberdeen ,  Dr. N. A. 
Holme aus Plymouth, Prof. den  Hartog aus Leiden, Dr. Korringa aus I jmuiden,  Dr. A. R. 
Longhurst  aus Freetown und  Prof. Erik Dahl aus Lund. Die G~ste dr~ickten ihre Begei- 

s terung fiber Insel und  Institut im G~stebuch aus. 
Ebenfalls im Jahr  1960 fand auf A n r e g u n g  von Prof. Schlieper (Kiel) das Erste Mee- 

resbiologische Symposium auf Helgoland statt, zu dem Prof. Bfickmann vorwiegend  

deutsche Kollegen in das n e u e  Haus e inge laden  hatte. Das prim&re Ziel war e ine  ver- 
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stSrkte Zusammenarbe i t  der deutschen  meeresbiologischen Institute in Kiel, Hamburg,  
Helgoland und  Bremerhaven.  Wieder findet sich im G/istebuch eine lange Liste bekann-  
ter Meereskundler ,  die gekommen  waren, um fiber ihre Arheiten zu berichten undEr fah -  
rungen  auszutauschen.  Es ging vor allem um T ie rwande rungen  in der Nordsee und  
a n g r e n z e n d e n  Meeresgebie ten  sowie um 6kologische und  physiologische Unterschiede 
innerha lb  der in Nord- und  Ostsee vo rkommenden  Arten. Die Gelegenhei t  zu Diskus- 
sionen, zu gegensei t iger  Information und  Absprache unter  den Kollegen wurde dank-  
bar begriiSt, und  zum Schlufl luden Prof. Dietrich und  Prof. Schlieper zu e inem n~ichsten 
Symposium 1961 nach Kiel ein. Vortr/ige und  Diskussionen wurden  noch nicht in e inem 
Band gedruckt  wie bei sp~iteren Symposien, und in den  ,,Helgol~inder Wissenschaft- 
l ichen Meeresun te r suchungen"  erschien nur  die auf dem Symposium vorget ragene  
Arbeit  von H e n n i n g  Stieve iiber die Orient ierung der Meerestiere bei ihren Wanderun-  

gen. 
Leider zeigte sich im Jahr 1960 auch der angegrif fene Gesundhei t szus tand  von Prof. 

Btickmann. Er trat vom Vorsitz der Deutschen Wissenschaft l ichen Kommission ffir Mee- 
resforschung zurfick und  gab die Leitung der BAH am 31.8.1960 auf. Bis zur E r n e n n u n g  
eines Nachfolgers wurde Dr. Aurich mit der W a h r n e h m u n g  der Gesch/ifte des Direktors 
der BAH beauftragt.  Nach der I]Ibergabe der Dienstgesch~ifte schrieb Prof. Btickmann an 
den zus tand igen  Minister ialdir igenten Dr. Meseck. ,, In diesem Augenbl ick  empfinde ich 
das Bediirfnis, Ihnen noch einmal zu d a n k e n  fiir lhren  Einsatz fiir die Interessen der Bio- 
logischen Anstalt Helgoland . . . .  Es war mir ein Vergntigen, dab Dr. Gunke l  aus den  USA 
schrieb, die Arbei tsm6glichkei ten an der Anstalt  seien de ne n  an den meis ten dort igen 
Inst i tuten t iber legen . . . .  Ich empfehle n u n  die Biologischen Anstalt  als unser  gemeinsa-  
mes Kind Ihrer wei teren  Ftirsorge, da ich ja leider nicht mehr  die gesundhei t l iche Wi- 
derstandsf~higkeit  habe,  um ftir sie zu k/impfen. Dabei darf ich sicher noch e inmal  auf 
die Sorgen hinweisen,  die reich in letzter Zeit beweg ten  .... Nach ihrem ganzen  Charak-  
t e r u n d  der Vielfalt ihrer Aufgaben  geh6rt die Biotogischen Anstalt Helgoland mcht  in 
die Bundesforschungsansta l t  fiir Fischerei . . . .  FOr die Neubese tzung  der Direktorstelle 
ist die L6sung yon der BFA wesentlich; des Prestiges und  der M6glichkeit e iner  ange-  
messenen  Dotierung wegen.  Dagegen  k6nnen  und  sollten alle Garan t ien  ge ge be n  wer- 
den  ftir eine denkba r  enge wissenschaftl iche Zusammenarbe i t  mit den  Inst i tuten der 

Bundesforschungsansta l t  for Fischerei . . . .  " 
Prof. Bt ickmann war keine Zeit der Erholung verg6nnt.  Er hatte genf tgend Aufgaben  

an  der Universit~it und  bIieb Otrektor des Instituts for Fischereibiologie (IHF). Dieses war 
seit 1947 provisorisch im Dachgeschofl des Museums  fiir Hamburgische Geschichte un-  
tergebracht,  und  im Jahr 1953 hatte Prof. Bt ickmann das IHF von Prof. Alfred Wilier tiber- 
nommen .  Im Jahr  1964 konnte  der seit 1956 geplante  N e u b a u  des IHF am Olbersweg in 
unmit te lbarer  Nachbarschaft  der Bundesforschungsansta l t  fiir Fischerei bezogen  wer- 
den. Seit der Zeit der direktorialen Personalunion un te r  Prof. BOckmann werden  v o n d e r  
BAH und  dem IHF gemeinsame Kolloquien veransta l te t  und  auf diese Weise Gedan-  
kenaus tausch  und  Zusammenarbe i t  zwischen den  Mitarbei tern der be iden  Institute ge- 
[6rdert. Prof. Max Gillbricht yon der BAH war Dozent  am IHF, und  m j t ingerer  Zeit gilt 
dieses fiir Prof. Friedrich Buchholz (Helgoland) sowie fiir Prof. Karsten Reise (List). 
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9. Koordination der Meeresforschung im Nachkriegs-Deutschland 

Die t radi t ionsre iche  Arbei t  der  Deutschen Wissenschaf t l ichen Kommiss ion ffir Mee-  
resforschung betraf  vor a l lem Unte r suchungen  fiber die F ischbes t~nde ,  ihre Nutzung  
und fiber b iologische sowie hydrograph i sche  Grundlagen .  Zus~tzlich w u r d e n  das  Bun- 
desmin i s te r ium ffir Ern~hrung,  Landwir tschaf t  und Fors ten bera ten ,  de r  Einsatz der  
Fischere i forschungsschif fe  gep lan t  und die Mi ta rbe i t  ve r sch i edene r  Inst i tute  angeregt .  

Ein Ersuchen  des Hausha l t sausschusses  des  Bundes tages  an die Bundes r eg i e rung  
ffihrte dazu,  dab  der  Bundesem~hrungsmin i s t e r  Ende  1955 die  s o g e n a n n t e  Mahlow-  
Kommission einsetzte.  S t~ndige  Mi tg l ieder  waren  Minis ter ia l ra t  a.D. Mahlow,  Dr. Wil- 
b rand t  und  Prof. Lembke.  Die Mahlow-Kommiss ion  sollte zum e inen  al le  vom Ministe-  
r ium f inanz ier ten  Inst i tut ionen d a h i n g e h e n d  prfifen, ob und  wie sie die ihnen  fibertra- 
g e n e n  Fo r schungsau fgaben  erffillten, zum a n d e r e n  Empfeh lungen  ffir d ie  zukfinft ige 
Arbei t  geben .  Nach  e twas  mehr  als e in j~hr iger  Unte r suchung  lag  ein f iber  80 Sei ten  lan- 
ge r  Bericht vor (Anonymus,  1957), in dem auch die Insti tute de r  Bundesforschungsans ta l t  
fiir F ischere i  begu tach te t  wurden.  Eine Ubers icht  und A b s t i m m u n g  de r  Meeresfor-  
schung in de r  Bundes repub l ik  konnte  dabe i  a l le rd ings  nicht  erre icht  werden ,  da die L~n- 
de r  wesen t l i che  Teile an den  Universi t~ten und in den  Inst i tuten cler M a x - P l a n c k - G e -  
sel lschaft  f inanzierten,  die nicht  G e g e n s t a n d  des  Mah low-Gutach t ens  waren .  

Die BAH wurde  im M a h l o w - G u t a c h t e n  als e i n d e r  Bundes forschungsans ta l t  fiir 
Fischerei  angeg l i ede r t e s  Insti tut  behande l t .  Durch diese  Zuordnung ,  so hiel3 es, w~ire es 
m6glich, die  BAH von For schungen  mit rein p rak t i scher  Zie l se tzung w e i t g e h e n d  zu ent- 
lasten. Die BAH wollte sich je tzt  , ,ausschlieBlich der  G r u n d l a g e n f o r s c h u n g  an  wissen-  
schaftl ich b e d e u t s a m e n  Ob jek t en  mit zei tgem~Ber F rages te l lung  z u w e n d e n " .  Es w~re 
wfinschenswert ,  wenn  der  gep l an t e  Beirat  ba ld  e rnann t  wfirde und se ine  T~t igkei t  auf- 
n e h m e n  k6nnte .  Die zur Zeit  b e s t e h e n d e  , ,Kopfstation" sollte auch  k~inftig be ibeha | t en  
werden .  Durch sie k6nnten  die  Verb indungen  zu a n d e r e n  Forschungs ins t i tu ten ,  zur Uni- 
versit~t und den  Bibl io theken gepf leg t  werden .  An ihr wfi rden die F a c h g e b i e t e  Tierphy-  
siologie und  Mikrobio logie  aufgebaut .  Die S t e l l ungnahme  der  Kommiss ion war  positiv. 
Die Err ichtung der  in H a m b u r g  und He lgo land  gep l an t en  N e u b a u t e n  sollte so schnel l  
wie m6gl ich erfolgen.  Das Bes t reben  der  BAH, Dienstunterk~infte und  S tude n t e nhe im  
vom Ins t i tu t sgeb~ude  auf He lgo land  zu t rennen,  sollte e i n g e h e n d  geprfif t  werden ,  da 
,,vieles ffir d ie  Richtigkei t  d ieses  Vorschlages  spricht".  A l lgeme in  wurde  in d e m  Kom- 
miss ionsber icht  darge legt ,  dab  volkswir tschaf t l ich wer tvol le  und vordr ing l iche  For- 
s c h u n g s a u f g a b e n  nicht mehr  aus G e l d m a n g e l  zurf ickgeste l l t  w e r d e n  soll ten,  da  die Wirt- 
schaftskraf t  de r  Bundes repub l ik  sich gfinstig en twicke l t  h~tte. Es w~ren  A u s w e i t u n g  und 
bessere  Ausrf is tung der  b e s t e h e n d e n  A r b e i t s g r u p p e n  no twendig ,  nicht  a b e t  neue  Insti- 
tute. Eine k n a p p e  Mi t t e l bemessung  w~re e ine  unproduk t ive  V e r w e n d u n g  yon Steuer-  
ge ldern .  Inst i tuts lei ter  im Bundesd iens t  w~rden  gegenf ibe r  Hochschu lp ro fessoren  rela-  
tiv n iedr ig  bezahl t ,  und auch e ine  A n h e b u n g  der  Bez~ige der  a n d e r e n  Wissenschaf t le r  
und Techniker  w~re n6tig, um leistungsf~ihige Mi ta rbe i t e r  zu hal ten.  Wicht ig  und  dr ing-  
lich w~ren f lexiblere  Haushal t sans~tze ,  a b e t  auch  Koordinat ion und  Dokumenta t ion .  

Im Sinne des  Z u s a m m e n w i r k e n s  von Bund und  L~ndern be i  de r  F 6 r d e r u n g  von Wis- 
senschaf t  und  Forschung  en t s t and  schlieBlich das  V e r w a l t u n g s a b k o m m e n  fiber die Er- 
r ichtung e ines  Wissenschaf tsra tes .  Bundeskanz l e r  Dr. A d e n a u e r  sagte  anl~iBlich der  Un- 
t e rze ichnung  am 5.9.1957,  dab  dami t  zum ers ten  Mal  auf deu t s chem Raum eine  Ein- 
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r ichtung geschaffen  wfirde, ,,die e inen  Gesamtf ibe rb l i ck  fiber die wissenschaf t l iche  Ar- 
bei t  in der  Bundes repub l ik  g e b e n  und den  Reg ie rungen  von Bund und LAndern Vor- 
schl&ge ffir d ie  F~rderung  der  Wissenschaf t  un te rb re i t en  soll". Am 6.2. 1958 w u r d e  der  
Wissenschaf tsra t  mit e iner  Ansp rache  des  Bundespr~s iden ten  Prof. Heuss im Fes t saa l  der  
Bonnet  Universit/ i t  feierl ich konsti tuiert .  Die ers ten  S te l lungnahmen  des Wissenschaf ts -  
rates ab 1960 bezfigl ich der  M e e r e s k u n d e  be t ra fen  die Hochschulen  mit de r  Empfeh-  
lung, die Meeres fo r schung  an den  Universi t~ten H a mburg  und  Kiel zu p f l egen  und  ent- 
hie l ten VorschlAge zum Ausbau  der  e inze lnen  Fachgeb ie te .  

Eine kr~ftige F6rderung  erhiel t  die deu tsche  M e e r e s k u n d e  durch die  Deutsche 
Forschungsgemeinschaf t  (DFG; B6hnecke  & Meyl, 1962). Die A n r e g u n g  dazu  erfolgte 
fiber den  In terna t iona len  Rat de r  wissenschaf t i ichen  Unionen (ICSU), in d e m  die  DFG 
die Bundes repub l ik  vertrat ,  m i t d e r  Aufforderung,  e inen deu tschen  AusschuB ffir das 
Scientific Commit tee  on Ocean ic  Research (SCOR) zu grf inden und sich kfinftig an  inter-  
na t ionalen  Exped i t ionen  zu bete i l igen.  So bemfihte  sich die DFG, die daffir no twend ige  
personel le  und mater ie l le  Basis zu schaffen. Im Jahr  1960 wurde  dazu ein Schwerpunk t -  
p rog ramm beschlossen,  das  die  Aufgabe  hatte,  die Planung ffir ein den  G r u n d l a g e n -  
wissenschaf ten  der  O z e a n o g r a p h i e  d i e n e n d e s  Forschungsschiff  voranzut re iben:  1964 
wurde  die ,, Meteor"  fer t iggestel l t .  

10. Professor  Kinne und die BAH im Jahr 1962 

Nachfolger  yon Prof. Bf ickmann als Direktor  der  BAH wurde  am 1.5. 1962 Prof. Otto 
Kinne (Abb. 14) und damit  ein junge r  Zoologe,  der  erst nach dem zwei ten  Wel tk r i eg  in 
Tf ib ingen und Kiel s tudier t  hatte.  Nach der  Promotion 1952 in Kiel bei  Prof. Adolf  Re- 
mane  und Prof. He rmann  Friedr ich fiber , ,E• Un te r suchungen  zur  Bioloffie, 
Okologie  und Physiologie  yon Gammarus duebeni" arbe i te te  er wel ter  mit  Crus taceen ,  
Hydro idpo lypen  und Fischen auf dem Geb ie t  der  phys io logischen  Okologie  am Zoologi-  
schen lnsti tut  in Kiel sowie als Forschungszoologe  im Zoology Depar tmen t  de r  Univer-  
sity of California in Los Ange les  (Peters, 1984). Im Jahr  1958 g i n g e r  als Professor  an die 
Universit~it Toronto in Kanada  und wurde  mehrfach  vom Marine  Biological Labora tory  in 
Woods Hole als Instructor des  Mar ine  Ecology Course  e inge laden .  In Kiel habi l i t ie r te  er 
sich ffir das Fach Zoologie  m i t d e r  Arbei t  , ,Uber den  EinfluB des Sa lzgeha l tes  und  der 
Tempera tur  auf Wachstum,  Form und Vermehrung  bei  dem Hydro idpo lypen  Cordylo- 
phora caspida (Palas), Thecata ,  Clav idae" .  Auch se ine  fo lgenden  Arbe i t en  bemf ih ten  
sich um ein Verst~indnis der  Okologie  der  Meeresbewohner ,  so wie es an de r  BAH eine 
gute  Tradit ion ist. 

Prof. Kinne konnte  sein neues  Institut gleich bei  e inem fest l ichen Akt  ver t re ten .  Am 
1.6.1962 wurden  durch den  BundesernAhrungsminis te r  Schwarz die n e u e n  Geb~iude der  
Bundesforschungsans ta l t  for Fischere i  in Hamburg -Al tona  feierlich e inge w e ih t  (Meyer-  
Waarden,  1962). Die BAH wurde  dabe i  als ,,das ~ilteste deu tsche  Institut for M e e re s -  und 
Fischere i forschung"  gewfirdigt .  Die Kopfstat ion der  BAH b e k a m  im Vergleich zu d e n  an- 
de ren  [nst i tuten den  wei taus  gr6Bten Tell der  Nutzfl~che im ,,Haus Herwig"  an  der  Pat- 
mail]e, und zwar  die Labors und  Bfiror/iume des dri t ten und vier ten Stockwerks ,  wei te r -  
hin Platz ffir die Bibl iothek in de r  zwei ten  Etage  sowie Kellerr~iume ffir A q u a r i e n  und 
Werkst/~tten (Abb. 15). Sehr gfinstig fiir d ie  BAH war  auch die M6gl ichkei t  zur  Nu tzung  
des H6rsaals  und  der  G~s tez immer  im ffinften Stock ffir Diens taufenthal te  t ier Mi tarbe i -  
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Abb.  14. Prof. Otto  Kinne  a m  16.8 .  1967. Photo: Gerr i t  Sah l ing .  
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Abb. 15. Haus Herwig der Bundesforschungsanstalt ffir Fischerei an der Palmaille in Hamburg- 
Altona. R~ume der BAH im 2., 3. und 4. Stock. Photo: Archiv der BAH. 

ter der Inselstationen. Fiir den Umgang  mit radioakt iven Stoffen und  ffir strahlenbiolo- 
gische Un te r suchungen  war ein besonderes  Laborgeb~iude vorgesehen.  Dieses wurde  
vom Deutschen Hydrographischen Institut gemeinsam mit der Bundesforschungsansta l t  
ffir Fischerei geplant  und  Ende 1969 in Hamburg-Sfil ldorf fertiggestellt. 

Bald nach dem Amtsantrit t  yon Prof. Kinne, am 2.6.1962, fand die konst i tu ierende 
Sitzung des Kuratoriums der Bundesforschungsansta l t  ffir Fischerei in H a mbur g  start. 
Der Beirat der BAH sollte aufgelbst werden,  u nd  geplant  war ein neuer  Gesamtbei ra t  der 
Bundesforschungsansta l t  fiir Fischerei und  der BAH als 5. Institut (hier und  im Folgen- 
den  nach Prof. Kinne, mdl. Mitteilung). An der Gr i indungsve r sammlung  n a h m e n  teil: 
Vertreter des BML (Abteilungsleiter I, MinDir Dr. Brettschneider, MinDirig Dr. Meseck 
und  andere),  die Mitglieder des neuzugr~indenden  Beirats unter  Vorsitz yon Prof. Giin- 
ter Dietrich (Kiel), die Direktoren der vier Fischereiforschungsinsti tute der  Bundesfor- 
schungsansta l t  fiir Fischerei und  Prof. Kinne.  Aul~er der Gri.indung des n e u e n  Beirats wa- 
ren die Z u s a m m e n l e g u n g  der Verwal tungen,  Bibliotheken und  Schiffe vorgesehen.  Prof. 
Kinne legte dar, dal~ bei se inen  Beru fungsve rhand lungen  yon derar t igen Vorhaben 
keinerlei  Rede gewesen  war und  da~ die Umsetzung  seines Forschungsprogramms,  das 
zu seiner E m e n n u n g  zum Direktor gef~ihrt hatte, bei einer  derartig e nge n  Verklamme~ 
rung  von Fischereiforschung und  Meeresbiologie nicht mbglich sei. Fischereiforschung 
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und meeresb io log i sche  Grund lagen fo r schung  h~tten wel twei t  v e r s c h i e d e n e  fachl iche 
Kontakte  und  Tr~iger. Die BAH babe  z u d e m  als e inzige  deutsche  Meeres s t a t i on  tradit i-  
onsre iche  Verpf l ich tungen gegen t ibe r  Universit~iten und a nde re n  festl~indischen For- 
schungs-  und Lehre inr ich tungen  (Gastforschung,  Kurse, Mater ia lversand) .  Diese  Argu-  
men ta t ion  ffihrte dazu,  dab der  Gesamtbe i r a t  nicht  berufen wurde.  Die A u s e i n a n d e r -  
s e t zungen  fiber Ste l lung und E inordnung  der  BAH b e g a n n e n  nun auch fiir Prof. Kinne, 
e b e n  mit  dem Zent ra lproblem,  dab es damals  ke inen  ande ren  Tr~iger ftir d ie  BAH als 
das  BML gab.  Die der  BAH ges te l l ten  A u f g a b e n  s t immten abe r  nicht in a u s r e i c h e n d e m  
Mal~ mit den  Zust~indigkeiten dieses  Tr/igers t iberein  (Ende der  mdl.  Mitt. von Prof. 
Kinne). 

Auch die am 14.6. 1962 t agende  Deutsche  Zoologische Gese l l schaf t  dr t ickte  ihre 
Sorge  dar / ibe r  aus, dai~ die  BAH ihre Selbst~indigkeit  ver loren habe  und yon Ins tanzen 
abh~ingig sei, die der  Grund lagen fo r schung  fernst i inden.  Seit der  Z u o r d n u n g  der  BAH 
zur ,, Verwal tung  ffir Ern~ihrung, Landwir tschaf t  und Forsten des  Vere in ig ten  Wirtschaft-  
geb ie tes"  ab 1.4.1948 paBten die t radi t ionel len  Aufgaben  der  BAH nicht  zu den  Ressort- 
k o m p e t e n z e n  der  Tr~iger. 

Prof. Kinne mulSte also gleich nach  se inem Amtsantr i t t  um die  Eigenst~indigkei t  sei- 
nes  Instituts k~impfen. Sein Ansp rechpa r tn e r  im Bundesminis te r ium ftir Ern/ihrung, 
Landwir tschaf t  und Fors ten (BML), Minis te r ia ld i r igent  Dr. Meseck,  hat te  seh r  viel  ftir die 
F i schere i fo rschung  ge tan  und auch die  BAH gef6rdert ,  woll te d iese  abe r  n icht  aus  dem 
F.influBbereich se ines  Minis ter iums ent lassen.  Das lange  und mfihse l ige  Tauz iehen  
ffihrte schlieBlich dazu,  dab die BAH am 1.1. 1971 durch ErlaB des  d a m a l i g e n  Bundes-  
kanzlers  Willy Brandt  vorn 7.7. 1970 dem Bundesminis te r ium ffir Bi ldung unct Wissen-  
schaft  unters tei l t  wurde .  Kurz danach  erhiel t  Prof. Kinne aus dem Hause  des  n e u e n  Tr~- 
gers  e inen  Anruf. ,,Herr Kinne, h a b e n  Sie das  E r d b e b e n  in H a mburg  gespfir t?" , ,Nein", 
sag te  Prof. Kinne, , ,welches Erdbeben?"  ,,Herr Meseck  hat  bier  in Bonn so getobt ,  dab 
Sie das  e igent l ich  in H a m b u r g  h~itten spfiren mtissen!" Auch unter  d e m  n e u e n  Minis te-  
r ium gab  es j edoch  Differenzen zwischen  Tr~gerkompe tenzen  und A u f g a b e n  der  BAH, 
bis in die j f ingste  G e g e n w a r t  hinein. 

Auf He lgo l and  konnte  ftir die BAH im Jahr  1962 das Hafen labor  fe r t igges te l l t  wer-  
den,  mit ffir die Ichthyologie  wich t igen  Becken.  Hier  zt ichtete Dr. J f i rgen  Flfichter, der  
vor se inem Einzug ins Hafen labor  als Bordbio loge  auf der  ,,Anton Dohrn" fuhr, Seezun-  
gen.  

Von 1962 an wurden  die Jah resbe r i ch te  de r  BAH gedruck t  und verbffentl icht .  Ffir 
das  Jah r  1962 wurden  dar in  7 Ab te i l ungen  und 13 Wissenschaf t ler  aufgeffihrt .  (1) Zoolo- 
gie: Prof. Otto Kinne (Leiter, Hamburg) ,  Dr. Bernhard  Werner  (Hamburg) ,  Dr. Erich Zie- 
ge lme ie r  (List), Dr. Got ram Uhlig (Helgoland);  (2) Physiologie:  Prof. Fr iedr ich  KnSger 
(Leiter, Hamburg) ,  Dr. Fr iedr ich-Wilhe lm Tesch (Hamburg);  (3) Botanik: Dr. Pe te r  Korn- 
m a n n  (Leiter, Helgoland) ,  Dr. H a n s w e r n e r  Kesseler  (Helgoland);  (4) Mikrobio logie :  Dr. 
Wilfr ied Gunke l  (Leiter, Helgoland) ;  (5) Planktonforschung:  Dr. Horst  Aur ich  (Leiter, 
List), Dr. Max  Gil lbr icht  (Helgoland);  (6) Fischbiologie:  Dr. Adolf  Kot thaus  (Leiter, Ham-  
burg),  Dr. J f i rgen Flfichter (Helgoland);  (7) St rahlenbiologie :  Dr. H. Aur ich  (Leiter, List), 
Dr. Klaus-J t i rgen  Gbt t ing  (Helgoland).  Dazu k a m e n  44 Mi ta rbe i t e r  in Labors,  Verwal-  
tung, Bibliothek,  Schiffsbetrieb,  A q u a r i u m  und Versand,  Werkst~itten und  Hausve rwa l -  
tung, de ren  N a m e n  ab 1964 auf den  Hef tumschl / igen  der  , ,Helgol/ inder Wissenschaf t l i -  
chen M e e r e s u n t e r s u c h u n g e n "  (HWM) g e n a n n t  wurden .  
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Die iaufenden Arbeiten der BAH wurden im Jahresbericht 1962 wie folgt be- 
schrieben. 

(1) Zoologie: Untersuchungen fiber den Einfluf~ von Temperatur und Salzgehalt auf 
Struktur und meristische Merkmale von eurysalinen Knochenfischen (Prof. Kinne); Stu- 
dium von (~kologie, Biologie und Entwicklung von Hydrozoen mit Hilfe der Zuchtme- 
thode (Dr. Werner); Auswertung von Bodenfaunaproben aus der Deutschen Bucht (Dr. 
Ziegelmeier); Kultivierung verschiedener Protozoen und Studien ihrer Entwicklungszy- 
klen, Morphogenese und Cytologie (Dr. Uhlig). 

(2) Physiologie: Untersuchungen zur physiologischen C)kologie von Arenicola; theo- 
retisch-mathematische Bearbeitung von Wachstumskurven (Prof. Kriiger). 

(3) Botanik: Entwicklungsgeschichtlich-taxonomische Untersuchungen an Grfin- 
und Braunalgen (Dr. Kornmann); Untersuchungen fiber die Atmungsintensit~t mariner 
Algen (Dr. Kesseler). 

(4) Mikrobiologie: Bakterienverbreitung und ihre Abh~ngigkeit  von physikalischen 
und chemischen Umweltfaktoren an verschiedenen Stationen im Gebiet  um Helgoland; 
Temperaturresistenz und SalzgehaltseinfluB bei marinen und limnischen Bakterienpo- 
pulationen (Dr. Gunkel). 

(5) Planktonforschung: Dynamik und Ausbreitung des Zooplanktons im Gebiet  der 
Polarfront (Dr. Aurich); methodische Vorarbeiten zur Analyse der gel~sten organischen 
Verbindungen im Meerwasser; hydrographisch-planktologische Term[nbeobachtungen 
um Helgoland (Dr. Gillbricht). 

(6) Fischbiologie: Fischbestandsuntersuchungen in der Nordsee; Auswertung von 
Markierungs-Experimenten; Altersbestimmung und Zfichtung von Seezungen (Dr. Kott- 
haus, Dr. Flfichter). 

(7) Strahlenbiologie: Reinkultur einzelliger mariner Grfinalgen (Dr. G6tting). 
Zur F6rderung von Gedankenaustausch und Zusammenarbeit  in der BAH begann 

Prof. Kinne mit den j~hrlich einmal in Hamburg stattfindenden Gesamtkonferenzen ffir 
die an den drei Standorten arbeitenden Wissenschaftler. Zu den Berichten und notwen- 
digen Bekanntmachungen kamen Aussprachen [iber die Mittelverteilung in Haushalt  
und Bibliothek, meistens auch ein wissenschaftlicher Teil mit Vortr~gen und Diskussio- 
nen sowie h~ufig ein gemfitliches Zusammensein. 

Die Organisation und die Personalaufstellung der BAH im Jahr 1964 sind aus Ta- 
belle 1 ersichtlich. 

11. Das Schwerpunktprogramm ab 1963 

Im Jahr 1963 fand auf Einladung von Prof. Kinne das vierte Meeresbiologische 
Symposium in der Zentrale der BAH in Hamburg mit einer groBen Zahl ausl~ndischer 
Teilnehmer statt. Bei dieser Gelegenheit  stellte Prof. Kinne sein neues Schwerpunkt- 
programm vor, n~imlich Beobachtung und Analyse der ,,6kologischen Dynamik" in der 
Oeutschen Bucht sowie die Untersuchung kausaler  Wirkungszusammenh~nge in Labor- 
versuchen. Grundlage waren die Probenserien von Planktologen und Mikrobiologen auf 
Helgoland-Reede an der ,,Kabeltonne". Die Kabeltorme liegt jetzt nicht mehr aus, 
sondem steht seit 1990 als Denkmal ffir die unermfidliche Arbeit in Vergangenheit  
und Gegenwart  vor dem Helgol~nder Aquarium (Abb. 16), die Probennahme an der 
Position 54~ N, 7 ~ 54,0' E wird bis heute fortgesetzt. Dazu kamen die monatlichen 
Fahrten der ,,Uth6rn" yon Helgoland zur Elbe, gelegentlich auch zur Wesermfindung, 
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Abb.  16. Prof. M a x  Gillbricht,  Mit ini t ia tor  de r  , , K a b e l t o n n e n - P r o b e n " ,  mit  de r  a n  L a n d  vor  d e m  
A q u a r i u m  auf  H e l g o l a n d  zur  R u h e  g e g a n g e n e n  T o n n e  (1991). Photo: Arch iv  de r  BAH. 
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zur Hever  und seew~irts bis zum Feuerschiff  ,,P8" mit P robennahmen  aus der  Wasser-  
s~iule und vom M e e r e s b o d e n  (Abb. 17). 

Als Vorausse tzungen  zur Verwirk l ichung seines  Schwerpunk tp rog ramms  nann te  
Prof. Kinne: (1) Die Indiens ts te l lung  e ines  zwei ten  Forschungskut te rs  (die , ,Friedrich 
Heincke"  wurde  1968 fertig), (2) Err ichtung eines exper imente l l -6ko log i schen  Laborato-  
riums mit m o d e r n e n  Einr ichtungen f~ir Zfichtung und  Leis tungsanalyse  yon Meeresor -  
gan i smen  (das neue  (Dkolabor auf He lgo land  wurde  1976 der  BAH f ibergeben)  und  (3) 
die Erwei te rung  des  wissenschaf t l ichen  und technischen  Stabes,  die in den  fo lgenden  
Jah ren  erreicht  wurde,  abe r  nu t  zum ger ingen  Teil dem ursprf ingl ich konz ip ie r ten  
S c h w e r p u n k t p r o g r a m m  zugute  kam. 

Ver6ffent l ichungen aus dem S c h w e r p u n k t p r o g r a m m  der  BAH bet rafen  die  Benthos- 
p roben  und vor a l lem die , ,He lgo land-Reede-Ser ie" ,  die auch im H a m b u r g e r  Institut 
ffir M e e r e s k u n d e  bearbe i t e t  wurde  (Radach & Berg, 1986, Hickel  et al. 1993, Gil lbricht  
1994). Es wird gea rbe i t e t  an der  ursprf ingl ich beabs ich t ig ten  Darste l lung der  sehr  kom- 
p lexen  und va r iab len  , ,6kologischen Dynamik"  in der  Deutschen Bucht. Die diesbezf ig-  
l ichen Bemt ihungen  yon Dr. Greve  und die Z u s a m m e n a r b e i t  mit den  Phys ikern  des  Bun- 

Abb. 17. Positionen der Probennahmen auf den Schnitten und der Inselrundfahrt des ,,Schwero 
punktprogramms". 
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desamtes  ffir Seeschiffahrt  und  H y d r o g r a p h i e  sowie die Model le  aus a n d e r e n  Teilen der  
Nordsee  (Fransz, Mommaer t s  & Radach,  1991) lassen  auf wei te re  Einsichten und  Publi-  
ka t ionen  hoffen. Anfangs  ahnte  man  nicht  in vol lem Umfang,  dab die im Sc hw e rpunk t -  
p r o g r a m m  g e s a m m e l t e n  Daten  sp~ter  e ine  groBe Bedeu tung  ffir die E r k e n n u n g  lang~ 
frist iger Ver~nderungen  in der  Deutschen  Bucht b e k o m m e n  wfirden. 

12. S y m p o s i e n  und Arbei ts tref fen an der  BAH bis 1983 

Die w iede rbes i ede l t e  Insel  He lgo l and  mit  d e m  neu e r s t andenen  Inst i tut  e rwies  sich 
als gf inst iger  Ort ffir wissenschaf t l iche  Tagungen .  Nach  dem Ersten Deu t schen  Meeres -  
b io logischen Sympos ium auf He lgo land  1960 gab  es im Sep t ember  1963, von Prof. Kinne, 
Prof. Krfiger und Dr. Alfred Locker  (Wien) organisier t ,  das ,,Erste in te rna t iona le  Sym- 
pos ium fiber Probleme der  quan t i t a t iven  Biologie d e s  Stoffwechsels",  das  zugle ich  als 
1. In terna t ionales  He lgo land  Sympos ium (1. IHS) gezShlt  wurde  (Ubersicht  de r  IHS bei  
Kinne, 1984, p. 2). F( ihrende Wissenschaf t le r  erbr ter ten  physiologische,  b iochemische ,  
b iophys ika l i sche  und ma themat i sche  Arbei ten ,  und 35 Referate wurden  in den  ,,Hel- 
go l~nder  wissenschaf t l ichen  M e e r e s u n t e r s u c h u n g e n "  (HWM, Band 9, 1964) ver6ffent-  
licht. Noch im g le ichen  Jahr  folgte das  nach He lgo land  (1960), Bremerhaven  (1961) und 
Kiel (1962) ,, Vierte Meeresb io log ische  Sympos ium"  mit dem Titel ,, Biology, Ecology and 
Physiology of Mar ine  Organisms"  in de r  Zent ra le  der  BAH in Hamburg  mit  130 Tei lneh-  
mern  aus 14 L~ndern (HWM, Band 10, 1964). Das Zweite  Internat ionale  S y m p o s i u m  fiber 
die  quant i ta t ive  Biologie des  Stoffwechsels,  zugle ich  als 3. In terna t ionales  He lgo land  
Sympos ium gez~hlt ,  fand 1965 wieder  auf He lgo land  statt, mit 57 Wissenschaf t le rn  
aus 16 L~ndern. Die ged ruck t en  Vortr~ige mit Diskuss ionen ffillten Band 14 der  HWM 
(1966). 

Es war  Prof. Kinnes Idee, die  auf He lgo land  1960 b e g o n n e n e n  Treffen der  deu t s chen  
M e e r e s k u n d l e r  auf e inen  europ~ischen  Kreis von Meere sb io logen  auszudehnen ,  mit G~- 
s ten aus a n d e r e n  Erdteilen.  Zum ,,Ersten Europ~ischen  Sympos ium fiber Meeresb io lo -  
gie" im Jahr  1966 lud Prof. Kinne nach  He lgo l and  ein und stell te drei  T h e m e n  in den  Vor- 
dergrund:  , ,Experimental  Ecology - its Signif icance as a Mar ine  Biological Tool", ,, Sub- 
t idal  Ecology - Part icularly as S tudied  by Diving Techniques"  und ,,The Food  Web in the 
Sea" .  An d i e sem ,,First European  Mar ine  Biology Sympos ium (EMBS)" n a h m e n  236 Wis- 
senschaf t ler  aus 24 L~ndern teil  (Abb. 18), und  es gab  auch wesent l iche  Bei t r~ge der  
BAH-Mitarbei ter .  Die Meeres forschung,  die  durch  die groBe Zahl  von Ins t i tu t ionen und  
Forschern  unfibers icht l ich und unpers6nl ich  zu w e r d e n  drohte,  konnte  w i e d e r  vom un- 
mi t t e lba ren  G e d a n k e n a u s t a u s c h  profi t ieren.  Vortr~ge und Diskuss ionen d ieses  Sympo-  
siums, zugle ich  als 4. In terna t ionales  H e l g o l a n d  Sympos ium gez~'ll t ,  f i i l l ten mit  669 Sei- 
ten Band 15 der  HWM. W~hrend  des  1. EMBS berief  Prof. Kinne ein Komitee  aus  f(ihren- 
den  Mee re sb io logen  und schuf dami t  e ine  koo rd in i e r ende  Instanz, die bis heu te  f~ir die 
Kontinuit~t de r  EMBS sorgt. Das 2. EMBS fand 1967 auf E in ladung  von Prof. H. Bratt- 
str6m in Bergen  (Norwegen)  statt. Zum 3. EMBS im Jah r  1968 lud Prof. Rober t  WeiU nach 
Arcachon  (Frankreich)  ein. Diese Sympos ien  in j~hr l ichem Abs tand  t rugen  maBgebl ich  
dazu  bei, die we l twe i t en  Kontakte  zwischen  den  Meere sb io logen  zu ve rbes se rn  und  lie- 
ferten eine Basis ffir die Z u s a m m e n a r b e i t  meeresb io log i sche r  Fo r schungse in r i ch tungen  
in Europa.  Das EMBS wurde  in der  Folge  zu e iner  fes ten Institution, das  32. EMBS fand 
1997 in Kr is t ineberg  (Schweden)  statt. 



45 

0 



46 

Im September  1967 feierte die BAH ihr 75jfihriges Bestehen mit dem 5 Internatio- 
na len  Helgoland Symposium. Es hatte ein Thema, das in den fo lgenden Jahren  1tamer 
wichtiger we rden  sollte. , Biological and  Hydrographical  Problems of Water Pollution in 
the North Sea and  Adjacent  Waters". Auch aus der Arbeit  der BAH wurden  zahlreiche 
Ergebnisse  vorgetragen.  Die ffir 1969 angekf indigte  Verklappung saurer  [ndustrieab- 
w~sser nordwestl ich yon Helgoland hatte eine Reihe von Un te r suchungen  fiber zu er- 
war tende  Auswi rkungen  auf die marine  Flora und  Fauna  angeregt .  Vortr~ige und  Dis- 
kuss ionen  wurden  sp~ter in Band 17 der HWM gedruckt,  mit abschl ieBenden ,,Recom- 
mendat ions"  zum Schutz der Nordsee und  zur In tens iv ierung der Pollut ion-Forschung im 
mar inen  Bereich. AnschlieBend an  das 5. IHS land  eine Arbeitssi tzung fiber Gew~sser- 
ver61ung, (~lbek~mpfung und  (~labbau statt. 

Vorangegangen  war lm M~irz 1967 ein dutch die DFG im Rahmen ihres Schwer- 
punk tp rogramms ,Litoralforschung" veranstal tetes  Kolloqumm ,,Abwassereinfliisse in 
Kfistenn~he" in Bremerhaven,  an dem einige Wissenschaftler der BAH te i lnahmen.  Auch 
bier war die z u n e h m e n d e  Besorgnis fiber die Verschmutzung der See und die Notwen- 
digkeit  interdisziplinfirer und  zwischenstaatl icher Zusammenarbe i t  deutl ich geworden.  

Das 6. In ternat ionale  Helgoland Symposium wurde im September  1969 unter  dem 
Motto ,,Cultivation of Marine  Orgamsms and  its Importance for Marine Biology" veran-  
staltet. Es k a m e n  258 Wissenschaftler aus 30 L~ndern in d ie  Nordseehal le  (Abb. 19), und  
es gab so viele Vor t ragsanmeldungen,  dab 64 ausgesucht  wurden,  die zum groBen Teil 

Abb. I9. Teilnehmer am Internationalen Helgoland Symposium 1969 vor der Nordseehalle. Photo: 
HShler. 
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in Para l l e lve rans ta l tungen  s tat t f inden muBten (HWM, Band 20, 721 Seiten). Dazu wur-  
den  zwei  f ruchtbare  ,,Informal Sessions" fiber ,, Cul t ivat ion of p lankton  organisms"  und 
,, Fish-farming,  inc luding farming of other  o rgan isms  of economic impor tance"  unter  der  
Lei tung von Dr. R. J. Conover  und  Dr. Gotthilf  H e m p e l  abgeha l t en  (Heft 4 von Band 21 
der  HWM). Die Kult ivierung von M e e r e s o r g a n i s m e n  berfihrte e inen Themenkre i s ,  der  
an der  BAH schon vor den  be iden  Wel tk r i egen  bearbe i t e t  wurde,  e twa von Schre iber  
(1927), Her t l ing (1932), H a g m e i e r  (1933) und  auch yon der  j f ingeren BAH-Genera t ion ,  
n~mlich von Dr. Kornmann (Abb. 20), Dr. Drebes,  Dr. Flfichter, Dr. Gunke l  und  Dr. Uhlig 
mit Bei t r~gen im Sammelwerk  , ,Methoden der  meeresb io log i schen  Forschung"  (Schlie* 
per, 1968). Die Zfichtung mar iner  Organ i smen  sollte in Zukunf t  durch neue  Arbei tsm6g~ 
l ichke i ten  im Exper imen te t l -Oko log i schen  Labor  besonders  aktuetl  werden .  

Im Jahr  1971 fand auf E in ladung  von Prof. Kinne die 65. J a h r e s v e r s a m m l u n g  der  
Zoologischen Gesel lschaf t  (DZG) auf He lgo l and  statt  (12.-18.9.). Die DZG hat te  be i  der  
Gr~indung der  BAH Pate g e s t a n d e n  und die  BAH be im Aufbau nach dem Zwei t en  Welto 
kr ieg  nachha l t ig  unterst t i tzt  (Geus & Querner ,  1990). Im Programmhef t  zu d ieser  Tagung 
stell te Prof. Kinne Gas t forschung und Kursbe t reuung  an der  BAH vor und teil te mit, dab 
die DFG zus~itzliche Mit tel  ffir Personal,  technische  Neuanschaf fungen ,  e ine  Handb i -  
b l io thek  und die Auss ta t tung  von Spez ia l labors  ffir Elektrophysiologie ,  Biochemie und 
Stoffwechselphysiologie ,  Photophys io logie  sowie Histologie bewil t igt  hat te .  Es w u r d e  zu 
e inem Empfang  durch den  Direktor  de r  BAH im Kurhaus,  zu organis ie r ten  Ausfahr ten  
und Fe l swa t t exkurs ionen  e inge laden .  Dr. Werne r  schrieb zur Eins t immung der  Helgo-  
l and-Besucher  der  DZG eine anschau l iche  Einft ihrung mit Wissenswer t em aus Ge-  
schichte  und Topographie  der  Insel und  sprach  vom , ,geradezu mag i schen  Zauber,  den  
He lgo land  auf die M e n s c h e n  von nah  und fern ausfibt".  He lgo land  erwies  sich immer  
wieder  als gut  gee igne t e r  Oft, um Fachko l l egen  aus al ler  Welt  in pers~nl ichen  Kontakt  
zu b r ingen  und auch aul~erwissenschaft l ich zu unterhal ten ,  e twa mit Insel rundfahr ten ,  
Part ies im Kurhaus,  in de r  Netzhal te ,  am Dfinens t rand oder  im Schwirnmbad.  

Das 7. In ternat ionale  He lgo land  Sympos ium (17.-22.9.1972) wurde  un te r  das  T h e m a  
,,Man in the Sea - in situ Studies  on Life in Oceans  and Coastal  waters"  gestel l t .  In sei- 
ne t  Einffihrung gab  Prof. Kinne e ine  geschicht l iche  Obersicht,  a n g e f a n g e n  bei  Beebe  
und se iner  Taucherkuge l  in den  30er J ah ren  sowie den  Schwimmtauchern  Cousteau,  
G a g n a n  und Hass in den  40er Jahren.  Die Ver6ffent l ichung der  Bei tdige in Band 24 der  
HWM repr~isentierte e ine  Bilanz fiber Stand,  Methoden ,  Probleme und Zukunf t  biologi~ 
scher  Unte rwasser forschung  von ka l t en  bis zu t ropischen Meeren .  

Im Herbs t  1976 l and  das  8. In te rna t iona le  HetgoIand  Sympos ium stat t  (26.9.-1.10.) ,  
bei  dem das  neue  Exper imen te l l -Okolog i sche  Labora tor ium vorgeste l l t  w e r d e n  konnte .  
Zum T h e m a  , ,Ecosystem Research"  w u r d e n  im Band 30 der  HWM die Beitr~ige des  Sym- 
pos iums zusammenges te l l t .  Unter  , ,General  aspects"  f indet  sich ein plausibles ,  vere in-  
fachtes  Beispiel  ~iber t rophische  Bez iehungen  im Plankton zwischen Abwassereinfluf~ 
und der  En twick lung  von Lachs oder  R ippenqua l l en  von Dr. Wulf Greve  (BAH) und 
anschl ieBend ein  kri t ischer  Art ikel  vom Al tmeis te r  Joe l  H e d g p e t h  un te r  d e m  T h e m a  
,, Models  and  muddles" .  Nach  H e d g p e t h  b r ingen  uns ve re in fachende  Mode l l e  nicht  wei-  
ter, da  sie die  Natur  nicht  a n g e m e s s e n  w i e d e r g e b e n  kbnnen .  Dr. Mal te  E lbd ich te r  (BAH) 
ber ich te te  fiber N~ihrstoffkonkurrenz in Kul turen rnit m e h r e r e n  P lank tona lgen ,  und  un- 
ter dem Thema  ,,Tidal ecosys tems"  schr ieb  Dr. Kars ten Reise (BAH) t iber  Versuche im 
Schlickwatt ,  bei  d e n e n  Konsumen ten  f e rngeha l t en  wurden.  Im Abschni t t  , ,Benthic eco~ 
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Abb.  20. Dr. Dr. h. c. Pe t e r  K o r n m a n n ,  1987. Photo: Gerr i t  Sah l ing .  
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systems" berichtete Dr. B. Gull iksen (Trondheim) fiber das Makrobenthos in der Lfi- 
becker  Bucht, das er bei zwei Aufenthal ten  im dort 1974 und  1975 stat ienierten Unter- 
wasserlabor ,, UWL Helgoland" untersucht  hatte. Unter  dem Thema ,,Pollution effects on 
ecosystems" s tand der Vortrag von Dr. H e r m a n n  Kayser (BAH) fiber die Wirkung  von 
Zinksulfat  auf die Vermehrung von einzel l igen Algen in Mono- und  Multispezies-Kultu- 
ren. 

Im Jahr 1979 wurde wieder ein European Marine Biology Symposium, inzwischen 
das 14. EMBS, auf Helgoland veranstal tet  (23.-29.9.), gleichzeitig als 9. Internat ionales  
Helgoland Symposium gez~ihlt. Nach dem 1. EMBS auf Helgoland hat ten Espegrend 
(Norwegen), Arcachon, Bangor (Wales), Venedig, Rovinj (Jugoslawien), Texel, Sorrento 
(bei Neapef), Oban  (Schottland), Ostende, Galway (Irland), Stifling (Schottland) und  Port 
Erin (Isle of Man) als weitere Tagungsorte des EMBS j~hrlich die Meeresbiologen zu- 
sammengeffihrt .  ,, Schutz des Lebens im Meer" war das Thema 1979 auf Helgoland,  und  
fiber 200 Wissenschaftler aus 25 L~indern kam e n  auf die Insel. Sie diskutierten fiber Was- 
s e rve run re in igungen  sowie deren  Wirkungen  auf Meeresorganismen und  Lebensge-  
meinschaften,  weiter auch fiber die M6glichkeit,  die Entwicklung von Gebieten,  Arten 
und  Okosystemen zu , ,managen".  Ver6ffentlicht wurden  die Beitr~ge in Band 33 der 
,, Helgol~nder  Meeresun te r suchungen"  (HM), zuvor als ,,Helgol~inder wissenschaftliche 
Meeresun te r suchungen"  (HWM) bezeichnet,  n u n  also im Zeitschriftentitel ve re in fach t  
Die Tei lnehmer formulierten und  verabschiedeten  ein Memorandum,  in dem sie ihre 
groBe Besorgnis ausdrfickten ,,fiber die anha l t ende  Beeintr~chtigung der mar inen  Urn- 
welt und  ihrer l ebenden  Natursch~itze sowie fiber die Unzul~inglichkeit der Gegenmal~- 
nahmen" .  Sie empfahlen  wirksame, internat ional  vereinbarte  Mal3nahmen zum Schutz 

des Meeres. 
Das 10. Internat ionale  Helgoland Symposium im Jahr  1983 (11.-16.9.) war das letzte, 

zu dem Prof. Kinne einlud. Das Thema ,,Diseases of Marine Organisms" entsprach dem 
Titet des mehrbf indigen Werkes, dessen Herausgabe  er gerade organisierte (1980-1990) 
und  das sp~iter vom Verlag Wiley & Sons (Band 1), bez iehungsweise  der BAH (B~inde 
2-4), publiziert  wurde. Band 37 der HM enth~lt 43 der vorge t ragenen Arbei ten und  den 
Bericht fiber die ,,Informal Session", die sich mit Fischkrankhei ten  befaBte. In se inem 
SchluBwort im Sympos iumsband betonte Prof. Kinne, da5 unser  Wissen fiber Gesundhei t  
und  Krankheit  im Ozean und  in Kfistengew~issern noch sehr beschr6nkt  ist, sich auf we- 
nige Arten stfitzt und  dab die Bedeutung  von Krankhei ten  ffir 6kologische Bez iehungen  
und  Theorien viel zu wenig berficksichtigt wird. 

13. Schiffe und Forschungsfahrten 1962-1983 

Im Jahr 1962 waren  ffir die BAH folgende Schiffe von Helgoland aus in Fahrt: 
FK ,, UthSrn" (Abb. 21), Kompositbau aus dem 2. Weltkrieg, 24 m lang, 6,40 m breit, 

69 BRT; Kapit~n T6nnies  Hornsmann;  S t eue rmann  Jfirgen Stoldt, Maschinist  Peter Sin- 
ger, biolog. Fischer und  Netzmacher  Nickels Wichers, Koch Gfinther Wolf. 

MB ,,Ellenbogen" (Abb. 22), Stahlkonstrukt ion yon 1949, 10,2 m lang, 3 m breit; 

Schiffsffihrer John Herzog, biolo 9. Fischer Werner  Krfihs. 
Im Jahr 1966 wurde ein kleines, 6 m langes  offenes frfiheres Helgol~inder Fischer- 

boot gekauft, das sich bei ger ingem Tiefgang yon 0,45 m gfinstig fiir die Arbei ten im fla- 
chen Wasser im Felswatt e insetzen lielL Mit dem N a m e n  ,,Digger" (helgol~ndisch f fir 



50 

Abb. 21. FK ,,Uth6rn", 1947-1982 im Dienste der BAH. Photo: Andreas Holtmann, 1971. 

,,Taucher") wurde  die Zuordnung  zur Tauchergruppe  angezeigt .  Erster Bootsffihrer war 
Werner  Kr~ihs. 

In List wurde  seit 1962 eingesetzt:  MB ,,Gelk", Holzboot vom ehema l igen  Seeflie- 
gerhorst, 8 m lang, 2,5 m breit. Bootsffihrer war Reimer Rickmers, sparer Adolf (,,Addi") 
Kruse. 

Als eine der Vorausse tzungen zur Verwirklichung des , ,Schwerpunktprogramms" 
zur Erforschung der (Dkologie der Deutschen Bucht hatte Prof. Kinne e inen  zwei ten For- 
schungskut ter  gefordert. Im Jahr  1966 konnte  auf der Werft von August  Pahl in Finken-  
werder  mit dem Bau b e g o n n e n  werden.  Auf dem Hauptdeck  waren  in gfinstiger Mitt- 
schiffslage 5 Arbeitsr~ume vorgesehen,  ein Mehrzwecklabor,  ein ichthyologisches Labor 
mit kardanisch aufgeh~ngten  Aquarien,  ein chemisches, ein physikalisches u n d  ein mi- 
krobiologisches Labor mit Autoklavenraum.  Am 31.10. 1967 wurde das Schiff von Frau 
Maria Hagmeier,  der Witwe des fri iheren Direktors Prof. Arthur Hagmeier ,  auf den  Na- 
men  ,,Friedrich Heincke" getauft. Das Schiff war 38,2 m lang, 9 m breit u n d  hatte e inen  
Tiefgang yon 3,5 m. Ein 920 PS MWM-Diesel  erm6glichte e ine Geschwindigke i t  von 12,5 
Knoten. Am 10.6. 1968, e inem sonn igen  Tag, wurde  die ,,Friedrich Heincke"  (Abb. 23) 
von Hamburg  nach Helgoland,  zu ihrem Heimathafen,  ~iberffihrt und  dort festlich emp- 
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Abb. 22. MB ,,Ellenbogen", 1949-I975 im Dienste der BAH. Photo: Jfirgen Marschall, 1967. 

fangen.  Die Kinder  b e k a m e n  an Bord ihre ,, St6rkringel",  die besonderen  Brezeln fiir die 
Feier beim ersten Einlaufen eines neuen  Schiffes im Heimathafen  Helgoland. Die noch 
unvolls t~ndige Besatzung bei der Indiensts te l lung bes tand aus Kapit~n T6nnies  Horns- 
mann,  S t eue rmann  Hans Falke, Bootsmann und  Netzmacher  Nickels Wichers, 1. Ma- 
schinist Volker Oelrichs, 2. Maschinist  Wil]i Lunter, Matrose Herbert  Lanius und  dem 
Koch G~inther Wolf. 

In den  ers ten Monaten  des Jahres 1968 wurde  ein umfangreiches  Erprobungspro-  
gramm durchgeffihrt, wobei  die ,,Friedrich Heincke" sich als recht seetfichtig erwies. Bis 
zu Windst~rke 8 konnte  noch wissenschaftlich gearbei tet  werden.  Die erste Fernfahrt 
wurde von Prof. Kinne geleitet. Zum wissenschaft l ich-technischen Stab geh6r ten  Dr. Jfir- 
gen  Flfichter, Dr. Wilfried Gunkel ,  Dr. Hanswerne r  Kesseler, Dr. Wolfgang Krumbein,  Dr. 
Karlheinz Moebus,  Dr. Friedrich-Wilhelm Tesch, Erich-Hartwig Harms und  Hans-Her-  
m a n n  Trekel. Die Besatzung war verst~rkt durch Karl-Heinz Hottendorf, Gerhard  Jung  
und  Gfinther Tadday. Unte r suchungen  im ,~rmelkanal und  in der Biskaya, ein Besuch 
beim 3. Europ~ischen Meeresbiologischen Symposium in Arcachon und Aaltransport  so- 
wie Aalverpf lanzungen  in Zusammenarbe i t  mit dem Rijksinstituut voor Visserijonder- 
zoek in I jmuiden wurden  mi te inander  ve rbunden .  Vom 19. September  his zum 4. Okto- 
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Abb. 23. FK ,,Friedrich Heincke",  1968-1990 im Dienste der  BAH. Photo: Gerrit  Sahling. 

Abb. 24. Forschungskatamaran  ,,Mya" der  BAH (ab 1978). Photo: Gerrit  Sahling. 



53 

ber 1968 diente das Schiff als Uberwasserbasis  ffir die erste Unterwasserstat ion Deutsch- 
lands in der F lensburger  Fbrde. Auf der dritten Fernfahrt  wurden  fischereiliche Be- 
s t andsun te r suchungen  durch das Institut ftir Kfisten- und  Binnenfischerei  in der Nordsee 
mit Dr. Gert Rauck (Fahrtleitung), Dr. Erdal Aker und  Dr. Friedrich Lamp ausgefiihrt. 

Im Bootspark der BAH gab es in den n~ichsten Jahren  folgende Ver~inderungen: Im 
Frtihjahr 1969 wurde  zur Versorgung des , ,Unterwasserlabors (UWL) Helgoland" ein 
kr~iftiges, offenes Arbeitsboot zur Verffigung gestellt, das ursprfinglich zur Ringwaden-  
fischerei mit dem Fischereiforschungsschiff ,,Walter Herwig" best immt war. Es war  ein 
9,9 m langes Alumin iumboot  mit  e inem 350-PS-Motor und, als Spezialausri istung,  Kort- 
Dfisen-Ruder, Marco-Kran mit Powerblock, Spillkopf, Drahttrommel und  Schlepphaken.  
Bootsffihrer wurde John  (,,Jonny") Hottendorf. Das Boot, das den N a me n  des in der 
Flensburger  Fbrde verunglf ickten Taucherarztes Horst Har tmann  erhielt, war bei der 
BAH bis 1972 im Dienst. 

Ende April 1973 wurde  MB , ,Aquamarin",  das ehemalige Verkehrs- und  Arbeitsboot 
des Forschungsschiffes ,, Valdivia" neu  ausgerfistet, um in List das alte MB ,, Gelk" zu er- 
setzen. Die , ,Aquamarin" (9,80 m lang, 3,20 m breit, 0,90 m Tiefgang, 210 PS, 17 kn), war 
mit Schiffsftihrer Adolf Kruse bis zum 18.8.1978 im Einsatz und wurde dann  durch den 
Forschungska tamaran  ,,Mya" (Abb. 24) abgelbst, sparer mit den Schiffsfiihrern Niels 
Kruse und  Peter t[llvert. Die ,,Mya" wurde  von der Zentralstelle [fir Schiffs- und  Maschi- 
nen techn ik  in Hamburg,  die auch ,,Friedrich Heincke" und  die neue  ,, Uthbrn" entwarf, 
nach den  Vorstel lungen von Dr. Hanswerne r  Kesseter als Katamaran entwickelt  und  ffir 
1,5 Mio. DM v o n d e r  Schiffswerft Evers in Niendorf/Ostsee gebaut.  Bei 6,5 m Breite und  
17,5 m L~inge s tehen ein Arbei tsdeck von 36 m z und  ein Deckslabor yon 15 m 2 zur Ver- 
ftigung. Die Mbglichkeit,  mit dem Schiff auf ebenem Kiel t rockenzufal len und der Tief- 
gang von 0,65 m sind ffir die Un te r suchungen  im Wat tenmeer  ideal. Durch zwei Diesel- 
motoren von je 68 PS mit Verstellpropellern kann  die ,, Mya" 8,5 Knoten laufen. Sie hat 
e inen Portalgalgen von 250 kg Tragf~ihigkeit und  ist auch ffir Kursausfahrten geeignet .  

Auf Helgoland wurde 1967 Werner  Krfihs, seit 1947 bei der BAH t~itig, der Nachfol- 
ger yon John Herzog auf MB ,,Ellenbogen". Im Jahr 1971 bekam die , ,Ellenbogen" ein 
neues  Ruderhaus  und  eine neue  Warmluftheizung.  Ein Ersatzbau ffir das schon fiber 20 
Jahre alte Boot wurde  geplant.  Nach den  Erfahrungen im Inselgebiet  wurde ein Holz- 
boot in der bew~ihrten Helgo[~inder Form auf der Hatecke-Werft  in Freiburg/Elbe gebau t  
(Abb. 25). Es b e k a m  den  N a m e n  einer  Helgol~inder Landmarke,  der ,,Aade" (sfidbstli- 
cher Dfinenausl~iufer), und  konnte  am 28.6.1974 auf Helgoland begrfiBt werden.  Wieder 
gab es die tradit ionellen Kringel ftir die Kinder. Die , ,Ellenbogen" wurde noch bis zu ih- 
rer Ubergabe  an die GKSS Ende Juni  1975 bei Taucheins~itzen und  als Vertretung der 
,,Aade" hilfsweise eingesetzt.  Am 4. August  1981 wurde  ffir die Tauchgruppe der BAH 
MB ,,Diker" (Abb. 25) als neues  Taucherarbeitsboot  und  als Ablbsung yon MB ,,Digger" 
in Dienst gestellt. Der Name ,,Diker" stellt wiederum das helgoNindische ,,Taucher" dar, 
nu t  in e iner  dutch die Sprachwissenschaft  empfohlenen,  n e u e n  Schreibweise. Es ist ein 
9,2 m langes  und  3,6 m breites Aluminiumboot  mit e inem Steuerhaus, in dem sich die 
Taucher windgeschfi tzt  aufhal ten und  aufw~irmen k6nnen .  

Die ,,Uthbrn" wurde nach der Indiensts te l lung der ,,Friedrich Heincke" un te r  Ka- 
pit,in J t i rgen Stoldt ftir Tageseins~itze in Fahrt geha | ten .  In den  ersten Jahren  gab  es al- 
lerdings h~iufig e r zwungene  Liegetage, weil Besatzungsmitgt ieder  ffir das unterbesetz te  
neue  Forschungsschiff abgezogen  werden  muBten. Erst ab 1975 war es nach einer  Vet- 
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Abb. 25. MB ,,Aade" (ab 1974) und MB ,,Diker" (ab 19811 der BAH. Photo: Traudel Hennemdnn. 

e inba rung  zwischen der Unterweser-Reederei  GmbH (URAG) und der BAH fiber die Be- 
reitstellung von Seeleuten mOglich, durch Personalmangel  verursachte Liegezei ten der 
BAH-Schiffe erheblich abzukfirzen. Im Jahr  1970 wurde der Maschinist  Peter Singer 
nach 45jfihriger t reuer Mitarbeit  bei der BAH in einer  Feierstunde dutch Prof. Kinne ver- 
abschiedet.  Nachfolger von Peter Singer  wurde Gerd KriiB. Die ,,Uth6rn" erhielt Ende 
1970 eine neue  Ant r iebsmaschine  von 350 PS, zwei neue  Brennstofftanks, e i ne n  Frisch- 
wassertank,  e inen  Schornstein anstel le des Auspuffmastes, eine neue  Elektroinstal lat ion 
und  eine neuzei t l iche Schall isolierung der Haupt~ und  Hilfsmaschine. Sie war nach der 
Modernis ierung zeitweise schneller  als die ,,Friedrich Heincke".  U n t e r s u c h u n g e n  tiber 
die A a l w a n d e r u n g e n  konn ten  1973 bis in die Ostsee ausgedehn t  werden.  Am 1.10.1975 
i ibergab Kapit/in Stoldt die ,,UthOrn" se inem S teue rmann  Rudolf Klings. 

Am 8. September  1982 wurde  ein neuer,  auf den  N a m e n  ,,UthOrn" getaufter  For- 
schungskut ter  ftir die BAH in Dienst gestellt, gebaut  von der Schiffswerft Gebr. SchlO- 
mer in Oldersum/Ems ftir 6 Mio. DM (Abb. 26). Das Schiff ist 30,5 m lang, 8,5 m breit und  
hat nu t  2,50 m Tiefgang. Es genfigt  daher  der Liegeplatz des al ten Kutters im Scheiben-  
hafen auf Helgoland,  obwohl die neue  ,,UthOm" viel grOBer ist als die Vorg/ingerin. Zwei 
Maschinen  yon je 230 KW tre iben Verstellpropeller an, und  auch ein Bugstrahlruder  ist 
vorhanden.  Es gibt mehrere  Spez ia lwinden  statt der einen,  universel l  zu g e b r a u c h e n d e n  
auf dem alten Schiff. Die fiber das Heck gehol ten Netzf~inge k 6 n n e n  auf dem Achterdeck 
sortiert werden,  und  zwei Laboratorien, ein NaB- und  ein Trockenlabor, ges ta t ten  auch 
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Abb. 26. FK ,,UthSrn" der BAH (ab 1982). Photo: Archiv tier BAH. 

exper imente l le  Arbei ten  an Bord. Bei leicht erhShten j~hrlichen Fahrts t recken bl ieben 

die Arbei ten ~hnlich vielseitig. 
Die ,,Friedrich Heincke"  absolvierte 1969 insgesamt  39 Fahrten, davon drei l~ngere 

ffir die Untersuchung yon Grundfisch- und Pandalus-Best~nden der Nordsee  durch alas 
Institut ffir Kfisten- und Binnenfischerei.  Diese Nutzung  erfolgte auch in den n~chsten 
J ah ren  bis zur Indienststel lung des Forschungskut ters  ,So lea"  im Jahr  1974 durch die 

Bundesforschungsansta l t  ffir Fischerei.  Im Jahr  1969 wurden  nur 9125 sm gefahren,  be- 
dingt  durch Werftaufenthalte  und den Dienst beim Unterwasser labor  , ,Helgoland".  In 
den n~chsten Jahren  waren  Fahrts t recken um 13 000 sm die Regel. Auf wei te ren  Reisen 

in die Biskaya und die Gew~sser  westl ich und s~idwestlich yon Irland untersuchte  Dr. 
Tesch in Zusammenarbe i t  mit n ieder l~ndischen Kollegen die Verbrei tung yon Aal larven 

und verfolgte  in den Atlantik abwande rnde  Aale. 
Am 16.8. 1974 wurde  Kapit~n TSnnies Hornsmann  in den Ruhestand versetzt ,  und 

sein bisher iger  S teuermann  Hans Falke wurde  als Nachfolger  eingef~ihrt. Im Jahr  1975 
b e g a n n e n  Dr. Wilfried Gunkel  und Dr. Gfinter Gassmann  unter  internat ionaler  Beteili- 

gung  die , ,ErdSlbkologischen Nordseefahr ten"  ffir Messungen  der vo rhandenen  rezen-  

ten und fossilen Kohlenwasserstoffe sowie des Umsatzes  durch 51abbauende Organis-  
men. Im Jahr  1977 wurden  dabei  die Folgen d e s ,  Bravo-Blowout" im Ekofisk-Feld unter- 

sucht. Im Jahr  1976 war die ,,Friedrich He incke"  bei den internat ionalen Untersuchun-  

g e n d e r  Planktonentwicklung im F ladengrund-Geb ie t  (,,FLEX "76") beteiligt. 
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Im Jahr  1979 gab es die bisher l~ngste Fernfahrt  von 74 Tagen Dauer  in die Sargas- 
sosee zur E r k u n d u n g  der Reproduktion des Aals im Atlantik, zu sammen  mit dem FFS 
,,Anton Dohrn".  Auf be iden Schiffen n a h m e n  BAH-Mitarbeiter  tell, wie Dr. Hans  Georg 
Andres  (Gammar idenbes ied lung  der Sarffassum-Vegetation), Dr. Hans-Chr is t ian  John 
(Neuston und  Fischlarven), Dr. Moebus (Bakteriophagen), Dr. Tesch (Larven und  Adulte 
des Aals) sowie Diplomanden,  Doktoranden und  Gastforscher aus dem In- und  Ausland.  
Im Jahr 1980 lag die ,,Friedrich Heincke" vier Wochen in der Bucht von Galway (Irland) 
als schwimmendes  Labor ffir Dr. Gassmann  und  Prof. Dieter G. Mfiller (Konstanz) ffir eine 
biologische und  gaschromatographische Unte rsuchung  des Sexual-Pheromons der 
Braunalge Himanthafia elongata. Sowohl auf der Hin- als auch auf der Rfickfahrt fanden 
Un te r suchungen  der Sauerstoff-Verh~itnisse in der Deutschen Bucht start. Im Jahr  1981 
erfolgte die zweite Fernfahrt  zur Unte r suchung  der Biologie des europ~ischen Aals in die 
Sargassosee, und  es ergab sich die bisher h6chste j~ihrliche Seemei len-Zahl  von 22 160. 
Auch in den  fo lgenden Jahren  wurden  La ichwanderungen  und  Or ien t ie rung  des Aals in 
l~ngeren Reisen im Atlantik und  im west l ichen Mittelmeer erforscht. Die Arbei ten  fiber 
die Lockstoffe yon Braunalgen wurden  1981 in der Bucht von Galway und  1983 bei der 
Isle of Wight mit der Untersuchung von Sargassum muticum fortgesetzt. Seit 1983 wur- 
den von Dr. Hein v. Westernhagen,  Dr. Volkert Dethlefsen und  Frau Patricia Cameron  
Planktonf~nge in Nord- und  Ostsee zur Unte r suchung  der Mil~bildungs- und  Schlupfra- 
ten pelagischer  Fischeier durchgefOhrt. 

Mitarbeiter  der BAH n a h m e n  auch an vielen Reisen gr613erer Forschungsschiffe teil. 
Die Un te r suchungen  der Fischereibiologen und  Planktologen mit der , ,Anton Dohrn" 
wurden  schon erw~hnt. An Bord der damals neuen . ,  Meteor" arbei te ten  w~hrend der in- 
te rnat ionalen  Expedit ion im Indischen Ozean Dr. Gillbricht, Dr. Kotthaus, Dr. Gunke l  und  
Dr. Werner. Fahrten der ,, Meteor" in den Atlantik wurden  ffir p lanktologische und  meio- 
benthische Un te r suchungen  durch Dr. Erik Hagmeier  und  Dr. Gotram Uhlig genutzt.  Mit- 
arbeiter der Taxonomischen Arbei tsgruppe n a h m e n  an vielen Reisen der  ,,Meteor" teil, 
der ,,Walter Herwig",  der ,,Anton Dohrn" und  sp~ter der ,,Polarstern" bis in die Antark- 
tis. Prof. Gillbricht, Dr. Hagmeier,  Dr. Peter Martens und  Dr. Hans-Peter  Weigel beteilig- 
ten sich an der in te rna t ionalen  F ladengrund-Expedi t ion  im Frfihjahr 1976 (FLEX "76) an 
Bord von ,, Anton Dohrn" und  ,, Meteor". 

14. Forschungstaucher,  Unterwasserstat ionen 

Im Jahresber icht  ffir 1965 wird die , ,Schwimmtauchgruppe" der BAH (Leiter: Dr. Uh- 
lig) zum ersten Mal erw~hnt: ,,Die A n w e n d u n g  der Methode des wissenschaft l ichen 
Schwimmtauchens  hat sich im Rahmen unserer  auf Helgoland durchgeff ihr ten Untersu-  
chungen  sehr bew~hrt. Die Bearbei tung wichtiger zoologischer und  botanischer  
Frages te l lungen ist in Angriff g e n o m m e n  worden." 

Angereg t  wurde das wissenschaftl iche Tauchen durch Prof. Kinne. Die erste Folge 
war eine Arbeit, die Klaus Lfining als Doktorand des Kieler Meeresbotanikers  Prof. Fritz 
Gessner  fiber die Algenbes ied lung  des Helgol~nder  Felssockels durchfiihrte.  Am Anfang  
schrieb Dr. Erik Hagmeier  an Prof. Kinne dazu (14.3. 1965): ,,Bei den  ers ten Tauchversu-  
chen von Herrn  Lfining, bei denen  wir ffir seine Sicherheit sorgen sollten, war mir sehr 
unwohl.  Im Ernstfall h~tte ein Posten an  Land nur  wenig  ausr ichten k6nnen .  Wir sollten 
erst wei termachen,  w e n n  von uns  noch j e m a n d  ausgerfistet und  ausgebi lde t  zur Verffi- 
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gung  stehk" So einfach - und  gef~ihrlich - b e g a n n  das Tauchen an der BAH damals.  Bald 
jedoch wurden  in Zusammenarbe i t  mit dem Vizepr~sidenten des Verbandes  Deutscher 
Sporttaucher, Karl-Heinz Kerll, mehrere Wissenschaftler und  Techniker  der BAH als 
Sporttaucher ausgebi lde t  (Uhlig, 1966). In e inem Sonderkurs erhiel ten Karl-Heinz Schu- 
m a n n  und  Gerrit  Sahling die Abnahmebe rech t i gung  des Tauchsportabzeichens und  
sorgten so ffir die Tauchausbi ldung  des wissenschaft l ichen Nachwuchses  der BAH. 

In den Jahrasber ichten  wurden  die Vegetationsprofile yon Klaus L~ining erw~hnt,  ffir 
die er das Vorkommen von 50 wicht igen Algenar ten  kartierte. Versuchsalgen zur Regi- 
s tr ierung des Wachstums der drei Laminaria-Arten wuchsen  im Meer auf 10 ,,Zuchtsta- 
t ionen",  w u r d e n  in r e g e l m ~ i g e n  Zei tabs t~nden ins Boot geholt, bei kons tan tem Ka- 
mera -Abs tand  photographiert  und  wieder ausgesetzt.  Eindrucksvoll  ist die so ge- 
w o n n e n e  Darstel lung von Laubwechsel  und  Wachstum der Phylloide von Laminana 
hyperborea. Lichtmessungen in situ und  die Bes t immung von Assimilation und  Atmung  
im Labor erm6gl ichten Sch~tzungen der Prim~rproduktion der Laminaria-Vegetation. 

Die BAH und  die Deutsche Forschungs- und  Versuchsanstalt  Kir Luft- u n d  Raumfahrt  
(DFVLR), Institut ffir Flugmedizin,  kamen  1966 iiberein, die Planung,  Aufstel lung und  In~ 
be t r i ebnahme  eines Unterwasser-Laboratoriums bei Helgoland zu betreiben,  das erste in 
Deutschland. Als erster Einsatzort wurde eine Position 2 sm sfid6stlich der  Helgot~nder  
Dfine in etwa 20 m Tiefe vorgesehen.  Die Vorarbeiten umfa~ten eine g e n a u e  Untersu-  
chung  des Standorts, S t r6mungsmessungen  mit UntersKitzung des Deutschen  Hydro- 
graphischen Instituts, eine Ausarbe i tung von Methoden  zur Or ient ierung bei schlechten 
Sichtverh~ltnissen u n d  die Erprobung eines oberf l~ichen-unabh~ngigen ,Air-Lifts" zur 

quant i ta t iven  P robennahme  am Boden. 
Im Jahr 1968 bes tand die Tauchgruppe aus 14 ausgebi lde ten  Schwimmtauchern,  die 

yon Mai bis Dezember  1968 218 Tauchg~nge bei Helgoland durchffihrten. Dazu geh6r- 
ten Un te r suchungen  zur Okologie und  zum Verhalten des Einsiedlerkrebses (Doktorand 
Karl-Heinz Schumann)  und  Beobach tungen  der Hummerpopula t ion  (Doktorand Peter 
Jatzke). Eine l ebendige  und  humorvolle Schi lderung vom Leben der Taucher  u n d  eini- 
ger anderer  Mitarbeiter  der BAH in diesen Jahren  stammt yon Peter Lippens (1973). 

Das v o n d e r  BAH und der DFVLR geplante  Unterwasserlabor  war 1968 be im Dr~- 
gerwerk in Lfibeck unter  der Aufsicht von Ing. Fust v o n d e r  DFVLR im Bau. Die Bauko- 
sten von 961 000 DM wurden  vom Bundesminis ter  ffir Bildung und  Wissenschaft  zur Ver- 
ffigung gestellt. Erste Erfahrungen wurden  inzwischen mit der sehr einfach konstruier-  
ten  Unterwassers ta t ion ,,BAH I" gewonnen ,  die Prof. Kinnes Doktorand Gerhard  
Lauckner  konzipiert  hatte und  die in Zusammenarbe i t  mit Dr. Dorschel von  der Firma 
Babcock gebau t  u n d  der BAH kostenlos zur VerKigung gestellt wurde,  e ine 6 m lange 
Stahlr6hre von 2 m Durchmesser  auf vier Spreizbeinen.  ,,BAH I" wurde  als Erste Deut- 
sche Unterwassers ta t ion im Zei t raum 20.9 . -1 .10.1968 in 10 m Wassertiefe in  der Flens- 
burger  F6rde un te r  der Leitung von Prof. Kinne erprobt, mit der ,,Friedrich Heincke"  als 
d a n e b e n  veranker te r  Versorgungsbasis.  Die Hauptschwierigkei ten,  die bei ung~inst igen 
Wetterverh~ltnissen zu meis tem waren,  lagen an der Wasseroberfl~che, durch Wind und  
Wellen bedingt .  Dabei  kam es bei e inem Tauchgang  zum Tod des mediz in i schen  Be~ 

treuers der Taucher, Dr. med. Horst Har tmann  (DFVLR). 
Im Jahr 1969 wurde das gr6~ere und  technisch ungleich kompliziertere Unterwas-  

ser laboratorium ,, UWL Helgoland" (Abb. 27) 6stlich der Helgol~inder D~ine bei  23 m Was~ 
sertiefe eingesetzt.  Die wissenschaftliche Taucheinsatz le i tung lag in den  H~inden von Dr. 
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Abb. 27. UWL Helgoland vor dem Ersteinsatz. Links daneben das Unterwasserdepot. Photo: Archiv 
der BAH. 

Uhlig, die technische Leitung bei Ing. Gfinther  Luther. Die Energie~ und  Gasversorgung 
des UWL erfolgte von einer  groBen, an der Wasseroberfl~iche s chwimmenden  Tonneaus ,  
die in der N~ihe des UWL fest veranker t  war. Fiir zahlreiche Sicherhei t svorkehrungen 
war gesorgt, die medizinische Betreuung erfolgte durch die Tauch~rzte Dr. Heinz Oser 
und  Dr. Low (Institut fur Flugmedizin).  W~hrend des dreiwbchigen Ersteinsatzes vom 28. 
Juli bis zum 19. August  1969 lebten  und  arbei te ten  die Aquanau t en  (Abb. 28) Peter 
Jatzke, Gfinther Tadday, Dr. Heinz Oser, Dr. Gotram Uhlig, Roland v. Hentig,  Kar | -Heinz 
Schumann,  Dr. Wolfgang Hickel und  H. Platt zwischen 21 und  5 Tagen unterschiedl ich 
lange im UWL. Neben  der technischen Erprobung und  der medizinischen Kontrolle der 
Taucher  wurden  vielerlei Arbei ten ausgeffihrt, wie Messungen  der Tempera turgrad ien-  
ten im b o d e n n a h e n  Wasser sowie im Meeresboden,  Messungen  von S t rbmungen ,  Licht 
und  Tri ibung in Abh~ingigkeit vom Tidenstrom, P robennahme  fiir P lankton-  und  Parti- 
kelgehal t  w~hrend verschiedener  T idenphasen  und  Auffangen von Sinkstoffen zur 
anschl ieBenden Analyse. Weiter erfolgten mikrobiologische und  mikrofaunist ische Un- 
t e r suchungen  zur Ermit t lung von Bez iehungen  zwischen Biota, Wasser u n d  Sediment  
unter  versch iedenen  Bewegungsverh~l tn issen,  verhal tensphysiologische Unte r suchun-  
gen  an Hummer  und  Einsiedlerkrebs sowie Un te r suchungen  der Mbglichkeit,  bkologisch 
und  6konomisch wichtige Meerest iere in  Unte rwasse ran lagen  zu zfichten u n d  zu m~i- 
sten. Ausfiihrliche Berichte sind im Jahresber icht  der BAH fiir 1969 zu f inden sowie bei 
Kinne (1970) und  Uhlig (1971). 
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Abb. 28. Die Aquanauten der BAH vom Ersteinsatz des UWL 1969 {ohne FI. Platt). Von links nach 
rechts, stehend. Dr. Gotram Uhlig, Dr. Wol[gang Hickel; sitzend. Dr. Heinz Oser, Karl-Heinz Schu- 

mann, Roland v. Hentig, Peter Jatzke, G~inther Tadday. Photo: Archiv der BAH. 

Nach dem ersten dreiwbchigen Einsatz im Sommer 1969 blieb das UWL am Boden. 
Damit sollte getestet  werden,  ob das UWL am Meeresgrund  die Herbststtirme unbeo 
schadet  f iberstehen konnte.  Widrige We t t e rbed ingungen  er laubten erst im Dezember, 
eine Bergung des UWL in Angriff zu nehmen .  Bei den  Arbeiten zur Vorberei tung des 
Aufschwimmens,  die mit Unterstfi tzung einer  Fremdfirma durchgeffihrt wurden,  verun-  
gl~ickten die Schwimmtaucher  Karl-Heinz Schumann  (Doktorand, BAH) und  Werner  
Kreytenberg (Student, Fa. Krause, Kiel) tbdlich. Die Ursache des Unfalls konnte  nie ge- 
kl~rt werden.  Erst im April 1970 wurde das UWL gehoben,  und  es erfolgten Reparaturen 
und  baul iche Erwei terungen.  Ffir den Betrieb des UWL wurden  ein Ingenieur,  vier Be- 
rufstaucher, zwei Bootsleute, ein Werkstatt leiter und  ein Elektroniker eingestellt .  

Im Jahr 1971 erfolgte eine erneute  Erprobung des UWL, dieses Mal in der Eckern- 
fbrder Bucht. Der grolSe Aufwand ffir Bet reuung und  Ins tandha l tung  des Unterwasserla-  
bors f~ihrte schlieBlich im Jahr 1972 zur Ubers te l lung an  die Gesellschaft fiir Kernener-  
g ieverwer tung in Schiffbau und  Schiffahrt (GKSS), Die BAH behielt  zwei Berufstaucher, 
die ftir die Beschaffung von Lebendmater ia l  und  die Bet reuung von Ger~ten unte r  Was- 
ser no twendig  waren.  Im Jahr 1971 b e g a n n  die Ausbi ldung  von Forschungstauchern  auf 
Helgoland ffir die BAH und  andere  Institute. 

Das UWL ,,Helgoland" wurde in der Folge yon Inst i tuten der Universit~ten Berlin, 
Clausthal,  Gbtt ingen,  Hamburg,  Kiel und  M~inchen sowie von vielen ausl~ndischen Wis- 
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senschaft lern genutz t  und  sogar vor der Ostkfiste der USA eingesetzt.  Wissenschaft ler  
der BAH haben  im Jahr 1973 bei Helgoland und  im Zeitraum 1975-1977 in der Ostsee 
das Verhalten von Bodent ieren und  das Plankton im bodennahen  Wasser untersucht .  Der 
Schwerpunkt  ffir die Nutzung  des UWL verlagerte  sich z u n e h m e n d  in de n  technischen  
Bereich. Uber  e inen  Einsatz dieser Art in der Ostsee mit dem Mutterschiff ,,Tabasis" be- 
r ichteten die ,,Kieler Nachrichten" am 15.7. 1978. 

Fiir die Tauchgruppe  unte r  Tauchermeister  Werner  Schomburg, seit 1974 verst~irkt 
durch e inen  Signalmann,  gab es regelmSBige Eins~tze zur Wartung und  Kontrolle von 
Algenkul turen ,  von LichtmeBgerSten und  den  Sonden zur Messung von Str6mungen,  
Salzgehalt  und  Temperatur. Die GKSS wurde bei der Erprobung und  War tung  der Ra- 
dionukl idbat ter ie  ,,Tristan" im UWL-Gebiet  sfidlich der D~ineninsel unterstfitzt.  Es gab 
eine quant i ta t ive Bes tandsaufnahme yon Ascidien im Helgol~nder Voro u n d  Sfidhafen, 
Eins~itze zur Verfolgung von mit Ultraschal l -Sendern markier ten Aalen u n d  H u m m e r n  
sowie jedes Jahr  ein umfangreiches  Programm zur Beschaffung von biologischem Mate- 
rial ffir die Un te r suchungen  der BAH, ffir Gastforscher, Kurse und  ffir den  Versand. 

Im Jahr 1981 zerst0rte ein Feuer  im Hafenlabor  die Ausrfistung der Tauchgruppe  so ~ 
wie die Dekompressionskammer,  und  erst Mitte Dezember  1982 war die , ,Taucherbasis" 
im Hafenlabor  wieder  ganz hergestellt.  Im Herbst  1984 fand der 15. Lehrgang  ffir For- 
schungs taucher  statt. Damit waren  an der BAH 116 Forschungstaucher  ausgeb i lde t  wor- 
den. 

15. Aquarium und Materialversand 

Aquar ien  sind wichtig ffir die Beobachtung der Wasserorganismen u n d  ffir das Ver- 
st~ndnis ihrer Bedfirfnisse. AuBerdem d ienen  sie dazu, Erkenntnisse  der  Meeresfor- 
schung e inem gr6Beren Kreis yon In teressenten  zu vermitteln. Das Helgol~nder  Mee- 
resaquar ium wird daher  in den  Jahresber ichten  der BAH als Schau-, Lehro und  Ver- 
suchsaquar ium bezeichnet.  

An dem 1901/02 e rbau ten  Aquar ium war ein M~zen entscheidend beteiligt,  Herr N. 
Oppenhe im aus Frankfurt  am Main. Als regelm~Biger Besucher von Helgoland  hatte er 
gegen  Ende der neunz iger  Jahre  angeregt ,  in Verbindung mit der Biologischen Anstalt  
e in Schauaquar ium zu err ichten (Ehrenbaum, 1910). Da der seit der Gr f indung  der BAH 
geplante  Ins t i tu tsneubau mit e iner  f~ir die Forschung a n g e m e s s e n e n  Aquar iumsan lage  
noch nicht abzusehen  war, w u r d e n  in dem zu b a u e n d e n  Aquar ium auch e inige  Arbeits- 
z immer mit k le inen  Becken mit besseren  MOglichkeiten ffir Beobachtung,  Aufzucht  und  
Experimente  als in den bisher verf~igbaren Inst i tutsrSumen vorgesehen.  Das Zen t rum 
dieses ersten Aquar iums blieb als ,,Sortier- u nd  Versandhalle" unter  dem n e u e n  Aqua-  
r ium von 1927 erhalten. 

Das erste HelgolSnder  Aquar ium wurde welt bekann t  durch das groBartige Tafel- 
werk der A u f n a h m e n  des Photographen Franz Schensky (K0nigliche Biologische Anstalt  
auf Helgoland,  1914), das von den  Wissenschaft lern der Station mit ausffihrl ichen Kom- 
menta ren  versehen  war. Die Dars te l lung der Lebensgemeinschaf t  auf e iner  A us t e r nba nk  
wurde  noch nach dem zweiten Weltkrieg im Museum in Char lo t tenlund gezeigt.  Damals 
wie heute f inden Ff ihrungen im Aquar ium sowie GesprSche mit den  Meeresbio togen 
,,vor Ort" statt. Heute  sind die Besucher ungle ich  umweltbewuBter  als frfiher u n d  stellen 
viele Fragen fiber das Z u s a m m e n l e b e n  in der Natur  und  den  EinfluB des M e n s c h e n  dar- 
auf. Studenten,  Lehrern und  G~sten am Institut werden  Beobach tungen  u n d  Erfahrun- 
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gen  bei H~lterung und  Vermehrung yon Pflanze und  Tier vermittelt  sowie Einblicke in 
die dazu benbt ig te  Technik, die auch die Laboratorien versorgt. 

Andreas  Hol tmann,  der erste Aquar iumslei ter  im Neubau  von 1959, schreibt von 
rund  1 Million Besuchern,  die in den ersten 8 Jahren  nach der Wiederer6ffnung k a m e n  
(Holtmann, 1967). Bis 1977 lag die j~hrliche Besucherzahl noch ~iber 100 000, mit e inem 
Maximum im Jahr  1971 von 160 024 Besuchern.  Neben  den bei Helgoland h~ufigen Tie- 
t en  und  Pflanzen wurden  viele Besonderhei ten  gezeigt. So zog ein Heringsschwarm, der 
durch in ternat ionale  Ve rb indungen  zur BAH g e k o m m e n  war, ~iber drei Jahre  im Aqua-  
rium seine Kreise. W~hrend einer  Unte r suchung  von Heringsbest~inden in der Nordsee 
kam ein hierffir gechartertes , ,Markierungsschiff" mit gro~en Tanks ffir die vorfiberge- 
hende  H~lterung der Her inge unter  Betreuung durch e inen  norwegischen Kollegen nach 
Helgoland. Dieses war die f iberraschende Folge eines wenige  Monate  zur~ickliegenden 
Besuchs von Andreas  Hol tmann im Sal tvandsakwarie t  Esbjerg, der dort e inen  Herings-  
schwarm bewunde r t  und  gesagt  hatte, wie gerne  er so etwas auch in Helgotand ze igen  
wfirde. Die ,,Friedrich Heincke" brachte Krebse, Steinkoral len und  Seefedern aus ent- 
fernteren Teilen der Nordsee. Ein gro~er Mondfisch wurde yon e inem F inkenwerde r  Kut- 
ter ge fangen  und  lebte noch kurze Zeit im Aquar ium.  Die Dicklippige Meer~sche, sonst 
ein Fisch an den  Kfisten von Mittelmeer und  Atlantik, erschien nach 61 Jahren  wieder  
bei Helgoland sowie im ostfriesischen Wat tenmeer  und wurde im Aquar ium gezeigt.  Tin- 
tenfische konn ten  fiber ein Jahr gehal ten  werden,  und  es gab die Zuchten des Kleinge- 
fleckten Katzenhais  und  der Ohrenqual le .  

Ende Mai 1977 ging Andreas  Hol tmann nach seinem 50j~hrigen Dienst jubi l~um in 
den 'Ruhes tand .  Sein Vater, der Fischmeister Jacob Holtmann,  war fiber 50 Jahre an der 
BAH t~tig gewesen.  Andreas  Hol tmann wurde nach seinem Mittelschulabschlul~ 1927 
auf Helgoland im Aquar ium unter  Peter Kr~il~ ausgebi ldet  und  besch~ftigt. Sp~ter ar- 
beitete er mit Dr. Werner  an den Versuchen zur Austernkul tur  in der n e u e n  Station auf 
dem Ellenbogen.  Im Jahr  1945 wurde er auf Betreiben yon Dr. Bfickmann und  Prof. Hag- 
meier  vorzeitig aus der Kriegsgefangenschaft  entlassen,  so dal~ er f~ir die BAH am See- 
fischmarkt Cuxhaven  arbei ten konnte.  Im Jahr  1947 wurde er zur Kursbe t reuung  auf 
dem El lenbogen abgeordne t  und  konnte  1948 mit seiner Familie nach List umziehen.  
Dort hat er u. a. das Motorboot , ,Ellenbogen" gefahren,  das er 1949 als N e u b a u  v o n d e r  
KremeroWerft in Elmshorn fiberffihrt hatte. Im Jahr  1952 gehbrte er mit Paul-Heinz Sah- 
ling, Heinrich Herzog und  John Herzog, Reimer Rickmers und  Hinrich Kanje zu der Ar- 
bei tsgruppe der BAH auf Helgoland,  die wieder  regelm~Big Beobach tungen  ~iber Hy~ 
drographie und  Plankton machte  und  die ffir Forschungen  und  Versand benb t ig ten  Pflan- 
zen und  Tiere sammelte.  Ab 1954 war Andreas  Hol tmann  mit der P lanung  und  dem Bau 
des n e u e n  Inst i tutsgeb~udes auf Helgoland befaBt. Seine Leis tungen wurden  durch die 
Verleihung des Bundesverdiens tkreuzes  gewiirdigt.  

Nachfolger von Andreas  Hol tmann  als Leiter des Aquar iums wurde  Olaf Goemann ,  
der Enkel des e ins t igen Aquar iumsverwal ters  Peter Kr~il~. Im Krieg auf Helgoland  gebo- 
ren, muBte er 1945 mit der Familie die Insel ver lassen und  kam 1946 nach  List. Dort 
wurde er dutch Grol~vater und  Mutter  mit der BAH vertraut  und  von 1957 bis 1960 als 
Biologielaborant ausgebildet .  Prof. B~ickmann, Dr. Hempel,  Dr. Ziegelmeier,  Dr. Werner  
und  Heinrich Herzog sorgten f~r e ine gri indliche zoologische Schulung  an Land u n d  auf 
See. Seine erste Anste l lung erfolgte in der Abte i lung  Fischereibiologie, u n d  nach  der 
Wehrdienstzei t  kam er zur Arbei tsgruppe Materialversorgung.  Im Jahr  1974 wurde  er als 
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Nachfolger von Heinrich Her~og der Leiter der Mater ialversorgung und  blieb es auch 
nach der E r n e n n u n g  zum Aquariumsleiter.  

Der BAH-Jahresbericht  Ifir 1977 hielt fest: ,, Wieder wurde  ein Seehund  geboren.  Bei 
e inem Bestand yon n u n m e h r  acht Seehunde n  wird die Abgabe  von e in igen  Tieren not- 
wendig" .  In den  folgenden Jahren  wurden  Schauraum und  Eingangshal le  mit Plakaten 
und  Exponaten  ~iber die Arbei ten des Instituts informativer gestaltet. In z u n e h m e n d e m  
MaBe wurden  Aufnahmen  von Fernsehteams gemacht.  Helgol/inder Sch~iler kamen  im 
Rahmen ihres , ,Berufspraktikums" bevorzugt  in das Aquarium. Es gab erfreuliche Er- 
gebnisse  bei der Anzucht  von Nagelrochen,  Seehasen, Katzenhaien,  Bastardmakrelen,  
Tintenf ischen und  Aalmuttern.  Daneben  wurde aber auch von langwier igen  und  um- 
Iangre ichen Reparatur~ sowie UmbaumaBnahmen  berichtet. Im Jahr 1982 sah der Aqua~ 
r iumsbereich wie eine GroBbaustelle aus, und das Aquar ium mul3te h~iufig geschlossen 
werden.  Dennoch  wurden  im Jahr 1982 noch 60 302 Besucher gez~hlt. 

Olaf G o e m a n n  besch/iftigte sich auch e ingehend  mit dem Hummer. Im Aquar ium 
wurden  zahlreiche Pr~parate und ein Modell der Fangmethode  ausgestellt .  In e inem 
B/ichlein (Goemann,  1990a) wurden  Beobachtungen,  Studien und Versuche zur H/iu- 
tung, Vermehrung,  Aufzucht und Orient ierung des Hummers  zusammenge t ragen .  In 
einer  wei teren Arbeit  (Goemann,  1990b) wurden  Hintergrfinde und Theor ien  zum Riick~ 
gang  des Hummerbes t andes  bei Helgoland untersucht.  Um den Nachwuchs  zu erhalten, 
verkauften die Helgol~nder Fischer seit 1983 e ier t ragende Hummerwe ibchen  nicht 
mehr, sondern brachten sie zum Aquarium. Dort wurden  die ersten Entwicklungss tadien  
versorgt, und j6hrlich wurden  zwischen 10 000 und  400 000 Larven im Felssockelgebiet  
wieder  ausgesetzt.  

Eng mit dem Aquar ium ve rbunden  ist die ,, Versandstelle zur Versorgung von Lehr~ 
und Forschungse inr ich tungen  mit mari t imem Untersuchungs-  und Lehrmaterial",  die 
seit Bestehen der BAH intensiv genutzt  wurde. Prof. Heincke schrieb in se inem Jahres- 
bericht ffir 1893: ,,Der Versand yon l ebendem und konservier tem Untersuchungsmate~  
rial ffir wissenschaftl iche Zwecke ist eine der Haup taufgaben  der Anstalt" und  z~hlte die 
Museen,  zoologischen und  botanischen Institute sowie die Aquar ien  im In~ und  Ausland 
auf, an die schon Material verschickt wurde  (Heincke, 1894). 

Nach dem Zwei ten Weltkrieg muBte das Angebot  reduziert  werden,  bis Helgoland 
wieder  zug/inglich war. Die v o n d e r  BAH versorgten Universit/itsinstitute wuBten aber 
auch das noch Erreichbare sehr zu sch~itzen. Im ne ue n  Geb~ude  auf Helgoland gab es 
wieder  ausre ichend Platz zum Sortieren, Prfiparieren und  Aufbewahren.  Im Jahresbe-  
richt ffir 1966 wurde  erw~ihnt, dab 59 inlfindische und  12 ausl~ndische Ins t i tu t ionen auf 
dem Fest land versorgt wurden.  Der Leiter des Materialversands,  Heinrich Herzog, hatte 
daf~r zwei Mitarbeiter, Gerda Duve und  Olaf Goemann.  In den  fo lgenden Jah ren  stieg 
die Anzahl  der Lieferungen, und  es wurde  von Engp/issen bei der Beschaffung der ge- 
wi inschten Tiere berichtet, von S e n d u n g e n  bis in die USA und  nach Australien,  aber 
auch, dab der Lebendversand  ins Aus land  wegen  zei taufwendiger  Zo l lbehand lung  im 
Jahr  1972 noch nicht erfolgen konnte.  

Am 30. April 1974 wurde  Heinrich Herzog nach 50j~hriger T~itigkeit bei  der BAH we- 
gen  Erreichens der Altersgrenze feierlich aus dem Dienst verabschiedet ,  und  Prof. Kinne 
fiberreichte ihm im Auftrage des Bundespr / is identen das Bundesverdiens tkreuz .  Olaf 
G o e m a n n  i ibe rnahm die Leitung der Materialversorgung.  Im Jahr 1977 kam es zu einer  
Personalunion zwischen Aquar ium und  Versand bei E insparung  einer  Stelle. Ffir 1980 
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wurden auch im Jahresbericht  Verz6gerungen durch Personalmangel  beklagt,  zumal  die 
Mitarbeiter  zahlreiche Nebenau fgaben  wie Transporte, Ausgabe von Chemika l ien  und  
die Versorgung yon Gastforschern und Kursen f ibemehmen  muBten. Noch u n a n g e n e h -  
mer war der starke Rfickgang der Sandigel-(Psammechinus)-Best~nde bei Helgoland 
und  im Wattenmeer.  Jahrzehnte lang  war der Sandigel  ein zuverl~issiges Objekt  f/ir die 
Beobachtung yon Furchung und  ersten Larvalstadien gewesen.  Bei Lebendversand  der 
geschlechtsreffen Tiere war dieses auch in Kursen auf dem Fest land m6glich. Es wurden  
auch konservierte Entwicklungsre ihen  verschickt. Eine Erkl~irung fflr den R/ickgang tier 
Sandigel-Best~inde gibt es noch nicht, jedoch s tehen in den letzten Jahren wieder  einige 
Psammechinus-Exemplare zur Verffigung. 

16. Offentlichkeitsarbeit 

Der Wunsch nach e inem Platz zur Unte rb r ingun  9 einer Sammlung  von Pflanzen und  
Tieren der Nordsee, die auch ffir das Publ ikum zug~inglich sein sollte, und  dessert Dring- 
lichkeit wurde schon im dahresbericht des ersten Direktors (Heincke, 1894) ausgedr~ickt. 
Hier erschien bereits der Begriff , ,Nordseemuseum".  Im Sommer 1897 konnte  das Mu- 
seum im ehemal igen  Konversat ionshaus der Gemeinde  Helgoland er6ffnet werden,  wo- 
bei die Einrichtun 9 durch eine grol~herzige Spende  der Erben Nathanael  Pringsheims er- 
m6glicht wurde (Heincke, 1897). 

Die erste gr61~ere Darstel lung der Biologischen Anstalt auf dem Festland gab es an- 
l~i~lich der deutschen  Seefischerei-Ausstel lung in Berlin 1896. Dabei leitete Dr. Ehren- 
baum als Kommissar der Ausste[lung Organisa t ion und Aufstel lung des Teiles, der die 
Vorf/ihrung des prakt ischen Betriebes der Seefischerei und die Fischkosthalle umfaBte. 
Prof. Heincke organisierte die wissenschaftl iche Abtei lung mit Beitr~gen verschiedener  
Museen  und  der Sammlun  9 nutzbarer  Seetiere des Seefischerei-Vereins. Die BAH war 
dabei  am st~irksten vertreten. Prof. Heincke (1897) schrieb dazu: ,Besonders  erw~ih- 
nenswer t  waren aus dieser unserer  Sammlun  9 die Pr&parate zur Naturgeschichte  des 
Hummers,  die Entwicklung und  Wachstum desse lben  vom Ei bis zum e rwachsenen  Tiere 
veranschaul ichten,  ferner sch6ne Reihen ganz junge r  Plattfische, die die Entwicklung  
derse lben yon der symmetr ischen Larve bis zur Ausbi ldung  der Asymmetrie und  das wei- 
tere Wachstum bis zur Geschlechtsreife vorffihrten, endlich ausgesucht  sch6ne Exem- 
plare zahlreicher Nutzfische der Nordsee, wie Kabeljaue, Schellfische, Schollen, See- 
z u n g e n  u.a., die fast alle auf e ine neue  Art mit ausgebre i te ten  Flossen konservier t  und  in 
natfirlicher Stellung, zum Tell auf nati ir l ichem Grunde,  aufgestellt  waren. Von m a n c h e n  
der wichtigsten Nutzfische, z. B. dem Schellfisch und  der Scholle, wurden  yon  uns  auch 
Grundproben  yon den  wichtigsten N~ihrgrfinden derselben,  der Magen inha l t  und  die 
vomehms ten  N~hrtiere in ~ibersichtlicher und  be lehrender  Weise ausgestellt ." 

Ein Beitrag for die grol3e Zahl der G~iste an unse ren  Ktisten gelang Prof. Kuckuck, 
dem damal igen  Botaniker der BAH, mit dem ,S t randwandere r"  (Kuckuck, 1905; 1. Auf- 
lage), e inem mit farbigen Tafeln des Porzellanmalers Julius Braune (1879-1903) ausge- 
stat teten Bfichlein ffir die erste Bekanntschaft  mit den Pflanzen und  Tieren u n d  ihrer Le- 
bensweise  in und  am Meer. Nach dem Tode Prof. Kuckucks wurde der S t randwandere r  
seit der 3. Auflage durch Mitarbeiter  der BAH herausgegeben ,  auf den neues t en  Wis- 
senss tand gebracht  und  erg&nzt, zum Beispiel um die V6gel unserer  Kfisten. Nach der 
10. Auflage wurde die weitere Bearbei tung durch die BAH abgelehnt ,  da m a n  an die 
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H e r a u s g a b e  e ines  meh rb~nd igen  Werkes  fiber Flora und Fauna  der  Deutschen  Bucht 
dachte~ Berl iner Kol legen beso rg ten  e ine  11. Auf lage  (Kuckuck, 1974), da  sie die  Kon- 
zept ion des  ,, S t r andwande re r "  auch wei te rh in  ffir S tuden ten  und Biologielehrer  als nfitz~ 
lich empfanden .  Die ve r t rau ten  Tafeln muBten dabe i  ersetzt  werden,  und der  Text wurde  
erweitert .  

Eine informative,  v ie lse i t ige  und humorvol le  Dars te l lung von Mensch,  Na tu r  und 
Schiffahrt  an der  Deutschen Bucht b rach te  Kuckuck  mit dem , ,Nordseelotsen" (Kuckuck, 
1908) heraus,  i l lustriert  durch Scherenschn i t t e  und Skizzen von He lene  Varges  und  Mar-  
ga re te  Boie. Eine zweite,  s tark e rwe i te r t e  Auf lage  (Kuckuck, 1924) w u r d e  v o n d e r  BAH 
besorgt .  Beide A u s g a b e n  sind wer tvol le  Zeugen  der  fr~iheren, jetzt  s ta rk  ve r~nde r t en  
Verh~ltnisse. Man findet  im , ,Nordseelotsen"  zum Beispiel  e i n g e h e n d e  Besch re ibungen  
der  Becken im al ten Aquar ium und  der  Auss te I iung  im Nordseemuseum.  Eine e rneu te  
Bearbei tung,  auf die  Vergangenhe i t  bezogen  und die G e g e n w a r t  beschre ibend ,  wfirde 
auch heute  noch e inen  d a n k b a r e n  Leserkre is  l inden.  

,,Dieser Reichtum unseres  Aqua r iums  an sch6nen und se l t samen Formen  und an in- 
t e ressan ten  Lebens~  aus der  Tier- und Pf lanzenwel t  hat te  schon l ange  den  
Wunsch in uns erweckt ,  e inze lne  d ieser  Formen  und Momente  im Bilde fes tzuhal ten  und  
sie dadurch  auch wei te ren  Kreisen anschau l ich  vorzuffihren. DaB dieser  Wunsch  je tzt  zur 
Wirkl ichkei t  g e w o r d e n  ist, v e r d a n k e n  wit  d e m  glf ickl ichen Umstande,  dab  wir in Herrn  
Hofpho tographen  Schensky  in He lgo land  e inen  bege i s t e r t en  und technisch wie kfinst- 
lerisch gleich he rvo r r agenden  Helfer  ge funden  haben" .  So schrieb Prof. He incke  im 
Vorwort zum umfangre ichen  Tafe lwerk ,,Tier- und Pf lanzenleben der  Nordsee" ,  das  in 
1. Auf lage  im Jahr  1914 erschien.  Texte de r  Mi ta rbe i t e r  der  BAH erg~nzten  die  Aufnah-  
men mit ffir Laien gut  verst~indlichen, auch  heute  noch ak tue l len  Besch re ibungen  und  
Beobach tungen  von Leben  und Z u s a m m e n l e b e n .  

Noch bevor  im Jahr  1920 g e e i g n e t e  R&ume die Unterr ichtung von S t u d i e r e n d e n  und 
Lehrern mSglich machten,  ,,hat die Ansta l t  regelm~Big kleine Kurse f(ir Arzte  und Offi- 
ziere der  Fischerei-Aufsichts~ und der  Vermessungs fahrzeuge  der  Kaiser l ichen Mar ine  
und ge legen t l i ch  auch for F i sche re ibeamte  abgeha l t en"  (Heincke, 1918). Mi t t e lpunk te  
zur Ansprache  eines  grSBeren Publ ikums  b l i eben  zwischen den  be iden  Kr iegen  M u s e u m  
und Aquar ium,  in dem yon den  Wissenschaf t le rn  der  BAH viele F( ihrungen verans ta l t e t  
wurden.  Dazu k a m e n  a l lgemein  verst~ndl iche,  meis tens  mit den e inz iga r t igen  Schensky-  
Photos i l lustrierte Aufs~tze, die zum Teil e ine  wei te  Verbrei tung fanden,  wie  , ,Meeresle~ 
ben.  Aus d e m  Aquar ium der  Biologischen Ansta l t  auf Helgoland"  IHagmeier ,  1934) oder  
, ,Hetgoland und die Biologische Ansta l t"  (Hagmeier ,  1952). Prof. Kinne setzte  d iese  Tra- 
dit ion mit ~hnl ichen Bei t r~gen fort (Kinne, 1965, 1967a, 1967b, 1980). A b  Mit te  de r  60er 
Jahre  w u r d e n  aufgrund  e iner  Ve re inba rung  zwischen  Prof. Kinne und d e m  Helgo l~nder  
Bfirgermeis ter  und Kurdi rektor  Henry  Peter  Rickmers  fiir G~ste und  E inhe imische  re-  
gelm~Bi 9 Lichtbilder-Vortr~ige und Diskuss ionen  zum Thema ,,Das M e e r  be i  He lgo l and  
und  seine Bewohner"  von e inem Wissenschaf t le r  der  BAH gehal ten ,  im Ze i t r aum 
1967-1987 meis tens  von Dr. Erik Hagmeier .  

Bei der  , , Interocean '70", I n t ema t iona l e r  Kongress  und Auss te l lung  for Meeresfor -  
schung und Mee re snu t zung  in Diisseldorf  1970, war  die Biologische Ans ta l t  ve r t re ten  
du tch  e ine  Dars te l lung der  6kolog ischen  Bez iehungen  zwischen den  bei  uns h~iufigen 
Ar ten  (Dr. Greve) und du tch  ein groBes, 16 000 Liter fassendes  A q u a r i u m  (Konstrukt ion 
J. K. Hol tmann,  Sohn von Andrea s  Holtmann) ,  in d e m  sich Dorsche, Schollen,  Steinbutt ,  
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Rochen und Helgol/ inder Hummer  wohlffihlten. Dieses Becken wurde fibrigens noch bis 
1992 im Okolabor auf Helgoland zu vielen Versuchen und  Zuchten (,,BAHMAPLEX") 
gebraucht.  

Wie oben erw/ihnt, wurden ab 1978 Schauraum und  Eingangshal le  des Aquariums 
mit Plakaten und  Exponaten fiber die Arbei ten der BAH informativer gestaltet. In zuneh-  
m e n d e m  Ma~e kamen  Fernsehteams, und  Helgol~nder  Schiller arbei teten im Rahmen 
des Berufspraktikums bevorzugt im Aquarium. Seit 1982 gibt es die Rubrik ,,Offentlicho 
keitsarbeit" in den  Jahresberichten der BAH. Im Jahr 1983 wurden  von Olaf G oe ma nn  
Schil lerarbeitsb6gen mit dem Thema ,,Unterricht im Aquar ium Helgoland" entwickel t ,  
die von Lehrkr~ften und  Biologiekursen intensiv genutzt  wurden.  Auf dieser Grundlage  
ents tand ffinf Jahre sp/iter in der Zeitschrift ,, Seevbgel" das Heft ,, Helgoland - Eine Ar- 
beitshilfe zum Kennen le rnen  eines einzigart igen Naturraumes"  von Eckhard Bockwoldt 

und  Olaf Goemann.  

17. Gastforscher,  Kurse und Studenten  

Die BAH verdankt  den Gastforschern wertvolle Beitr/ige zur Kenntnis  der Fauna  und  
Flora bei Helgoland und  Sylt. So erschien in Band 1 der Wissenschaft l ichen Meeresun-  
te rsuchungen,  Abte i lung Helgoland, eine Arbeit von R. Timm aus Hamburg  fiber die Ru- 
derfu~krebse des Helgol/inder Planktons (Timm, 1894). R. Lauterborn aus Ludwigshafen 
beschrieb die Protozoen und  Rotatorien (Lauterborn, 1894), und A. Scherffel gab den  im 
Mai bei Helgoland in Massen vorkommenden  Algenkolonien  1899 den  N a me n  Phae~ 
ocystis globosa (Scherffel, 1899). Diese Alge f~rbt in j edem Jahr  an den Kfisten yon Bel- 
gien bis Norwegen  das Wasser braun, und  w e n n  sie am Strand zersetzt wird, berichtet  
die Presse von ihr als , ,Schaumalge". Hubert  Caspers beschrieb die Lebensgemein-  
schaften am Boden der Helgol6nder Tiefen Rinne (Caspers, 1938) und  der frfiheren 
Aus te rnbank  6stlich der Insel (Caspers, 1950). Die Auswi rkungen  des kal ten Winters 
1962/63 auf die Helgol/inder Branchiostoma-Population wurden  von W. A. M. Courtney 
und  J. E. Webb (1964) untersucht.  Die Polychaetenfauna  des Sylter Litorals bearbei te te  
Wilfried Westheide (1966), die des Helgol/inder Felswatts Lisel Gil landt (1979). Klaus 
Janke  schrieb seine Diplomarbeit  fiber die Makrofauna  und  ihre Verteilung im Felswatt 
von Helgoland (Janke, 1986) und promovierte 1989 fiber die dort g e f u n d e n e n  biologi- 
schen Wechse lbez iehungen.  Zusammen  mit dem K61ner Botaniker B. P. Kremer (Gast- 
forscher seit 1970 und  sp/iter auch Kursleiter auf Helgoland) gab er filr naturwissen-  
schaftlich interessierte Besucher eine sehr anschaul iche Beschreibung Helgolands 
(2. Auflage 1990). Schlie~lich hat der auf Helgoland geborene  Andreas  Krfi~ als Gastfor- 
scher an der Biologischen Anstalt eine grfindliche Diplomarbeit  fiber die Fische des Hel- 
gol~nder  Felssockels verfa~lt (1988). 

Ffir Gastforscher waren 1959 an der Meeresstat ion Helgoland im N e u b a u p l a n  ffir 
G~ste acht al lgemein~ und  drei spezielle Labors ffir Mikrobiologie, Chemie 
und  Enzymchemie  ausgewiesen.  Im Jahresbericht  ffir 1968 war zu lesen: ,, Die Anzahl  tier 
j/ihrlich dutch  die BAH bet reuten  Gastforscher, Kursleiter und  S tuden ten  w~chst. Immer 
h~ufiger k b n n e n  A n m e l d u n g e n  nicht mehr  berficksichtigt oder G/iste auf Helgoland und  
Sylt nicht a n g e m e s s e n  betreut  werden."  Nach zahlreichen Bera tungen  mit Vertretern der 
Ministerien,  der DFG und  mit Wissenschaft lern der interessier ten Hochschul- und  Max- 
Planck-Inst i tute sprach sich 1970 der Senat  der DFG ffir eine F6rderung der Gastfor- 
schung an der BAH aus. Mit den 1971 bewil l ig ten DFG-Mit teln wurden  Speziallabors filr 



66 

Biochemie  und  Stoffwechselphysiologie  (Federff ihrung:  Prof. Karlson, Marburg) ,  Elek-  
t rophys io logie  (Prof, Hensel ,  Marburg) ,  Photobio logie  (Prof. Nultsch, Marburg )  sowie Hi- 
s tologie (Prof. Siewing,  Er langen)  e inger ichte t .  Zum DFG-f inanzier ten  Be t reuungspe r -  
sonal  unter  Lei tung von Dr. Wulf Greve  gehbr ten  e ine  technische  Assis tent in ,  e ine 
Schreibkraf t ,  ein Ingen ieur  mit E lek t ron ikwerks ta t t  sowie ein F e i n m e c h a n i k e r  zur War- 
tung der  wissenschaf t l ichen  Ger~ite, we i t e r  ein Bootsffihrer, ein Maschin is t  und ein  Ma- 
trose zur Mate r ia lversorgung .  

Eine Broschiire mit e inem Titelblat t  mit Inselmotiv (Abb. 29) stel l te den  Gastfor-  
schern  E inr ich tungen  und Arbe i t en  an der  Meeress ta t ion  und die typ ischen  Ver t re ter  der  
ver f f igbaren  Meeresf lora  und  -fauna vor und  informierte  fiber die t echn i schen  Einzel-  
he i ten  eines  Inselaufenthal ts .  

Im Jah resbe r i ch t  ffir 1972 wurden  die  R~iume ffir Photobiologie  und ffir Biochemie 
mit ihren A p p a r a t e n  beschr i eben  und die  Nutzung  der  10 Gas t forscher labors  an  der  
Meeress t a t ion  dargestel l t ,  die schwerpunktm~il ' t ig in den Mona ten  Juni  bis S e p t e m b e r  
stat t fand.  Einer  d ieser  RSume konnte  ffir k inemat i sche  Forschungsa rbe i t en  ausgerf is te t  
w e r d e n  und wurde  , ,Will i -Kuhl-Laboratorium" benannt .  Professor Wi lhe lm Kuhl aus 
Frankfur t  hat te  schon seit  1922 und ab 1932 mit  se iner  Ehefrau Ger t rud  (1908-I967) zu- 
s a m m e n  fast allj~ihrlich an der  BAH gearbe i te t ,  Entwicklung,  Wachs tum und B e w e g u n g  
mar iner  Organ i smen  untersucht  und in F i l m d o k u m e n t e n  fes tgehal ten .  Die Kinemato-  
g r aph i e  wurde  von den  be iden  Wissenschaf t le rn  dabe i  geziel t  e ingese tz t  und  entwickel t ,  
um ffir normale  Beobach tungen  zu schnel l  oder  zu l angsam ab l au fende  Vorg~inge zu re- 
g is t r ieren und zu analys ieren .  Vor se inem Tode f ibere ignete  Prof. Kuhl se ine  Ger~ite der  
BAH in f reundschaf t l icher  Verbundenhei t .  Er s tarb Ende  1972. 

Ein wei te res  Beispiel  ffir e inen  t reuen  Gast forscher  ist Dr. Karl Her rmann .  Er b e g a n n  
1972 als S tuden t  aus Er langen  mit Un te r suchungen  fiber e ine  bizarre  Larve, die  schon 
1845 den  ber f ihmten  Berliner Zoologen und Mediz ine r  Johannes  Mfiller im Helgo l~nder  
S o m m e r p l a n k t o n  bege is te r t  hatte.  Sie wird nach  ihrer  p lank t i schen  Zeit  zu d e m  un- 
sche inbaren ,  in we i chem Boden s te l l enweise  sehr  h~ufigen wurmar t i gen  Ten taku la ten  
Phoronis. Karl Her rmann  promovier te  fiber die  M e ta morphose  von Phoronis und  ent- 
deckte ,  dab  Mik roo rgan i smen  im M e e r e s b o d e n  den  Larven die r icht ige Stel le  zum Sie- 
de ln  s ignal is ieren.  In der  Folge  kam Dr. H e r r m a n n  fast in j e d e m  S o m m e r  zu Untersu-  
chungen  der  Entwick lungsgesch ich te  p lank t i scher  Larven nach  He lgo land .  

Ffir Kurse gibt  es in de r  Wat t enmeer s t a t ion  List e inen  groBen A r b e i t s r a u m  mit 20 
Pl~itzen und  in der  Meeress ta t ion  He lgo land  zwei  Kursr~iume, mit 25 oder  20 Pl~itzen, je-  
wei ls  mit den  nb t igen  Mikroskopen ,  Glasger~iten und Aquar ien .  In j e d e m  Jah r  k o m m e n  
nach  He lgo land  oder  List Kurse mit S tuden t en  und  Kurslei tern von fast a l len  deu t schen  
und  e in igen  aus l~ndischen  Universit~iten, viele  f iber  eine l ange  Reihe yon  Jahren .  Die 
Kurs le i ter  s ind dann  mit Flora und  F a u n a  bei  He lgo l and  oder  Sylt sowie de r  Umwel t  der  
Inseln  vertraut ,  und oft en t s tehen  geha l tvo l le  Protokolle  mit  Berichten,  Fund l i s t en  und 
Ausa rbe i t ungen .  

Beispie le  f fir be sonde r s  langj~ihrige Kurs le i ter  von Kursen auf H e l g o l a n d  s ind  die  Tfi- 
b inge r  Botaniker  Prof. Berthold Schwemmle  von 1964 bis 1988 und Dr. Klaus Drumm von 
1964 bis 1990 sowie Dr. Erich Z i m m e r m a n n  vom Botanischen Institut der  Universit~it Mar-  
burg,  der  schon 1968 mit Prof. Nultsch nach  H e l g o l a n d  k a m  und seit  1971 die  Marbur -  
ge r  Kurse leitet,  wobe i  die Botanik  du tch  e inen  zoologischen  Mi ta rbe i t e r  erg~inzt und  ein 
6kologischer  Einbl ick anges t r eb t  wird. Wei tere  Beispiele  s ind Dr. Manf red  Kraml vom 
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Abb.  29. Ti telsei te  de r  e r s t e n  Broschfire  fiir G a s t f o r s c h e r  {etwa 1971), mit  Techn.  Ass.  Ra iner  Lfidtke 
im Fe l swa t t  vor  de r  , ,Langen  A n n a " .  Photo: P a u l - H e i n z  Sahl ing .  
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Botanischen Institut der Universit~t Er langen-Nfirnberg,  ebenso  mit Zoologen, seit 1969, 
oder Prof. Dr. Ludwig Kies vom Institut fiir Al lgemeine  Botanik der Universit~it Hamburg,  
der seit 1972 mit S tuden ten  nach Helgoland kommt und  mit Prof. Klaus Lfining den  Kurs 
leitet. Von den  Zoologen k o m m e n  wohl am l~ingsten mit Kursen an die BAH: Prof. Dr. 
Klaus-Jt irgen G6tt ing (frtiherer Mitarbeiter  der BAH, dann  Universit~it GieBen) seit 1968, 
Prof. Dr. Otto Larink vom Zoologischen Institut der Universit~it Braunschweig seit 1971, 
Dr. Wolfgang Weidemann  von der Tier~irztlichen Hochschule Hannover  seit 1972, Dr. 
Rainer Bergfeld vom Zoologischen Institut der Universit~t Freiburg yon 1972 bis 1991, 
seit 1977 mit Dr. Dieter Zissler, der seit 1992 die Freiburger  Kurse leitet u n d  ein Mither- 
ausgeber  des Buches , ,Meeresbiologische Exkursion" ist, das viele Beitr~ige von BAH- 
Mitarbei tern enth~ilt (Emschermann et. al., 1992). 

Vor 1968 war die Un te rb r ingung  der Kurste i lnehmer in der J u g e n d h e r b e r g e  und  den  
wen igen  freien Zimmern des Gfistehauses nicht  ideal. Es war eine grebe Erleichterung, 
als 1968 das neue  , ,Wilhelm-Mielck-Haus" bezogen  werden  konnte,  e in moderner  
Atrium-Bau auf dem ,,Nordost-Gel~nde" (Abb. 30). Eine Bewill igung der Mittel durch 
das Ministerium w~ire nicht m6glich gewesen,  d e n n  ffir grSBere A u f w e n d u n g e n  im Rah- 
men  des Stat ionsbetriebes war der Tr~ger der BAH nicht zust~ndig. Prof. Kinne be- 
richtete dartiber in der Ansprache bei seiner  E r n e n n u n g  zum Pr~isidenten der  Nathanael-  
Pringsheim-Gesellschaft  (Kinne, 1992}: , ,Nachdem durch Absprachen mit der  Gemeinde  
Helgoland und  der zust~indigen Bundes ins tanz  ein Grundst t ick berei tgestel l t  werden  
konnte,  warb ich um die Unterstf i tzung namhaf ter  Zoologen und  Botaniker. Das Ergeb- 
nis war ein Antrag an die Stiftung Volkswagenwerk  zur Baufinanzierung.  Die Stiftung 
war me inem Antrag gegent iber  aufgeschlossen.  Wet aber sollte fiir die Folgekosten auf- 
kommen? Die VW-Stiftung hatte da gerade b6se Erfahrungen gemacht  und  bes tand da- 
her auf einer  Vorabklarung dieser Frage. Abe t  der dalnals zust~ndige Trfiger (das BML) 
konnte  beim besten Willen die Folgekosten ffir ein S tuden tenhe im nicht  t ibernehmen.  
Schliel~lich ge lang es mir, e inen  schleswig-hols teinischen Verein als Betreiber  des Stu- 
den tenhe imes  zu gewinnen .  Verst~indlicherweise wollte der Verein das Heim auch sel- 
ber  ffir die von ihm be t reu ten  Jugend l i chen  nutzen.  Ein en tsprechendes  A b k o m m e n  
wurde  unterzeichnet .  Das alles lief gut, bis der Bau fertig war. Dann aber  l agen  mir be- 
reits so viele Kur sanme ldungen  vor, dab ftir die Nutzung  durch den  Verein praktisch 
keine Zeit mehr  iibrig blieb, auBer im tiefen Winter  - und  wer will d a n n  schon nach Hel- 
goland? Ich teilte diese Entwicklung dem Verein mit. Es gab Enttf iuschung und  Ver~ir- 
gerung.  Der Verein zog sich zurtick. Nun  aber  s tand der Obergabe te rmin  des Neubaus  
vor der Tfir und  kein Mensch wuBte, were d e n n  n u n  eigentl ich das , ,Mielck-Haus" tiber- 
geben  werden  sollte. So kam was k o m m e n  muBte: Ich war Bauherr, und  so wurde das 
Heim mir persSnlich i ibergeben.  Formal war ich Eigent i imer  und  blieb es e ine  ganze  
Weile. Verschlungene  Wege in der Tat und  bemerkenswer te  dazu!" Am 3. Augus t  1968 
wurde  das ,, Wilhelm Mietck Haus" e ingeweiht .  Es wird sei tdem vom Heimle i te rehepaar  
Dieter und  B~rbel Pf laumbaum versorgt. In den  ers ten 10 Jahren  wohn ten  darin 8174 G~i- 
ste aus dem In- und  Ausland mit 64 905 O b e m a c h t u n g e n .  

Mitarbeiter  der BAH u n t e m c h t e n  jedes Jahr  in e inem a l lgemeinen  meeresbiolo-  
gischen Kurs in List und  auf Helgotand ftir S tuden ten  und  Lehrer. Als langj~ihrige Ge- 
samtleiter der BAH-Kurse fungier ten  in List Dr. Erich Ziegelmeier, Dr. Gerhard  Drebes, 
Dr. He rmann  Kayser und  auf Helgoland  Dr. Klaus Liining sowie Dr. Klaus Anger.  Die 
technische Betreuung von Gastforschem u n d  Kursen leitete auf Helgoland Gfinther  Tad- 
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Abb. 30. Das ,,Wilhelm-Mielck-Haus" auf Helgoland, erbaut 1968. Photo: Archiv der BAH. 

day (Abb. 28) mit langj~hrigen Mitarbei tern wie Brigitte Rauch. In List war Manfred 
Sturm ffir Kurse und  Materialversand zust~ndig. 

Die BAH bot und  bietet auch Spezialkurse an, etwa fiber Protisten, Bakterien oder 
Crustaceen. Die Mbglichkei ten Helgolands und  der BAH ffir Lehre und  Forschung wur- 
den  auch durch Prof. Kinne und  seine Mitarbeiter  intensiv genutzt.  So fanden  im Jahr 
1964 gleich drei Kurse unter  Prof. Kinnes Leitung h in te re inander  statt, ein Einffihrungs- 
kurs (4.-15.8.), dessen Programm in Tabelle 6 im Anhang  zu l inden  ist, ein Meeresbiolo- 
gisches Prakt ikum ffir fortgeschrittene Studierende  (17.-22.8.) und  ein zweiter Allge- 
meiner  Kurs (25.8.-4.9.). 

S tudenten  sind ein be lebendes  Element  in der BAH. Prof. Kinne berichtete dari iber 
in der obenerw~hnten  Ansprache im Jahr  1992: ,,Nachteilig ffir die BAH als Bundesfor- 
schungsansta l t  war das Fehlen des b e l e b e n d e n  Elementes  der Jugend.  Dip lomanden  
und  Doktoranden stellen oft u n b e q u e m e  Fragen  und  Forderungen.  Das h~lt auf Trab und  
fbrdert die Beweglichkeit.  Und diese j u n g e n  Mitarbeiter  e rbr ingen  hohe Arbeitsleistun- 
gen. Das erweitert  und  intensiviert  das Forschungspotential .  Davon profitieren die Uni- 
versit~ten mehr  als gemeinh in  bekann t  ist - oder z uge ge be n  wird. In den  sechziger Jah- 
ten  war ich der einzige in der BAH, der habili t iert  war, und  zwar an der Universit~t Kiel. 
So b e g a n n  ich, Kieler S tudenten  als Doktoranden  auf Helgoland anzusiedeln."  In vielen 
F~llen gibt es e inen  engen  Z u s a m m e n h a n g  zwischen der Tei lnahme an Kursen in der 
BAH auf Helgotand oder m List, e iner  Rfickkehr als s tudent ische Hilfskraft, der Arbeit  
an e inem Examens thema und  der wei teren  Verb indung  als Gastforscher oder sogar als 
Mitarbeiter  im Institut. 
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18. Die BAH 1972: Abteilungen, interdisziplin~ire Forschung, Kollegium und 
Wissenschaftlicher Beirat 

Der Jahresber icht  1971 hat ein Vorwort des Bundesministers  ffir Bi ldung und  Wis- 
senschaft, Dr. Klaus von Dohnanyi,  in dessen Zust~indigkeit die BAH am 1.1. 1971 fiber~ 
ging. Durch die T rennung  vom Minis ter ium ffir Em~hrung,  Landwirtschaft  und  Forsten 
und  v o n d e r  Bundesforschungsansta l t  ffir Fischerei wurden  eine gr6~ere Selbst~ndigkei t  
und  ein engerer  Bezug zur Grundlagenforschung  hergestell t  und  die Bi ldungsaufgabe  
betont. 

Unter  dem n e u e n  Minister wurde mit Wirkung vom 1.5.1972 die Arbei t  an der BAH 
neu  organisiert: Ichthyologie, Physiologie und  Strahlenbiologie wurden  als Abte i lungen  
au fgegeben  und  daffir die Abte i lung Experimentel le  C)kologie neu  eingerichtet ;  die Ab- 
te i lung Planktologie wurde  fortan ,,Biologische Ozeanographie"  genannt .  Tabelle 2 ent- 
h~lt diese neue  Gl iederung  und  die Mitarbeiter  der BAH, Abb. 31 zeigt das Organisa-  
t ionsschema. Mit Wirkung vom 15.12. 1972 wurde die BAH schliel31ich dem Gesch~ifts- 
bereich des Bundesministers  ffir Forschung und  Technologie zugeordnet .  

Der Leitende Direktor der BAH, Prof. Kinne, war im Nebenamt  Professor an der Uni- 
versit~t Kiel, ffihrte als solcher Kurse fiir fortgeschrittene Studierende an der  BAH durch 
und  gab Doktoranden Anle i tungen  ffir ihre Arbeiten. Zugleich sorgte er mit  dem mehr-  
b~ndigen  Werk ,, Marine  Ecology" als Gr~inder, Herausgeber  und  Verfasser mehrerer  Ka- 
pitel ffir die Grund lage  der 6kologischen Arbei ten an der BAH. In wel twei ter  Zusam- 
menarbe i t  namhaf ter  Fachgelehrter  en ts tand die erste umfassende Dars te l lung unseres  
Wissens ~iber mikrobielles, pflanz| iches und  tierisches Leben im Meer und  in kfistenna- 
hen Gew~ssern.  
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Verwal tungs le i te r  de r  BAH war  ab  1971 Uwe Kersten. Seine Vorg~inger waren  bis 
1964 Erich Windt, ab 1965 Heinrich Strehlow, ab 1966 Wilhelm Vollmer und  ab  1967 Pe- 
ter Bradher ing.  Frau Agnes  H e i n e m a n n  bl ieb  yon i952 bis 1981 eine  zent ra le  Verwal~ 
tungskraft ;  als Beispiele  fiir wei te re  langj~ihrige bew~hr te  Mi ta rbe i t e r innen  der  Verwal-  
tung se ien  hier  genannt :  Frau Mar ie-Luise  Bertram im Bereich der  Gastiorscher* und 
Kursbe t reuung  (seit 1968) und Frau Ursel He i tmann  (seit 198i). 

Die Lei tung der  Abteilung Meereszoologie hat te  Prof. Kinne auf Dr. Hans -Pe te r  
Bulnheim f ibertragen,  der  sich mit Atmungsphys io log ie  und Gesch lech t sbes t i rnmung  
euryha l ine r  G a m m a r i d e n  besch~iftigte. Dr. Dietr ich Siebers  a rbe i te te  fiber M e c h a n i s m e n  
der  Osmoregu la t ion  bei  der  S t r andk rabbe  Cdrcinus maenas, Dr. Tesch fiber die Biologie 
des  Aals,  mit Fahr ten  in deu t sch-n ieder l~nd i scher  Zusammena rbe i t  zur Untersuchung  
des  Aa l l a rvenbes t andes  im Osta t lant ik  und mit Versuchen zur Wande rung  und  Orien-  
t ierung von Aalen,  die mit Ul t rascha l l sendern  markier t  waren.  Das Buch ,,Der Aal" er- 
schien 1973 in 1. Auf lage  und in der  Folge  auch als engl ische  Oberse tzung  und  als 2. 
deu t sche  Auf lage  (Tesch, 1973, 1977, 1983). Dr. Werner  ffihrte in H a m b u r g  se ine  Unter-  
suchungen  fiber Lebensgeschichte ,  Sys temat ik  und Evolution der  Nesse l t ie re  wel te r  und 
konnte  ers tmals  den vol ls t~ndigen Lebenszyklus  e iner  C u b o m e d u s e  aufkl~iren. Dr. Zie- 
ge lmeie r  untersuchte  seit 1949 A r t e n z u s a m m e n s e t z u n g  und Bes tandsdich te  des  Makro-  
benthos  im Ostteil  de r  Deutschen Bucht. Dabei  war  der  s t renge  Winter  1962/63 von ent-  
s che idende r  Bedeu tung  ffir die F luk tua t ionen  der  Bestande.  Eine in te ressante  Fi lmdo- 
kumenta t ion  betraf  den  N a h r u n g s e r w e r b  von Schlangens te rnen .  

In de r  A b t e i l u n g  M e e r e s b o t a n i k  a rbe i te te  der  Abte i lungs le i te r  Dr. Kornmann  wel ter  
auf He lgo land  fiber Entwick lung  und Taxonomie  der  Benthosa lgen  (Details bei  Mollen-  
h a u e r &  Ltining, 1988) und bere i te te  mit se inem Mitarbe i te r  Paul -Heinz  Sahl ing  e ine  zu- 
s a m m e n f a s s e n d e  Dars te l lung der  He lgo l~nder  Benthosa lgen  vor (Kornmann und  Sah- 
ling, 1977). Auch nach se iner  Kmeri t ierung 1972 bi ldete  er bis zu se inem Tode 1993 mit 
P. H. Sahl ing  e ine  unermfidt iche und sehr  erfolgre iche Arbe i t sg ruppe  an der  BAH. Dr. 
Lfining, seit  1974 mit der  Lei tung der  Ab te i lung  beauftragt ,  untersuchte  auf He lgo land  
den  Stoff transport  bei  Laminaria-Arten und  b e g a n n  mit Exper imenten  fiber das  Licht als 
S teuerungs fak to r  bei  der  Algenen twick lung .  Dr. Drebes  wechse l te  1972 von He lgo land  
nach  List, b e g a n n  dort  mit  Bes tandsaufnahme  und Kult ivierung des Phytop lank tons  ffir 
t axonomisch-on togene t i sche  Untersuchungen ,  und 1974 erschien sein Einff ihrungsbuch 
in die Taxonomie  und Entwick lung  des mar inen  Phytoplanktons  (Drebes, 1974). Dr. Kes- 
seler  setzte  in List seine ze l lphys io logischen  Unte r suchungen  an P l ank tond ia tomeen  fort. 

Die A b t e i l u n g  Biologische Ozeanographie wurde  bis zur Berufung von Prof. Gill- 
bricht im Jahr  1973 von Prof. Kotthaus in se inem letzten Dienst jahr  gelei tet .  Prof. Kott- 
haus a rbe i te te  in der  Zentra le  Hamburg  an der  Taxonomie der  Fische des  Indischen  Oze- 
ans a n h a n d  von Mater ia l  der  ,, Meteor"  -Expedi t ion  1964/65. Dr. H a g m e i e r  untersuchte  
Hydrograph ie ,  Chemie  und Pby top lank tongeha l t  des Wassers  bei  He lgo l and  und  fiihrte 
die , ,Kabel tonnendaten"  fort, erg~inzt durch  Wasse rp roben  aus der  Deutschen  Bucht. Die 
t echn i schen  Mi tarbe i te r  Klaus Treutner  und Peter  Mangelsdor f  en twicke l t en  die  chemi-  
sche Me thod ik  welter. Dr. Hickel  wer te te  die  von den  Feuerschiffen der  s t idl ichen Deut- 
schen Bucht g e n o m m e n e n  P lank tonproben  aus und b e g a n n  mit Dr. Drebes  und Dr. Gu- 
s tav-Adolf  Paffenh6fer  eine Studie der  Okologie  des Nordsyl te r  Wat tenmeeres .  Dr. Paf- 
fenh6fer  ge l ang  die kont inuier l iche  Kultur von p lank t i schen  C o p e p o d e n  und  ers tmals  die 
Kultur der  Append icu l a r i e  Oikopleura dioica. 
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Dr. Uhlig, der Leiter der Abteilung Experimentelle Okologie, setzte auf Helgoland 
die langfristigen, experimentel l -0kologischen Un te r suchungen  an Noctiluca auf See und  
im Labor fort und  entwickelte Methoden  zur Erfassung der mar inen  Bodenmikrofauna.  
Dr. Wulf Greve untersuchte  Zooplankton im Auftr iebsgebiet  der westafr ikanischen Kfi- 
ste und  testete auf der ,, Meteor" verschiedene,  yon ihm entworfene H~ilterungssysteme. 
Dr. Manfred Hoppenhei t  untersuchte  in H a m b u r g  das Verhalten yon Popula t ionen des 
Copepoden  Tisbe holothuriae bei verschieden hohen  w6chent l ichen Entnahmera ten .  Dr. 
Harald Rosenthal ffihrte strahlenbiologische Un te r suchungen  an Keimzellen und  Em- 
bryonen  des Herings aus. 

In der Abteilung Meeresmikrobiologie untersuchte  der Leiter Dr. Gunke l  Bakteri- 
engehal t ,  Sauerstoffzehrung und  Ober f l~chenspannung  des Helgoland-Reede-Wassers .  
Z u s a m m e n  mit Dr. Horst Al tmann wurden  die langj/ ihr igen Arbei ten fiber den mikrobi- 
el len Abbau  von Mineral61en weitergeffihrt. Dr. Wolfgang Krumbein  erfal~te die Bakte- 
r ienzahlen  an der Grenzfl~iche Sediment-Wasser  und  im Sediment  in der Helgol~inder 
Bucht, der wei teren  Nordsee und  der Biskaya. Er ffihrte sediment-mikrobiologische Un- 
t e r suchungen  im Golf yon Aqaba aus, und  auch die Geologie Helgolands fiber und  un- 
ter Wasser wurde  yon ihm zusammen mit Gastforschern untersucht  (Krumbein & van der 
Pers, 1974; Krurnbein, 1975). Diese Arbei ten wurden  sp~ter bei Diskussionen um Natur- 
schutz und  Kfistenschutz an der Nordostseite der Insel wichtig. Dr. Karlheinz Moebus  ar- 
beitete fiber die antibakteriel le  Aktivit~it des Meerwassers  und  ging 1972 for ein Jahr  als 
St ipendiat  zum Mikrobiologen Prof. Sieburth in die USA. 

Die Interdisziplin~ire Arbeitsgruppe zur Erkennung, Bek/impfung und Verhiitung 
der Meeresverschmutzung untersuchte  Auswi rkungen  einer  Entsorgung yon Rot- 
schlamm in die Nordsee, der bei der G e w i n n u n g  von Aluminium aus Bauxit anf~illt. Bei 
e iner  Probeverk lappung  im Jahr 1971 hatte sich gezeigt, dal~ der feine Schlamm auch bei 
ge r ingen  S t r6mungen  fiber grol~e Fl~chen ausgebrei te t  wird. Wegen  der dadurch  ent- 
s t ehenden  Sch/iden an den Bodentieren wurde  von einer  Verbr ingung in die See ab- 
gesehen.  Bereits im Jahr 1967 waren  BAH-Mitarbeiter  mit ve rsch iedenen  umwel tbe-  
zogenen  Arbei ten  an die Offentlichkeit getreten.  Dr. Gunke l  sprach fiber seine expe- 
r imente l len  Un te r suchungen  fiber 61abbauende Bakterien im Meer bereits  auf dem 
Kolloquium der Deutschen Forschungsgemeinschaf t  , ,Abwassereinflfisse in Kfisten- 
n~he" am 18.3. 1967 in Bremerhaven.  Im ersten Heft des ersten Bandes von Mar ine  Bio- 
logy ver0ffentl ichen Prof. Kinne und  Dr. Rosenthal  ihre Versuche fiber die Wirkung 
schwefels~ure- und  eisenhalt iger  Abw/isser auf Befruchtung, Embryona len twick lung  
und  Larven des Herings, veranlal~t durch die beabsicht igte  Verklappung von  Abfallpro- 
duk ten  aus der T i t angewinnung  (Kinne & Rosenthal, 1967). Dr. H e r ma nn  Kayser testete 
auf Helgoland den  Einfluf~ verschiedener  Konzent ra t ionen von Rotschlamm, Quecksil-  
ber, Zink und  Cadmium auf die Vermehrung  von Flagellaten.  Au~erdem untersuchte  er 
die Anre iche rung  yon Cadmium in P lank tona lgen  und  in Tunikaten,  Bryozoen, Kampto- 
zoen und  Folliculiniden, die mit Cadmium-kon tamin ie r t en  P lank tona lgen  geffittert wa- 
ren. Dr. Kayser fibersiedelte 1975 von Helgoland  nach  List. 

Dr. Hoppenhe i t  in Hamburg  fungierte als Ansprechpar tner  der BAH in F ragen  der 
Meeresverschmutzung,  der damit  v e r b u n d e n e n  Gesetzesfragen,  nahm an  vie len ein- 
schl~gigen Si tzungen tell und  bearbei te te  fftr die BAH den en t sp rechenden  Schriftver- 
kehr. Dr. Klaus-Richard Sperling b e g a n n  in H a mbur g  im Jahr  1972 seine T~tigkeit  mit 
der Entwicklung  von Bes t immungsmethoden  ffir giftige Schwermeta l l ionen und  sam- 
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mel te  erste Er fahrungen  mit C a d m i u m  und Zink. Z u s a m m e n  mit Dr. Rosenthal  a rbe i te te  
er f iber die konzentra t ionsabh~ingige  Aufnahme  von Schwermeta l l ionen  du tch  Fisch- 
embryonen  und mit Dr. James  M a r k h a m  sowie Dr. Ltining fiber die Wirkung von Schwer-  
meta l l ionen  auf das  Wachs tum von Benthosalgen.  Dr. Hoppenhei t ,  Dr. Karl K16ckner, Dr. 
Siebers,  Dr. Sper l ing  sowie Dr. Hein v. Wes t e rnha ge n  beobach te t en  Uber leben ,  Stoff- 
wechse l  und Popu la t ionsdynamik  von Garne len ,  Polychae ten  und Tisbe unte r  dem Ein- 
fluB von Schwermeta l l en  sowie die  Aufnahme  yon Transuranen durch Amphipoden .  
Viele Un te r suchungen  von Dr. Rosenthal  und Dr. He in  v. Wes te rnhagen  befaBten sich mit 
de r  Wirkung  von Abwasser - Inha l t ss tof fen  auf die  Entwicklung  unserer  Nutzf ische 
Hering,  Hornhecht ,  Scholle, F lunder  und Kliesche, wobe i  auch der  EinfluB der  PCB-Be- 
las tung (polychlorierte Biphenyle) der  El ternt iere  auf die Ober lebens ra te  der  Nachkom-  
men  geprtif t  wurde  (Dr. Rosenthal,  Dr. Sperl ing,  Dr. Hein v. Wes te rnhagen ,  spa te r  auch 
Patricia Cameron).  In Z u s a m m e n a r b e i t  mit Dr. Volkert  Dethlefsen (BFAFi) wurde  die Wir- 
kung  von PCBs auf die Enzymakt ivi t~t  des  Kabel jaus  geprt if t  (Dr. Hansen).  Dr. K16ckner 
und sp8ter  Thomas  Kaufmann ftihrten ana loge  Versuche mit Seeigeln,  Austern,  Poly- 
chae ten  und Ascid ien  durch. 

Ffir Un te r suchungen  der  Arbe i t sg ruppe  Meeresve r schmutzung  nutzt  die BAH zu- 
s a m m e n  rnit dem Deutschen Hydrog raph i schen  Institut (seit dem 1.7. 1990 Bundesamt  
ftir Seeschiffahrt  und Hydrographie)  und der  Bundesforschungsans ta l t  f/ir F ischere i  das 
I so topen labora tor ium in Hamburg-St i l ldorf .  Prof. Bt ickmann hatte schon eine  Ab te i lung  
, ,St rahlungsbiologie"  an  der  BAH einger ichte t ,  d e r e n  Leiter erst Dr. Aurich und  sp~iter 
Dr. Hoppenhe i t  wurden:  dieser  war  dann  maBgebl ich an Planung und Arbe i ten  im Iso- 
topen labor  beteil igt .  Auf dem BAH-Sympos ium 1967 wurde  t iber das in Bau bef indl iche  
Labor  gesprochen,  Ende  1969 wurde  es fertig. Es geht  dar in um die Unte r suchung  der  
Radioaktivi t~t  im Meer  und se inen Organ i smen  und besonders  um die aus dem Meer  ge-  
wonnene  Nahrung  ftir den  Menschen:  Durch die N u t z b a r m a c h u n g  der  Kernenerg ie  be-  
s teht  die Gefahr  der  Verbre i tung von rad ioak t iven  Abf~illen. Kont ro l lmessungen in Was- 
serproben,  Pflanzen, Tieren und S e d i m e n t e n  sind g e n a u  so n6tig wie Laborversuche  t iber  
die  Aufnahme,  We i t e rgabe  und Sch~idlichkeit ve r sch iedene r  durch den  Menschen  ein- 
ge t r agene r  Stoffe. N e b e n  den  Un te r suchungen  mit Radioisotopen werden  in Stilldorf in 
z u n e h m e n d e m  MaBe spurenana ly t i sche  Verfahren entwickel t  und a n g e w a n d t  (Nies et 
al., 1994). 

Die Interdisziplin~re Arbeitsgruppe zur Forschung iiber Grundlagen der marinen 
Aquakultur verfolgte  die schwier ige  Aufgabe  der  Brut- und Besa tze rzeugung  von Nutz-  
fischen. Dr. J t i rgen Flt ichter  hat te  zu d i e sem T h e m a  berei ts  seit 1962 im Hafen labor  auf 
He lgo land  wertvol le  Er fahrungen  gesammel t .  In Bew~iltigung technischer  Probleme ent-  
wicke l te  er e inen  wi rksamen  und sp~iter von Dr. Wulf Greve  in se inem , ,Planktonkreisel"  
g e b r a u c h t e n  fnnenfi l ter  (Greve, 1968). Dr. Fl t ichter  bea rbe i t e t e  auch den  Plan ,,ftir den  
Bau eines zur Zucht  von M e e r e s o r g a n i s m e n  und ftir exper imente l l -6ko log ische  Unter-  
suchungen  g e e i g n e t e n  Laborator iums" ( Jahresber ich t  1972). Im Jahr  1972 wurden  von 
Dr. Fl t ichter  auf He lgo land  gezt ichte te  j unge  S e e z u n g e n  von 15-20 m m  L~inge nach  
H a m b u r g  tiberftihrt  und dort yon Dr. Rosenthal  in e inem gesch lossenen  M e e r w a s s e r -  
kreis lauf  mit b io logischer  Aufbe re i tung  und  Bypass -Ozonis ie rung  erfolgreich wel te r  auf- 
gezogen .  In d iese  in terd isz ip l inare  A r b e i t s g r u p p e  geh6r t en  auch die f i schpa tho log ischen  
Un te r suchungen  von Dr. Ge rha rd  Lauckne r  in List. 

Mit der  1972 erfolgten Einr ichtung e iner  Ab te i l ung  ftir exper imente l l e  Okolog ie  
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wurde ein Anl iegen  verwirklicht, das schon Prof. Arthur Hagmeier  verfolgt hatte. In sei- 
hem Schreiben an den Reichsminister ffir WissenschMt, Erziehung und  Volksbi ldung am 
18.7. 1941 ,, Betr.: 50j~ihriges Bestehen der Biologischen Anstalt Helgoland im Jahre 1942 
und  A n m e l d u n g  zum preul~ischen Haushal tsplan  ffir 1942" hieB es: ,,Bei den  Bespre- 
chungen  1934 fiber den ~uBeren Aufbau der Anstalt wurde mir zugesagt, dab 1942, im 
Jubil~umsjahr,  eine Neuordnung  des Personaletats stattfinden k6nnte . . . .  Die wichtigsten 
neu  e inzur ichtenden Planstel len sind: 1. Die Stelle eines Kustos ffir exper imente l le  Oko- 
logie ... Auf die verschiedenen Aufgaben  der Biologischen Anstalt Helgoland und  auf die 
Notwendigkeit ,  diese Arbei ten gerade auf Helgoland auszuffihren, sei nochmals  kurz hin- 
gewiesen.  Bei den Forschungsaufgaben handel t  es sich zur Hauptsache um 6kologische 
Forschungen.  Diese sollen eine zusammenfassende  Ubersicht schaffen fiber die Gesetz- 
m~Bigkeiten im Lebensraum und  die damit  eng verkniipften Ersche inungen  im Lebens- 
kreislauf und  in der Bestandsver~inderung der Organismen,  nament l ich auch  der nutzba-  
ren Meerestiere und Meerespflanzen.  Bei den  6kologischen Forschungen handel t  es sich 
nicht um einmalige Feststel lungen,  sondern  um fortlaufende t e r m i n m ~ i g e  Untersu-  
chungen  und  Experimente . . . .  Die Beobach tungen  in der Natur mfissen durch Experi- 
mente  in Aquar iums-  und  Zf ichtungsanlagen erg~nzt werden . . . .  " Zus~itzlich zur Kusto- 
denstelle forderte Prof. Hagmeier  ,,zwei Stellen ffir technische Inspektoren im Innen-  und  
AuBendienst,  und  zwar je eine ffir die Zoologie und  ffir die Botanik als Aufr~ickungsstel- 
len ffir m~nnl iche technische Assistenten",  sowie die U m w a n d l u n g e n  v o r h a n d e n e r  Plan- 
stellen, damit die ,, wirtschaftliche Lage auch bei den Helgol~nder Verh~ltnissen gesichert 
ist". Schon Prof. Heincke kann te  das Problem, bei teurer Lebenshal tung auf einer  Insel 
Mitarbeiter zu gewinnen  und zu halten. Das ist bis heute so geblieben.  

Mit dem Organisat ionserla~ fiber die BAH vom 11.1. 1971 wurden  auch  Aufgaben  
und  Rechte des Kol legiums festgelegt, eines n e u e n  Gremiums zur Mi twi rkung  bei der 
Gestal tung des Arbei tsprogramms der BAH. Das Kollegium besteht aus d e m  Direktor, 
den  Abte i lungsle i tern  sowie je zwei aus dem Kreise der Wissenschaftler u n d  Techniker  
gew~hlten Mitgliedern.  

Ein zweites Gremium zur Beratung und  Unterstfi tzung der wissenschaft l ichen Arbeit 
an der BAH ist der Wissenschaf t l i che  Beirat. Schon w~ihrend der Tr~igerschaft der BAH 
durch das Bundesminis te r ium ffir Ern~ihrung, Landwirtschaft und Forsten (BML) exi- 
stierte ein Wissenschaftl icher Beirat (vgl. Kapite110). Ffir 1968 werden  auf de m Deckblat t  
der Helgol~inder wissenschaft l ichen Meeresun te r suchungen ,  Band 17, fo lgende  10 Mit- 
glieder genann t :  Prof. Wolfgang Bargmann  (Kiel), Vorsitzender, Prof. Peter  Ax (G6ttin- 
gen), Prof. R. W. Kaplan (Frankfurt/Main),  Prof. Kurt Lillelund (Hamburg), Prof. Rolf Sle- 
wing (Erlangen-Nfirnberg) u n d j e  ein Vertreter der Freien und  Hansestadt  Hamburg ,  der 
Freien und  Hansestadt  Bremen, des Ministers ffir Ern~ihrung, Landwirtschaft  u n d  Forsten 
des Landes Schleswig-Holstein,  des Ministers ffir Ern~ihrung, Landwirtschaft  u n d  Forsten 
des Landes Niedersachsen und  der St~indigen Konferenz tier Kultusminis ter  der  L~inder. 
Der Wissenschaftl iche Beirat im Auftrag des Bundesministers  ffir Forschung u n d  Tech- 
nologie (BMFT) konsti tuierte sich am 5.5 .1982 ne u  mit fo lgenden in- und  ausl~indischen 
Wissenschaftlern, die vom BMFT fiir die Dauer  von 5 Jahren  als Mitglieder be ru fen  wur- 
den: Prof. Peter Ax (G6ttingen), Prof. Wolfgang Ernst (Bremerhaven), Prof. Bengt -Owe 
Jansson (Ask6, Schweden),  Prof. Wilhelm Nultsch (Marburg; s te l lver t re tender  Vorsitzen- 
der), Prof. Jfirgen Overbeck (P16n), Prof. H. Postma (Texel, Nieder lande;  Vorsitzender) 
und  Prof. Bernt Zeitzschel (Kiel). T h e m e n  tier Si tzungen des Beirats w a r e n  u. a. die Be- 
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tei l igung der BAH in der mar inen  Umweltschutzforschung, die wissenschaftl iche Nut- 
zung  des (~kolabors auf Helgoland, der Naturschutz  im Sylter Raum, die rechnerge-  
stfitzte C)kosystemanalyse, die Neuordnung  der Meeresforschung im Hamburge r  Raum, 
die Wiederbese tzung  der Direktorenstelle und  die Zukunft  der BAH. 

19. Taxonomische Arbeitsgruppe 

Am 1.1. 1972 ~be rnahm die BAH als Rechtstr~iger die ,Taxonomische Arbei tsgruppe 
zur Bearbei tung des biologischen Materials aus Expedi t ionen deutscher  Forschungs- 
schiffe". Die Taxonomische Arbei tsgruppe (TAG) wurde  1969 auf Anregung  yon Prof. Se- 
bast ian Gerlach gegrfindet  und  zun~chst durch die DFG finanziert.  Im Jahr 1972 bes tand 
sie aus 10 Biologen, die an verschiedenen Inst i tuten untergebracht  waren. Dr. Hans Ge- 
org Andres  arbei tete  am Zoologischen Institut und  Museum in Hamburg  (ZIM) tiber die 
Amphipoden  der Kaltwasserstr6me yon SOdafrika und  Sfidamerika. Dr. Ilse Bartsch 
(ZIM) untersuchte  neue  Halacar iden yon der Grol~en Meteor-Bank, der Josephine-Bank 
und  dem Eulitoral yon Sfidafrika sowie Ophiuriden,  die vor al lem yon der ,,Walther Her- 
wig" aus dem S~datlantik stammten.  K.-H. Becker arbeitete am Zoologischen Institut der 
Universit~t Hiel im Rahmen seiner Dissertation fiber Tiefsee-Harpacticiden aus dem 
Peru~Graben und  Becken des Atlantik. Ingo F r e u d e n h a m m e r  bearbei tete  am Institut for 
Meeresforschung (IfM) Bremerhaven frei lebende Tiefsee-Nematoden,  die yon der ,,Me- 
teor" und  der ,,Anton Bruun" (Peru-Graben) s tammten.  Dr. habil. Gesa Hartmann-Schr6-  
der (ZIM) untersuchte  Polychaeten aus der Nordsee und  dem Benguela-Strom-Gebiet ,  
Helga Kapp (ZIM) Chae togna then  yon der Indian-Ocean-Expedi t ion  der ,,Meteor" so- 
wie aus dem Atlantik und, zusammen  mit Prof. B(~ckmann, Appendikular ien .  Dr. Anton 
Lelek arbeitete an der BAH in Hamburg  fiber die Fischbrut aus F~ngen der ,,Friedrich 
Heincke" nach Einarbei tung durch Dr. Walter Nel len yore Institut f~r Meereskunde  Kiel. 
Dr. Karin R iemann-Zf rneck  untersuchte  im IfM Bremerhaven Akt inien yon drei SOdat- 
lant ik-Expedi t ionen der ,Walther  Herwig" sowie Vergleichsmateria/ aus dem Nordat- 
lantik. Dr. Har tmut  Schinkowski arbeitete am IfM Kiel fiber Decapoden aus Ringtrawl- 
F~ngen aus dem Auftr iebsgebiet  vor NW-Afrika sowie fiber Cephalopoden,  und  Dr. Re- 
hate We igmann  untersuchte am IfM Kiel Euphaus iden  yon der Gro~en Meteor-Bank und  
der Josephine-Bank.  

Die T~tigkeit der Taxonomen umfal~t nicht  nur  vergle ichende und  beschre ibende  
Studien an konservier tem Material, sondern auch die Tei lnahme an Reisen, Auslands-  
aufenthal te  sowie Beobachtungen  am l e b e n d e n  Objekt  in situ und  im Labor. Durch die 
genaue  Bes t immung und  B e n e n n u n g  der Organ i smen  sowie die Erstellung von Bestim- 
mungsl i tera tur  liefern die Taxonomen wichtige G r u n d l a g e n  ffir die Arbei ten der Okolo* 
gen. 

Zu den g e n a n n t e n  10 Mitg l iedem der Taxonomischen Arbei tsgruppe k a m e n  im Jahr 
1972 Dr. Knud Schulz (ZIM) ffir die Bearbei tung calanider  Copepoden  hinzu, 1973 Dr. 
Malte Elbr~chter als Dinoflagellaten-Spezialist  (BAH, List), 1974 Dr. Hans-Chris t ian  John 
zur Bes t immung von Fischlarven und  1977 Dr. Kun igunde  H~ilsemann (BAH, Hamburg)  
ffir calanide Copepoden.  Auf diese Weise bildete sich im Laufe der Jahre ein Stamm yon 
Taxonomen,  verst~rkt durch e inzelne yon der DFG befristet angestel l te Mitarbeiter. Es 
wurde  ein Koordinierungs-AusschuB gebildet,  dem im Jahr 1973 Prof. Sebast ian Gerlach, 
Prof. Gotthilf Hempel,  Prof. Adolf Kotthaus, Prof. Kurt Lillelund und  Prof. Gerhard  Hart- 
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Abb. 32. Mitglieder der Taxonomischen Arbeitsgruppe t974 vor der BAH-Zentrale in der Bundes- 
forschungsanstalt fiir Fischerei. Von links nach rechts, hintere Reihe. Dr. K.-H. Becker, Dr. Knud 
Schulz. Dr. Renate Haass, Dr. Malte Elbr~chter, Dr. Karin Riemann-Zfirneck, Dr. Hans Georg An- 
dres; vordere Reihe. Dr. Ilse Bartsch, Dr. Hans-Christian John, Dr. Hartmut Schinkowski, Dipl.-BioL 

Helga Kapp, Dr. Gesa Hartmann-Schrbder. Photo: Archiv der BAH. 

m a n n  angehbr ten .  Die Stel lung des Lei tenden Taxonomen wurde  n a c h e i n a n d e r  von Prof. 
Kotthaus, Dr. Hartmann-Schrbder ,  Dr. Ht i lsemann,  Dr. Har tmann-Schrbder  und  Dr. And~ 
res e ingenommen .  Die regionalen Schwerpunkte  der Un te r suchungen  werden  durch die 
groBen na t iona len  und  in te rna t iona len  Programme der deutschen  Meeresforschung be~ 
stimmt. Sie l iegen in jfingster Zeit speziell in den  polaren Regionen, u .a .  mit den Pro- 
g rammen  European Polarstern Study (EPOS), Biological Invest igat ions of Marine Ant- 
arctic Systems and Stocks und  BIOMASS. Die Gruppe  der Taxonomen im Jahr 1974 ist 
in Abb. 32 vorgestellt. 

20. N e u b a u  in List auf Sylt 

Beim Amtsantri t t  yon Prof. Kinne im Jahr  1962 wurde  durch das Bundesminis te r ium 
f/it Ern~hrung,  Landwirtschaft  und  Forsten (BML) zun~chst  festgelegt, dab die Liegen- 
schaft der BAH auf Sylt aufgel6st und  das Sylter BAH-Personal nach H a m b u r g  oder Hel- 
goland versetzt werden  sollte (Kinne, mdl. Mitteilung). Es ge lang Prof. Kinne nur  mit 
Schwierigkeiten,  das BML yon diesem Vorsatz a b z u b n n g e n  und  die Litoralstation List zu 
erhal ten und  auszubauen .  Im Jahr  1972 wurde  ein neues  Laborgeb~ude in List fertigge- 
stellt (Abb. 33). Die Bemfihungen da tum b e g a n n e n  im November  1964 mit e inem Schrei- 
ben  von Prof. Kinne an den Wissenschaftsrat,  in dem zun~ichst von Ins tandse tzung  und  
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Abb. 33. BAH-Neubauten in List 1993. Im Vordergrund: Laborgeb~ude von 1972. Durch einen Gang 
verbunden, dahinter: Gastforscherlabor und Bibliothek, genutzt seit 1979. Photo: V. FrenzeL 

Aufstockung des vo rhandenen  Labors und  von einer Renovierung des G~stehauses die 
Rede war. Das Landesbauamt  Flensburg wurde zur Bera tung hinzugezogen.  Es stellte 
sich heraus, dab eine Vergr6Berung der al ten , ,Bombenb~ckerei" nicht zweckm~l~ig und  
relativ teuer  w~re. Eine Beratung von Prof. Kinne im April 1966 mit Vertretern von Bun- 
desschatzminister ium, Bundesverm6gensstel le ,  Ver te idigungsminis ter ium und  Prof. Ax 
(G6ttingen), e inem Hauptnutzer  der Gastforscherm6glichkei ten in List, ergab, dal~ ein 
Neubau  in der N~ihe des Hotels ,,M6venflug" an der Nordwestecke des Flugplatzgel~n- 
des groBe Vorteile h~tte. Zun~chst  muBten jedoch die schwier igen Grundst~icksverm6- 
gensverh~ltnisse gekl~rt werden.  

Zwei Monate  sp~ter kam es in der Station zu e inem abendl ichen  Besuch des Schatz- 
ministers Dr. Dollinger, als Entscheidungstr~ger  f~ir die Vergabe des Baulandes.  Dr. 
Aurich als Leiter der Station konnte  e inen  Eindruck in teressanter  Arbeit  in bet r iebsamer  
Enge vermitteln.  Die S tuden ten  des Kurses von Prof. Luther aus Darmstadt  ka me n  ge- 
rade mit Pflanzen und  Tieren aus dem Watt zur~ick, u n d  auch die Doktoranden aus G6t- 
t ingen waren  mit ihren Meiofauna-Proben besch~ftigt. Die planm~ii~ige Belegschaft der 
BAH war gegenf iber  der G~stezahl recht klein und  bes tand  aus Dr. Aurich, Dr. Kesseler, 
Dr. Ziegelmeier  und  7 Mitarbei tern f~ir Labortechnik sowie for den Betrieb yon Schiffen 
und  Geb~iuden. 

Ende 1966 wurde vom Ern~hrungsminis ter  der Stellen~ und  Raumbedarfsp lan  f~ir die 
Wat tenmeers ta t ion  genehmigt .  Unter Beibehal tung des vo rhandenen  Altbaus sollte der 
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Abb. 34. ,,Adolf-Bfickmann-Haus" (ehemaliges ,,Strohdachhaus") in List 1976. Photo: Manfred 
Sturm. 

Neubau  so geplant  werden,  dab eine Erwei terung mSglich war. Im Jahr 1967 konnte  das 
Baugrundstfick gesichert werden,  nachdem die Bundeswehr  auf die milit~rische Nut- 
zung verzichtet hatte. Der Vorentwurf des Landesbauamtes  Flensburg,  nach  einer  Vor- 
gabe von Dr. Kesseler, wurde vom Bundesschatzminis ter  genehmigt ,  die Kosten wurden  
auf 964 000 DM festgesetzt und  in den  Entwurf des Bundeshaushal ts  ffir 1968 aufge- 
nommen.  

Neben  der g e n a u e n  P lanung  des Laborneubaus  liefen seit 1968 die Bemi ihungen  um 
bessere R~ume fiir Kurse und  G~ste. Die Beiratss i tzungen im Februar  und  Jun i  1968 be- 
fa~ten sich damit. Au~erdem fanden  Besprechungen  in List unter  Betei l igung der Bau~ 
abte i lung der Oberf inanzdirekt ion Kiel start. Dabei  wurde  ein flaches Geb~ude  der ehe- 
mal igen  Wehrmacht,  sp~iter Gastst~tte ,,MSvenflug", ffir Umbau und  Nu tzung  vorgese- 
hen. Die d a n e b e n  s t ehenden  Wohnh~user  waren  jedoch nicht mehr zu g e b r a u c h e n  und  
wurden  sp~ter abgerissen.  Die Stiftung Volkswagenwerk  wurde um die F inanz ie rung  
gebeten . .Es  kam zwar zu e inem alle Aufgaben  der BAH umfassenden  Entwurf, aber  
zun~chst  zu ke iner  LSsung ffir die Bezahlung von Ausffihrung und  Folgekosten.  Am 
1.3.1969 erfolgte die Ausschre ibung  der Arbei ten  ffir den  Neubau  des Laborgeb~udes,  
das bis zur Fert igstel lung noch viel Zeit b rauchen  und  dem besonders  engag ie r t en  Dr. 
Kesseler viel M~ihe machen  sollte. Auch die Versorgung mit Meerwasser  aus dem an  
Tr~ibstoffen re ichen Wat tenmeer  gehSrte zu den  schwierigen,  aber  schlie~lich gut  gelS- 
sten Problemen (Kesseler, 1981). 

Die Festrede zur E inweihung  des Neubaus  in List am 16. Juni  1972 hielt Prof. Ankel,  
der als fr~iherer Mitarbeiter  und  Gastforscher der  Lister Station eng v e r b u n d e n  war  und  
die Ver~nderungen  im Wat tenmeer  fiber 50 Jahre  erlebt  hatte. Ein ohne den  Menschen  
en t s t andenes  Existenzgeffige, so sagte er, wurde hier durch den  Menschen  zerstSrt. Was 
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in k le inem Umfang geschehen  w~re, drohe  je tz t  dem Lebend igen  auf der  ganzen  Welt. 
Prof. Anke l  sprach  wei te r  ~iber den  Unte rsch ied  zwischen Wissen und Verstehen.  Es 
b rauche  viel Zeit,  um yon e inem Organ i smus  die  Antwor t  zu erhatten,  die e inem wei ter -  
hilft, den  Organ i smus  zu vers tehen.  Hier  in List g~be  es die Mbgl ichkei t  zu solcher  For- 
schung und Einsicht, absei ts  von den  ,, t iberf i i l l ten Be lehrungsmasch inen" ,  zu d e n e n  die 
Universit~iten g e w o r d e n  w~ren. Erst am 20.12. 1979 konnte  schlieBlich das  ehema l ige  
Restaurant  , ,M6venflug" als Gas t forscher labor  und  Bibliotheksgeb~iude der  BAH fiber- 
g e b e n  werden ,  nach  e iner  Bauzeit  yon zwe ie inha lb  Jahren  f~ir Umges ta l tung  und  Ver- 
b indung  mit d e m  1972 e ingewe ih t en  Neubau .  Das ehema l ige  , ,Strohdachhaus '~ konnte  
in voller  L} inge / ibernommen und  renovier t  w e r d e n  und dient  se i tdem Gas t fo r schem und 
Kursen als Unterkunf t  (Abb. 34). 

21. Das ~)kolabor auf Helgoland 

Die Err ichtung eines exper imen te l l -bko log i schen  Labors mit mode rnen  Einrichtun- 
gen  f/Jr die Zfichtung und Le is tungsana lyse  von Mee re so rgan i smen  war  e ine  der  Vor- 
ausse tzungen  f~ir die Verwirk l ichung des  Sc hw e rpunk tp rog ra mms  der  Biologischen 
Anstalt .  Die Bemi ihungen  da rum re ichen bis 1963 zuriick. Prof. Kinne schr ieb im Jah-  
resber icht  f~ir 1966: ,, Die Zucht  mar iner  Tiere, Pf lanzen und Mikroorgan i smen  un te r  kon-  
t rol l ierbaren U m w e l t b e d i n g u n g e n  ( insbesondere  Lichtklima, Temperatur ,  Salzgehal t ,  
W a s s e r b e w e g u n g  und  hydros ta t i scher  Wasserdruck)  ist heute  zum Schltissel ffir das  Ver- 
st~ndnis der  Dynamik  des Lebens  im M e e t  geworden .  N e b e n  den  USA und der  UdSSR 
schicken sich gegenw~r t ig  auch GroBbri tannien,  Frankreich,  Holland,  J a p a n  und  viele 
andere  Kul turnat ionen an, moderne  Z ~ c h t u n g s a n l a g e n  ftir Mee re so rgan i smen  in Betr ieb 
zu nehmen.  Es gilt, mit Hilfe umfangre icher  technischer  Einr ichtungen e ine  max imale  
Man ipu l i e rba rke i t  der  wicht igs ten Umwel t fak to ren  zu erre ichen und gen~igend Ge-  
w~chshausr~uml ichke i ten  f~r e ine  Massenzuch t  de r  wicht igsten p lank t i schen  Fut ter-  
t iere und -pf lanzen zu schaffen. Innerha lb  der  Bundes repub l ik  bietet  die Lage  der  Insel  
He lgo land  die gf lnst igsten Vorausse tzungen  fi~r den  Betrieb eines Z~chtungs labora to-  
riums ftir Meereso rgan i smen .  Ein gee igne t e s  Grundstf ick,  auf we lchem auch die erfor- 
der l ichen  AuBenan lagen  (Versuchsteiche,  Gr~iben, Becken) Platz f inden kbnnen,  ist vor- 
handen .  Anges ich ts  der  gegenw~r t i gen  a n g e s p a n n t e n  Hausha l t s lage  des  Bundes  wurde  
der  urspr i ingl iche  Raumbedar f sp lan  ftir das  exper imente l l -6ko log ische  Labora tor ium 
sei tens  der  Biologischen Anstal t  He lgo land  dras t i sch  gekfirzt.  Es steht zu hoffen, dab  der  
e m e u t  vorge leg te ,  reduzier te  Raumbedar f  n u n m e h r  a n e r k a n n t  wird und im Haushal t s -  
jahr  1969 mit den  Bauarbe i ten  b e g o n n e n  w e r d e n  kann."  

Nach  e iner  gr t indl ichen P lanung  des  Labortei ls  mit v e r b u n d e n e m  Bibl iothekstei l  
wurde  der  Entwurf  im Jahresber ich t  ffir 1970 vorgestel l t .  Gleichzei t ig  wurde  berichtet ,  
dab im M~irz 1970 mit der  vo rgesch r i ebenen  Tiefenr~umung des  Baugel~indes ange~ 
fangen  w e r d e n  konnte.  Im Jahr  1971 w u r d e n  die Tiefenr~iumung abgesch lossen  und  die  
Ausschach tungsa rbe i t en  begonnen .  Dabe i  muBte nach  e inem M e e rw a sse r e inb ruc h  im 
Bereich der  Tief- und Fi l terbeh~l ter  das  G r u n d w a s s e r  a b g e s e n k t  werden .  Abb i ldung  35 
zeigt  die A u s d e h n u n g  der  je tzt  un te r  der  Erde  v e r b o r g e n e n  Bauteile.  Ende  1973 w a r e n  
Laborgeb~iude und  Zt ichtungshal le  im Rohbau  fert iggestel l t .  Jacob K. Hol tmann,  damal s  
technischer  Assis tent  yon Prof. Kinne, e rwarb  sich groBe Verdienste  bei  der  Deta i lp la-  
nung  der  An lagen  und bei  der  Bauaufsicht.  Am 14. Mai  1974 fand das Richtfest ffir La- 
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Abb. 35. Das Okolabor der BAH auf Helgoland im Bau (1973). Photo: O. Cohrs. Aufnahme vom 
Baukran aus durch ein Fischaugen-Objektiv. 

bor- und  Bibl iotheksgeb~ude statt. Trotz schlechter Wetterlage im Herbst  wurden  die 
Dach- und  Verglasungsarbei ten  so weit fertiggestellt, dab mit dem i n n e r e n  Ausbau  
b e g o n n e n  werden  konnte.  Die Installation des umfangre ichen  R6hrensystems fiir 
die ve rsch iedenen  Kreisl~iufe, die von den  Tiefbeh~ltern tiber die K a mme r n  des 
Hochbeh~lters zur Ztichtungshalle und  zu den  Zapfstel len der Freiterrasse ffihren, wurde 
1975 abgeschlossen,  ebenso  die Elektroinstallat ion einschlieBlich der Montage  der zahl- 
re ichen Meerwasserpumpen,  Ktihlaggregate,  Luftkompressoren und  des Ltiftungssy- 
stems. 

In Anwesenhe i t  eines Vertreters des Bundesminis ters  ftir Forschung und  Technolo~ 
gie wurden  am 8.6. 1976 nach vierj~hriger Bauzeit  das Experimentel l -bkologische Labo- 
ratorium und  die Bibliothek an die BAH t ibergeben  (Abb. 36). Die Baukosten  in Hbhe 
von rund  13 Mio. DM stellte der BMFT zur Verftigung. AuBer dem Landesbauamt  Itze- 
hoe hatte das Architektenbtiro Marlow und  Partner  an der Fert igstel lung mitgewirkt.  
Eine Beschreibung des Hauses findet sich im Jahresber icht  der BAH ftir 1976. 

Mit dem In terna t ionalen  Symposium ,,Ecosystem Research" vom 26.9. bis zum 
1.10. 1976 auf Helgoland wurde das Okolabor einer  groBen Zahl yon Wissenschaft lern 
aus 30 L~ndern vorgestellt. Zu e inem gesel l igen A be nd  im n e u e n  Haus  ha t ten  die 
Schiffsbesatzungen tier BAH ein reichhaltiges, mar ines  und  buntes  Buffet zubereitet .  Die 
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Abb. 36. Das fertige Okolabor (1976). Photo: Archiv der BAH. 

He lgo l~nder  ,, Karkf inken"  sangen  Seemanns l ieder ,  und die Helgo l~nder  ,, Ski i rskot ten"  
sp ie l ten  zum Tanz in der  Zfichtungshal le  auf. Die Symposiumsvor t r~ge  und -diskussio-  
hen, besonders  zum Unter thema , ,Experimental  Ecosystems" ha t ten  wie die  Vortr~ge 
be im In terna t iona len  Symposium 1969 auf He lgo land  zum Thema  ,, Cul t ivat ion of Mar ine  
Organ i sms  and  its Importance for Mar ine  Biology" e inen  d i rek ten  Bezug zu den  im Oko-  
labor  gep l an t en  Arbei ten,  ebenso  wie das  von Prof. Kinne h e r a u s g e g e b e n e  und zum Teil 
selbst  verfa•te vielb~indige Werk , ,Marine Ecology",  die erste umfassende  Dars te l lung 
~iber das  Leben  im Meer. 

Eine Gruppe  von ffinf Wissenschaf t lern  b e g a n n  mit ihren Technikern  im Okolabor  
mit de r  Arbei t  an den  im Fr~.ihjahr bei  He lgo l and  typischen Planktern:  Dr. Ellen Wahl  
(Ichthyologie),  Dr. Klaus Anger  (Makrobenthos) ,  Dr. Got ram Uhlig (Mikrofauna),  Dr. Wulf 
Greve  (Zooplankton) und Dr. Erik H a g m e i e r  (Phytoplankton).  Vom BMFT bewi l l ig te  Pro- 
j ek tmi t te l  e rm6gl ich ten  die erforderl iche Erwei t e rung  um den Informat iker  Dr. Volker 
Kartheus,  e inen  Verfahrensingenieur ,  e inen  Elek t ron iker  und zwei  technische  Ass is ten-  
t innen.  

Es gab  zwei Teilprojekte,  (A) Kul t iv ierung 6kosys temtyp ischer  N o r d s e e o r g a n i s m e n  
(Leiter: Dr. Uhlig) und (B) Analyse  popu l a t i ons r ege lnde r  Prozesse durch adap t ive  Ver- 
suchsp lanung  (Leiter: Dr. Greve), mit  jewei ls  4 P rogrammpunk ten ,  die te i lweise  gle ich-  
zei t ig bea rbe i t e t  wurden.  
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Zu (A1) gehbrte die Kontrolle yon Phosphor-, Stickstoff- und Salzgehalt  und des pH 
der Kulturmedien und der Kreislaufsysteme zur H~ilterung von Dorsch, Steinbutt, Scholle 
und Streifenbarbe zur Laichgewinnung. (A2) umfaBte die Anlage von Futterkulturen aus 
Flagellaten, Diatomeen, Ciliaten (Fabraea, Eufolliculina), R~dertieren (BrachJonus pfica- 
tilis) und Muschellarven. Zur Massenproduktion verschiedener Entwicklungsstadien 
harpacticider Copepoden (Tisbe) entwickelte Dr. Uhlig ein Schwimmsiebverfahren. Die 
t~gliche Produktionsrate von fertilen Weibchen war in Schwimmsieben fast doppelt  so 
hoch und die Mortalit~t wesentlich geringer als in Standkulturen. Die Anwendung zur 
Futtergewinnung wurde in deutsch-israelischer Zusammenarbeit  geprfift. 

In (A3) wurden von Dr. Greve Kulturmethoden ffir Rippenquallen und Ruder~ 
fuBkrebse entwickelt. Mit den ffir die Vermehrung von Flagellaten bew~ihrten Pla- 
stikschl~iuchen von etwa 50 Liter Inhalt wurden DurchfluBsysteme zur Naupliengewin- 
nung konstruiert. Polychaeten (Spioniden) wurden fiber viele Generat ionen im Labor 
gehalten (Vera Anger), und es wurde eine Futterautomatik ffir die Aufzucht von Mies- 
muschelarven entwickelt (Martin Sprung). Die Aufzucht von Larven der Dekapoden 
Hyas araneus, Pagurus bernhardus und Carcinus maenas wird seitdem wei tgehend be- 
herrscht. 

Unter (A4) wurden autbkologische Daten fiber Vermehrungs- und Wachstumsraten 
bei unterschiedlichen Temperaturen, Lichtverh~iltnissen, Ern~hrungsbedingungen und 
Wasserbewegungen gewonnen. Dabei wurden die Generationszeiten ftir zahlreiche ein- 
zellige Algen des Helgol~inder Planktons bestimmt. Ein Vergleich der Optima mit dem 
Auftreten grbBerer Zahlen dieser Arten in situ ergab, daf~ Maxima und Sukzessionen 
meistens durch den EinfluB von Licht und Temperatur zu deuten sind (Dr. Hagmeier). 
Umfangreiche Untersuchungen galten dem Meerleuchttierchen Noctiluca scintillans, 
seiner Reproduktionsrate und der Dauer der Zellteilung in Abh~ngigkeit  von Tempera~ 
tur und Salzgehalt, verbunden mit Beobachtungen fiber die Populationsdynamik in der 
Deutschen Bucht (Dr. Uhlig, Gerrit Sahling). Bei den Decapoden und Cirripediern konn- 
ten nach der Vervollkommnung der H~ilterungstechnlk Energiebudgets ffir verschiedene 
Larvenstadien erstellt und der Ablau[ der H~iutungszyklen untersucht werden (Dr. An- 
ger, Joachim Harms). Es ergaben sich zahlreiche Themen ffir Diplomarbeiten und Dis- 
sertationen fiber die Autbkologie meroplanktischer Organismen und die intensive Zu- 
sammenarbeit  der BAH mit dem Centro de Biologia Marinha, Curitiba (Brasilien). 

Zu den Arbeiten im Rahmen des zweiten Teilprojekts gehbrten (B1) die Einrichtung 
einer Datenbank und die Erstellung eines Simulationsmodells, (B2) die Ermittlung von 
wichtig erscheinenden Parametern aus diesem Modell sowie eine entsprechend onen- 
tierte adaptive Versuchsplanung, (B3) kurzzeitige Versuche fiber Wechselwirkungen zwi- 
schen Organismen und Populationen und l~ngere Zeitreihen fiber Massenverschiebun- 
gen beim Zusammenleben verschiedener Arten sowie ein Bezug zu den Verh~iltnissen in 
der Deutschen Bucht durch ,,system6kologische MeBfahrten". (B4) betraf schlieBlich die 
Verarbeitung der Daten zu einem besser angepaBten Modell und einer emeuten  adapti~ 
ven Versuchsplanung. So konnten zum Beispiel die Vorstellungen fiber die Wechselwir- 
kungen zwischen dem RuderfuBkrebs Calanus helgolandicus und der Rippenqualle Pleu- 
robrachia pileus und zwischen den Rippenquallen Pleurobrachia und Beroe gracilis durch 
Versuche im Labor und wiederholte Beobachtungen auf See optimiert werden. 

Im Jahr 1980 besuchte Bundespr~isident Dr. Carstens in Begleitung von Ministerpr~i- 
sident Stoltenberg (Abb. 37) die BAH und insbesondere das Okolabor. Ffir Information 
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Abb. 37. Besuch im Okolabor im Jahr 1980. Vordere Reihe von links nach rechts: Ministerpr~isident 
Stoltenberg, Dr. Uhlig, Bfirgermeister Rickmers, Bundesprasident Dr. Carstens. Photo: Gerrit 

Sahling. 

und  Verb indung  an der Meeresstat ion sorgte von 1978 bis 1981 das ,,Okojournal". Es ent- 
hielt , ,Kulturnachrichten" fiber die jeweils verff igbaren St~mme von Einzellern, Beob- 
achtungen,  etwa tiber Dorsche, die beim Ablaichen fiber das Wasser springen,  Saat- und 
Kanadag~nse  auf dem C)kolabor-Rasen im Janua r  1979 und  Seehundsnachwuchs .  Me- 
thoden ffir chemische Analysen,  Filtration, Z~hlungen  und  Lichtmessungen wurden  be- 
schrieben, Ergebnisse  fiber Seesp innen-  und  Miesmuschelzucht  mitgeteilt. Aul~erdem 
wurden  neue  Mitarbeiter, Kurse und  Gastforscher vorgestellt. Es gab Berichte von Kon- 
ferenzen und  Reisen, etwa fiber die Mesokosmos~ mit der ,,Friedrich 
Heincke" im Loch Ewe oder die Ztichtung von WarmwasseroDecapoden in North Caro- 
lina. Marktberichte  deute ten  das Rufzeichen der ,,Friedrich Heincke",  n~mlich DBFK = 
Die Bio Fischte Kaum, oder das Rufzeichen der ,,Uthbrn", DBFN -= Die Bio Fischte Nichts, 
und  schlie•lich gab es auch meeresbezogene  Poesie yon Eugen Roth und  Franz Dingel-  
stedt, etwa fiber das Meeresleuchten.  

Nach Auslaufen  des dutch  das BMFT fiber knapp  ftinf Jahre gefbrderten (~kolabor- 
Projektes wurden  die e inzigar t igen Einr ich tungen  des Okolabors vor allem ftir Arbei ten 
mit Decapoden und  Amphipoden  von Dr. Klaus Anger, Dr. Hans-Dieter  Franke  und  Dr. 
Joachim Harms mit zahlreichen Examenskand ida t en  genutzt.  
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22. Bibl iothek und Ver6ffent l ichungen der BAH 

Mit dem C)kolabor ents tand auf Helgoland auch ein zweckm~Biger und  repr~senta- 
tiver Raum ffir die wieder  umfangre ich  gewordene  Bibliothek. In H a mbur g  be ka m die 
Bibliothek im Neubau  der Zentrale e inige Jahre sp~iter ebenso ein a n g e m e s s e n e s  Zu~ 
hause. Durch den Zweiten Weltkrieg und  seine Folgen war der Bestand der BAH an 
Bfichern, Zeitschriften und  Separaten,  damals  vergleichbar  mit der Bibliothek der Zoo- 
logischen Station in Neapel,  fast vollst~ndig verloren gegangen .  Die g e b o r g e n e n  Reste 
wurden  in der Station in Sylt auf dem El lenbogen  aufgestellt. 

Im Jahr  1950 konnte  die Reihe der , ,Helgol~nder Wissenschaft l ichen Meeresunter -  
suchungen"  (HWM) mit Band 3 fortgesetzt werden.  Es wurden  Arbei ten ver6ffentlicht, 
zu denen  das Material vor dem Zweiten Weltkrieg gesammel t  worden war. Die n~chsten, 
von 1952 bis 1956 e r sche inenden  Hefte der B~nde 4 und  5 wurden  zugleich als ,, Beihefte 
1-6" der Berichte der Deutschen Wissenschaft l ichen Kommission ffir Meeresforschung 
bezeichnet.  Die n~chsten B~nde erschienen  wieder  in schnellerer  Folge. Sie wurden  
durch die Beitr~ige der an der BAH veransta l te ten  Symposien bereichert. Mit den  HWM 
konnte  die BAH etwa zwei Drittel der in der Bibliothek geha l t enen  periodisch erschei- 
n e n d e n  Ver6ffent l ichungen durch Tausch e rwerben  (Renckhoff, 1992). 

Im Ins t i tu tsneubau auf Helgoland war zun~ichst ein Raum fiber dem grol~en Kurssaal 
ffir die Bibliothek ausreichend.  In Hambur g  wurde  der durch Zeitschriften-Tausch 
(gegen die , ,Helgol~nder Wissenschaft l ichen Meeresun te r suchungen")  und  durch Son~ 
d e r z u w e n d u n g e n  des Minister iums wachsende  Bestand ge t rennt  von den  Bfichern der 
Bundesforschungsansta l t  ffir Fischerei aufgestellt. Erst 1966 bekam der Bibliothekar 
Werner Meiss eine Hilfskraft. Im Jahr 1969 wurde die Bibliothek erstmals in e inem be~ 
sonderen  Abschnit t  im Jahresbericht  der BAH erw~hnt. Der Bestand war auf 2800 
Bficher, 11 000 Zeitschriftenhefte und  15 500 Sonderdrucke gestiegen. 

Der weitere Ausbau  der Bibliothek auf Helgoland wurde angestrebt .  Der Nachfol~ 
gerin von Dipl.~ Werner  Meiss, Dipl.~ Inka Schritt (sp~ter Renckhoff) blieb es 
vorbehalten,  diesen Ausbau  ab 1971 zu gestalten. Es war das Ziel von Prof. Kinne, die 
M6glichkeit  zu konzentr ier ter  Arbeit  auf der Insel auch ffir Literaturstudien durch e igene  
Wissenschaftler und  Gastforscher in einer  gut ausgesta t te ten  Pr~senz-Bibliothek zu nut-  
zen, so wie er es in Woods Hole kennenge l e r n t  hatte. Raum und Bestand im Okolabor 
boten n u n  daffir die bes ten Voraussetzungen.  

Prof. Kinne beschaffte nicht nur  die Mittel zum Ausbau  der Bibliothek. Durch die 
Begrf indung und  Herausgabe  von engl ischsprachigen Zeitschriften u n d  Buchreihen 
sorgte er daffir, dab die Ergebnisse meeresbiologischer  Arbeit  in i n t ema t iona l em Rah- 
men  ver6ffentlicht werden  konnten.  So ens tand  zun~chst  die Zeitschrift Mar ine  Biology 
(International  Journal  on Life in Oceans  and  Coastal Waters). Sie wurde von  Prof. Kinne 
im Jahr  1969 in Zusammenarbe i t  mit dem Springer-Verlag gegrfindet, schon im Sep- 
tember  1994 wurde  Band 120 publiziert.  Marine  Biology entwickelte sich rasch zu e iner  
ff ihrenden Zeitschrift der meeresbiologischen Forschung in aller Welt. Als Buchreihe en-  
s tand Mar ine  Ecology (A Comprehensive ,  Integrated Treatise on Life in Oceans  and  Co- 
astal Waters) verlegt von John Wiley & Sons, Chichester. Dieses von Prof. Kinne 
1970-1984 he rausgegebene  H a n d b u c h  behande l t  die ffinf Teile Envi ronmenta l  Factors, 
Physiological Mechanisms,  Cultivation, Dynamics und  Ocean M a n a g e m e n t  und  vermit-  
telte auf zusammen  7031 Seiten e inen  zusammenfas senden  und  kri t ischen Uberbl ick 
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fiber den  Stand unserer  Kenntnisse  von Organ i smen  und  6kologischen Bez iehungen  im 
Meer und  in den  Kfistengew~ssern. Ab 1979 folgte die Zeitschrift Mar ine  Ecology 
Progress Series (MEPS), verlegt vom Verlag Inter Research, Oldendorf/Luhe,  mit fiber 
100 Beratern der Herausgeber  sowie 400 Referenten und  einer  Produktion von 115 
B~nden bis Dezember  1994. SchlieBlich erschien im Zei t raum 1980-1990 die Buchreihe 
,,Diseases of Marine Animals",  verlegt von John  Wiley & Sons und  zum Teil v o n d e r  BAH. 
Es handel t  sich um eine Zusammens te l lung  der Krankhei ten  und  Abnormit~iten von 
mar inen  Einzellern bis zu mar inen  S~iugetieren, mit vier B~nden yon z u s a m m e n  2618 
Seiten. 

Ende 1977, so hieB es im Jahresbericht,  verffigte die Bibliothek fiber 5761 Monogra-  
ph ien  und  24 992 g e b u n d e n e  Zeitschriftenb~nde. Mit den  Sonderdrucken zusammen  
waren  das 56 664 bibliographische Einheiten.  Es wurden  720 Periodica gehal ten,  wovon 
210 durch Kauf erworben waren, der Rest durch Tausch gegen  die , ,Helgol~nder wis~ 
senschaft l ichen Meeresun te r suchungen" .  Im Jahr 1977 gab es 5850 Literaturanforde- 
rungen  aus dem Kreis von Insti tutsmitarbeitern,  Gastforschern und  Benutzern des Leih- 
verkehrs. Davon konn ten  aus e igenem Literaturbestand 63 % gedeckt werden.  Die urn~ 
fangreichen Bibliotheksarbei ten an den drei Standorten muBten von Frau Schritt mit 
vier Mitarbei tern bew~ltigt werden.  Seit 1980 redigiert Frau Carol Berger die ,,Hel- 
gol~nder Meeresun te r suchungen"  (HM), die bis 1978 ,,Helgol~inder wissenschaftl iche 
Meeresun te r suchungen"  hieBen. Im Jahr 1981 bekam auch die Bibliothek in Hamburg  
grbBere R~ume im Neubau  der Zentrale. Die Zahl der zu be t reuenden  Einhei ten stieg 
1982 auf 82 946 und  die der Li tera turanforderungen auf 11 012, ohne dab zus~tzliche Mit- 
arbeiter eingestell t  werden  konnten.  Es wurden  715 Periodica gehatten, wobei  die we- 
gen beschr~nkter  Finanzmit tel  no twendige  Auswahl  w e ge n  der welt gef~cherten Arbei- 
ten der Wissenschaftler an der BAH auf den  Gesamtkonfe renzen  oft zum heiB diskutier- 
ten Thema gerieten. 

Im Jahr 1986 wurde eine neue  Verbffentl ichungsreihe begonnen ,  die ,,Berichte der 
Biologischen Anstalt  Helgoland".  In dieser Reihe sollten in Manuskriptform datenreiche 
Arbeiten aus dem Institut rasch verbreitet  werden.  Die ersten beiden Hefte enthie l ten 
eine quant i ta t ive Absch~tzung des partikul~ir und  gel6st vo rhandenen  Stickstoffs in der 
Deutschen Bucht sowie eine Darstel lung der Helgoland-Reede-Daten  von 1962 bis 1984 
fiber N~hrstoffe und  Phytoplankton.  

Die Leiterin der BAH~ Frau Inka Renckhoff, gr~indete im Jahr  1990 die 
, ,Arbeitsgemeinschaft  meereskundl icher  Bibliotheken",  die sich zweimal im Jahr trifft. 
Die BAH~ ist Mitglied in na t iona len  und  in terna t ionalen  Arbei tsgemeinschaf-  
ten, so zum Beispiel bei EURASLIC (European Association of Aquatic Science Libraries 
and  Information Centres) und  IAMSLIC (International  Association of Aquatic and  Marine 
Science Libraries and Information Centres). Die BAH weist nach  dem Bundesamt  f~ir See- 
schiffahrt und  Hydrographie den  gr6Bten Bestand an mar iner  Literatur auf, mit 120 239 
bibl iographischen Einhei ten Ende 1991, von de ne n  sich der f iberwiegende Teil in der 
Hamburger  Zentrale befindet. Auf Helgoland und  in List wurde  zus~itzlich Literatur f~ir 
Gastforscher und  Kurse bereitgestellt.  Als eine der w e n i ge n  Hamburge r  Bibliotheken 
n immt  die Bibliothek der BAH am f iberregionalen Leihverkehr der Bibl iotheken teil. 

,,Aus der k le inen  beschaul ichen Bficherei der K6nigl ichen Biologischen Anstalt  auf 
Helgoland" so schrieb die Leiterin der Bibliothek zum Insti tutsjubil~um im Jahr  1992, ,,ist 
ein Glied eines modernen  meeresbiologischen Informationssystems geworden"  (Renck- 
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hoff, 1992). Und doch spfirt man  noch etwas von v e r g a n g e n e n  Zeiten in der BAH-Biblio- 
thek. Einige der von Prof. Heincke in se inem ersten Jahresber icht  e rwShnten  BSnde sind 
noch erhalten,  viele Zeitschrif tenreihen reichen bis in das 19. J ah rhunde r t  zuriick, und  
an den  Bibl iotheksstempeln mit wechse lnden  Ins ignien 18Bt sich der Weg des Instituts 
yon der K6nigl ichen Biologischen Anstalt  bis zur Biologischen Anstalt  Helgoland in Hel- 
goland, List und  Hamburg  verfolgen. 

23. N e u b a u  der Zentrale H a m b u r g  und V e r a b s c h i e d u n g  v o n  Prof. Kinne 

Nach der Ube rnahme  dutch den  Bundesminis ter  f~r Bildung und  Wissenschaft  im 
Jahr  1971 war die BAH bestrebt, sich auch r~umlich v o n d e r  Bundesforschungsansta t t  fiir 
Fischerei zu t rennen,  um auch in Hamburg  mehr Platz fiir Forschung und  Verwal tung zu 
gewinnen .  Prof. Kinnes langj~hrige Bemfihungen um ein Grundst(ick ffir den Neubau  
hat ten im Jahr  1974 Erfolg. An der Notkestral~e in Hamburg-GroB-Flot tbek wurde  auf 
dem Gel~nde des Deutsches Elektronen-Synchrotons  (DESY) Baugrund zur Verffigung 
gestellt. Die Baupl~ne wurden  nach dem Bedarf der BAH yon der Abte i lung  Univer- 
s i t~tsbauten der Baubeh6rde der Freien und  Hanses tadt  Hamburg  erarbeitet .  ,, Bei einer  
Nettogrundrilffi~che von 6195 m 2 wurde  ein dreigeschossiges GebSude  mit e inem Bi- 
bl iothekstrakt  und  e iner  Hausmeis te rwohnung  konzipiert.  Im SpStsommer 1978 wurden  
die ersten vorbere i tenden  Baumal3nahmen in Angriff genommen .  Die Erstel lung des 
Rohbaus g ing  zfigig voran, so dab am 18. Dezember  1979 das Richtfest stat tf inden 
konnte" .  So wurde  die neue  Zentrale im Jahresbericht  der BAH ffir 1979 vorgestellt. 

Der Neubau  (Abb. 38) wurde am 29.10.1981 der BAH zum Einzug ( ibergeben und  
am 6.5. 1982 feierlich in Dienst gestellt. Prof. Sebast ian Gerlach (IfM Kiel) hielt den  Fest- 
vortrag fiber das Thema:  ,,VerSndern sich die L e b e n s b e d i n g u n g e n  in deu tschen  Kfisten- 
meeren?" Er machte  deutlich, in welchem Mal3e natfirliche VerSnderungen  stat tf inden 
und  betonte,  wie schwierig und  langwier ig  es ist, die Wirkung von mensch l i chen  Ein- 
flfissen dabei  zu e rkennen .  Die Mittel f~ir das Bauvorhaben yon rund 20 Mio. DM kamen  
vom Bundesminis ter  f(ir Forschung und  Technologie (Bulnheim, 1983; Kurzweg, 1984). 

Das ErdgeschoB des Neubaus  enthSlt die DienstrSume des Direktors und  der Ver- 
waltung,  den Sitzungs- und  Aufenthal tsraum, die Bibliothek, WerkstStten und  Garagen.  
Im Keller sind die Betriebstechnik, Kultur-, Lager- und  SchutzrSume untergebracht .  
Drei Seewasser-Kreislaufsysteme basier ten auf den  Ergebnissen  langjShriger  Untersu-  
c h u n g e n  zur Betr iebsoptimierung yon Kreis laufanlagen mit nahezu  vollstSndiger Was- 
seraufberei tung.  Im Jahresbericht  f(ir 1982 wurden  Details erklSrt. Zu j edem Kreislauf 
gehOrten Einr ich tungen  fiir Sedimenta t ion von Schmutzstoffen, biologische Aufberei-  
tung, Beliiftung sowie Temperaturregelung,  zur Ozonisierung,  zum Ausgleich von Ver- 
duns tungsverh i s t en  sowie Hoch- und  TiefbehSlter. F~ir Versuche in gr61~erem MaBstab 
mit biologisch-chemischen Aufbere i tungsverfahren  zur Aufzucht  yon ma r i ne n  Nutztie- 
ren wurde  1984-1985 noch eine Halle mit 260 m 2 GrundflSche hinter  dem Institut er- 
richtet. 

In den  fiber dem ErdgeschoB l i egenden  Stockwerken der Zentra le  H a m b u r g  der 
BAH wurden  die Laboratorien und  DienstrSume der  Wissenschaftler mit ve r sch iedenen  
Spez ia le inr ich tungen  wie Isotopenlabor, Massenspekt rometer  und  Elekt ronen-Mikro-  
skop untergebracht .  AuBerdern gab es hier Laboratorien fiir Gastforscher und  bis 1992 
auch BiirorSume f(ir die Stiftung , J u g e n d  forscht e.V.". 
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Abb. 38. Die Zentrale der BAH, NotkestraBe 31, in Hamburg. Photo: Archiv der BAH. 

Die Organisat ion und  die Personalaufstel lung der BAH f~ir das Jahr  1982 werden  
auszugsweise in Tabelle 3 gezeigt. 

Ende Juni  1984 trat Prof. Kinne nach 22j~ihriger T~tigkeit als Direktor der BAH we- 
gen  einer z u n e h m e n d e n  Schwerhbrigkeit  in den Ruhestand. Die Deutsche Zoologische 
Gesellschaft verlieh ihm die Karl-Ritter-von-Frisch~ und  den  Wissenschaftspreis 
der Gesellschaft f~ir seine umfassenden  Unte r suchungen  und  Ver6ffent l ichungen auf 
dem Gebiet  der Meeresbkologie.  Die BAH wurde unter  seiner  Ffihrung zu e inem der 
wichtigsten meeresbiologischen Forschungsinst i tute der Welt ausgebau t  (Verleihungs- 

urkunde).  

24. Kurzi iberbl ick 1984-1994  

Ab Juli 1984 ~ibernahm Prof. Bulnheim (Abb. 39) als Vertreter des Direktors die Lei- 
t ung  der BAH. Im Mai 1988 erkrankte  Prof. Bulnheim, und  die s tel lvertretende Leitung 
ging auf Prof. Lfining (Abb. 40) ~iber, ab 1.7.1989 auf Prof. Gunke l  (Abb. 41), der am 
11.9.1990 zum Direktor der BAH e rnann t  wurde und  am 30.9.1993 in den  Ruhestand 
trat. Dr. Hoppenhei t  f ibernahm dann  die Vertretung des Direktors, u n d  am 1.4. 1994 
wurde Wilhelm Nultsch (Abb. 40), Professor der Universit~t Marburg  und  langj~hriger 
BAH-Gastforscher, zum kommissarischen Direktor der BAH emann t .  

Nachfolger von Prof. Bulnheim (Hamburg) als Leiter der AbteLlung Meereszoologie 
wurde am 1.4. 1992 Prof. Friedrich Buchholz (Helgoland), Nachfolger yon Prof. Gillbricht 
(Hamburg) als Leiter der Abte i lung Biologische Ozeanographie  am 26.9. 1991 Prof. Kar- 
s ten Reise (List). Die Leitung der Abte i lung Experimentel le  Okologie, bis zum 30.4.1992 
Dr. Uhlig (Helgoland), wurde anschlieBend von Dr. Hoppenhei t  u n d  sp~ter von Prof. 
Nultsch wahrgenommen .  Nachfolger von Prof. Gunke l  (Helgoland/Hamburg)  als Leiter 
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Abb. 39. Prof. Dr. Hans-Peter Bulnheim, 1989. Photo: Archiv der BAH. 

der Abte i lung Meeresmikrobiologie wurde  am 1.7. 1992 Dr. Christian Schfitt (Helgo- 
land). 

Im Beirat der BAH f ibernahm Prof. Wilhelm Nultsch (Marburg) im Jahr  1987 den  Vor- 
sitz, Prof. Ax (G6ttingen) wurde  sein Stellvertreter, und Prof. Dietrich N e u m a n n  (K61n) 
wurde aIs neues  Mitglied berufen.  Ab 1.4. 1991 wurden  Prof. Gotthilf Hempe l  (Bremer- 
haven;  Vorsitzender}, Prof. Anthony C h a p m a n  (Kiel) und  Prof. Gerd Hubold  (Hamburg) 
als neue  Mitglieder ernannt ,  ab 1.7. 1992 Prof. Detlef Bfickmann [Ulm; ein Sohn von Prof. 
AdoIf Bfickmann), Dr. Kurt Fedra (Laxenburg, Osterreich), Prof. Albrecht Fischer (Mainz; 
Vorsitzender), Prof. Peter Fortnagel  (Hamburg),  Prof. Winfried Gieskes (Groningen)  und  
Prof. Dietwart Nehr ing (Rostock-Warnemfinde). 

Nach dem Auftreten von sauerstoffarmem Bodenwasser  in der Deutschen  Bucht und  
Schfiden an der Bodenfauna 1981-1983 b e g a n n e n  1984 vom BMFT gef6rderte Untersu-  
chungen  der m6gl ichen Ursachen durch die Arbei tsgruppe Dr. Eduard Bauerfeind,  Dr. 
Hickel, Ulrich N ie rmann  und  Dr. von Westernhagen.  Auf e inem Stationsnetz in der Deut- 
schen Bucht und  n6rdlich davon bis zur Kle inen  Fischerbank wurden  Wasser-, Plankton-  
und  Benthosproben genommen;  eine e rneute  gravierende Sauerstoffarmut war  zunfichst 
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Abb. 40. Botaniker im Gespr~ch, 1987. Prof. Klaus Lfining (links) und Prof. Wilhelm Nultsch (Mar- 
burg), der sp~tere Direktor der BAH. Photo: Archiv der BAH. 
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nicht  zu messen,  sondern  ein Ans te igen  yon Arten-  und Ind iv iduenzah len  im vorher  ge-  
sch~idigten Benthos. Es wurden  das Entstehen,  Verdrif ten und A b s i n k e n  von Phyto- 
p l ank ton-Konzen t ra t ionen  beobach te t  (es gab  ,,Blfiten" in den  Fr f ih jahren  1985 und 
1986) und die Bedeu tung  der  Konvergenzzonen  (Fronten) ffir d iese  Vorg~inge; der  Sau* 
ers toffbedarf  von Bodenwasse r  und Sed iment  wurden  gemessen .  Erst im Sp~itsommer 
1989 gab  es wiede r  kri t ische Sauers toff-Werte  im Bodenwasser ,  de ren  Verlauf  mit For- 
schungsschif fen  d~inischer Institute, des  DHI, des  Al f red-Wegener - Ins t i tu t s  und der  BAH 
untersucht  w e r d e n  konnten:  die  sauers toffarme Zone ers t reckte  sich in Nord-Sf id-Rich-  
tung von HShe Ringkobing  Fjord bis zur H6he yon Sylt en t lang  der  40-m-Tiefenl inie .  Die 
Fische w a n d e r t e n  ab, mit de r  Dredge  wurden  fund 10real mehr  Herz ige l  g e f a n g e n  als in 
ve rg l e i chba ren  G e b i e t e n  ohne  Sauers toffmangel .  

Seit 1983 w e r d e n  z u s a m m e n  mit der  Bundesforschungsans ta l t  ffir F i schere i  Mil~bil- 
dungs-  und  Schlupf ra ten  pe lag i scher  Eier von Fischen in der  Ostsee  und  in de r  sf idl ichen 
Nordsee  untersucht ,  1991 in e inem bis in die zentra le  Nordsee  e rwe i t e r t en  Stat ionsnetz.  
Dabe i  gibt  es Untersch iede  von Art zu Art, a b e t  ffir alle ein Ans t e igen  de r  S tSrungen 
w~ihrend der  le tz ten Jahre  und H~iufungen vor der  Rheinmfindung und  im Osten  der  
Deutschen  Bucht (Patricia Cameron,  Dr. von Wes te rnhagen ,  Joach im Berg mit Dr. Detho 
lefsen v o n d e r  BFAFi). 

In die Un te r suchungen  fiber Einflfisse der  M e e r e s v e r s c h m u t z u n g  w u r d e n  die 
langj~ihrigen Ben thosun te r suchungen  der  BAH e inbezogen ,  die Dr. Z i e g e l m e i e r  nach 
d e m  2. Wel tkr ieg  weiterffihrte.  In neue re r  Zeit gibt  es e ine  Studie  de r  F luk tua t i onen  im 
Makroben thos  der  sfidSstl ichen Nordsee  1983-88 (Niermann,  1997). Dar in  zeigt  ein 
Langze i tverg le ich  die  Tendenz  e ines  Anst iegs  der  Gesamtb iomasse  seit  d e n  E r h e b u n g e n  
am Beginn und  in de r  Mitte d ieses  J ah rhunde r t s  west l ich yon A m r u m  und Sylt um 
den  Faktor  1,4 bis 2. Die seit  1924 l au fenden  Arbe i ten  der  BAH fiber L e b e n s g e m e i n -  
schaf ten  und L e b e n s b e d i n g u n g e n  im Wat t enmeer  wurden  1986 unter  d e r  Lei tung von 
Prof. Karsten Reise in der  interdisziplin~iren P ro jek tg ruppe  , ,Wat tenmeerSkologie"  in- 
tensiviert ,  nach der  VerSffent l ichung se ines  Buches ,,Tidal Flat Ecology" (Reise, 1985). 
Bei e inem Bes tandsverg le ich  im Benthos de r  Norde raue  {zwischen FShr und  Langenel~) 
zwischen 1923-1926 und 1985 zeigte  sich, da~ die d a m a l i g e n  Austernb~inke ve rschwun-  
den  und die  Sabellaria-Riffe zerstSrt sind, die  Miesmusche lbf inke  ha t ten  s ich a u s g e d e h n t  
und die Endofauna  hat te  zugenommen .  An  e iner  Stelle bei  List im Nordsy l t e r  Wat ten-  
m e e t  w a r e n  frfiher ebenfa l l s  die meis ten  sessi len Arten der  Epi fauna  s ign i f ikan t  h~iufi- 
ge r  (Zers tSrungen durch  Bodenne tze  w e r d e n  als Ursache angenommen) ,  e in ige  fehlen 
heu te  ganz  (Ostrea), bei  den  mobi len  Formen  gibt  es nur  wen ig  Ver~inderungen,  de r  Rot- 
a l g e n b e s t a n d  hat  im Subli toral  a b g e n o m m e n .  Endo-  und Epibenthos  im Verk l appungs -  
geb ie t  de r  Ti tanindust r ie  w u r d e n  noch vor d e m  Einbr ingungss topp  1989 untersucht :  Es 
ist nicht  s icher  nachzuweisen ,  dal~ Artenvie l fa l t  und A b u n d a n z  gene re l l  beeintr~ichtigt  
wurden .  

Im S e p t e m b e r  1988 l and  das  6. In terna t ionale  W a t t e n m e e r s y m p o s i u m  , ,Monitoring 
the W a d d e n  Sea" auf Sylt statt; die Vortr~ige der  Te i lnehmer  aus den  dre i  W a t t e n m e e r -  
l~indern w u r d e n  in den  Helgol~inder Mee re sun t e r suchungen ,  Band 43 (1989) ver6ffent-  
licht. Seit  1989 gehSrt  das  Projekt  , ,Wat tenmeerSkologie"  zu dem Grol~vorhaben ,,C)ko- 
sys temforschung  Wat tenmeer ,  Schleswig-Hols te in" .  Es bes teh t  aus  (A) e i n e m  geogra -  
ph isch-h is tor i schem Ansatz  un te r  Be tonung  von Umwel tp rob lemen:  , ,Strukturel le  
C)kosystemforschung,  5kologische  U m w e l t b e o b a c h t u n g "  und (B) e inem prozeBorient ier-  
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ten Ansatz: ,,Sylter Wat t enmeer  Aus tauschprozesse"  (SWAP). Gemein t  ist das  Wat ten-  
meer  zwischen dem Nordtei l  der  Insel Sylt, d e m  H i n d e n b u r g d a m m ,  dem Fest land,  dem 
R6m6damm und dem Sfidteil der  Insel Rdm6. In be iden  Teilen ist die P ro jek tg ruppe  der  
Biologischen Ansta l t  t~tig und fungier t  auBerdem fiir (B) als organisa tor i sches  Zent rum 
(Boley et al., 1992). SchlieBlich wurden  seit 1994 im Rahmen  des  BMBF-Projekts  TRANS- 
W A T t  (Transport und Transformation von Biomasse-Elementen  in Wat tgew~ssern)  Pha- 
senf iberg~nge  der  E lemente  P, N und C in de r  Wassers~ule  untersucht ,  besonder s  die 
Bindungsformen und Verf i igbarkei t  des Phosphats  (Dr. Hickel).  

Wissenschaf t le r innen  und Wissenschaf t ler  der  BAH wi rken  auf Ersuchen der  Bun- 
desminis te r  ffir Forschung  und Technologie,  f~ir Verkehr  wie  ffir Umwelt,  Naturschutz  
und Reaktors icherhei t ,  des  Bundesamtes  fC~r Seeschiffahr t  und  Hydrographie ,  des  Um- 
we l tbundesamtes ,  des  Bergamtes  M e p p e n  und der  Bund/L~inder-Arbei tsgemeinschaf t  
Nordsee-Kf i s tengew~sser  durch ihren fachl ichen Rat und ihre T~itigkeit mit  be i  der  Um- 
se tzung und For ten twick lung  der  Konvent ionen zum Schutz des  Meeres .  SchlieBlich 
miissen an d ieser  Stelle die zahl re ichen und umfangre ichen  Beitr~ge und die  redakt io-  
nel le  Bete i l igung von Mi ta rbe i t e r innen  und Mitarbe i te rn  der  BAH in den  yon Dr. Jos6 
Loz~n ini t ier ten , ,Warnsignale"-Bi ichern erw~hnt  we rden  (Loz~n et al., 1990; Loz~in et 
al., 1994; Loz~n & Kausch, 1996; Lozan et al., 1996). 

tm August  1989 besuch ten  als p rominen te  und in teress ier te  G~ste Bundespr~isident 
Richard von Weizs~cker  und seine Gat t in  die Meeress ta t ion  He lgo land  (Abb. 41 und 42). 

Abb. 41. Prof. Wilfried Gunkel erl~utert dem Bundespr~sidenten Dr. Richard von Weizs~cker (links) 
den mikrobiellen Olabbau (15.8. 1989). Photo: Gerrit Sahling. 
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Abb. 42. Besuch im Aquarium im Jahr 1989. Olaf Goemann erz~hlt Frau Marianne yon Weizs~cker 
und dem Bundespr~sidenten Dr. Richard von Weizs~icker etwas vom Helgo|~nder Hummer. Photo: 

Gerrit Sahling. 

Am 8.6. 1990 wurde das bisher gr61~te Forschungsschiff, die , ,Heincke" (Abb. 43), auf 
einer  Weserfahrt an den  Bundesforschungsminis ter  und  von diesem an den  Direktor der 
BAH fibergeben.  Das Vorg~ngerschiff ,,Friedrich Heincke" wurde verkauft  und  verlie~ 
am 26.5. 1990 den  Helgol~inder Hafen, um von ihrer Besatzung in S tavanger  dem n e u e n  
Eigentfimer, Herrn Simon Mokster, ~ibergeben zu werden.  Sie soll dort den  N a m e n  ,, Stril 
Explorer" b e k o m m e n  haben.  Im Jahr  1991 schied der langj~hrige Kapit~n der ,,Uth6rn", 
Rudolf Klings, aus dem Dienst der BAH. Sein Nachfolger wurde der Helgol~nder  Hans-  
Carl Lfihrs. Hans Falke, der Kapit~n der , ,Heincke" und  seit 1968 im Dienst  der BAH, 
ging im Dezember  1992 in den  Ruhestand.  

Im Jahr 1990 ~ibernahm Dipl.-Biol. Hanns-Joach im Neuber t  das Amt des PR-Spre- 
chers in der Zentrale Hamburg  von Dr. Greve. Auf A n r e g u n g  yon Dr. Greve en ts tand  
1991 die , ,Nathanael-PringsheimoGesellschaft  zur F6rderung der Biologischen Anstalt  
Helgoland e. V. ". Sie soll die Aufgaben  der  BAH und  ihre Mitarbeiter  unbfirokrat isch un-  
terst~itzen (so wurde  als eine der ersten Hilfen eine bessere Absicherung der  S tuden ten  
und  Wissenschaftler auf See erm6glicht), und  die Arbei ten  an  der BAH e inem wei teren  
Personenkreis  bekann t  und  verst~ndlich machen.  ,,Die Gesellschaft  tr~gt den  N a m e n  
von Nathanae l  Pringsheim (1823-1894), e inem der Haupt ini t ia toren zur Gr~indung der 
vormals K~niglich Biologischen Anstalt  Helgoland.  Seine Person vereinigte  aufs glfick- 
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lichste in sich den  kreat iven Wissenschaftler, den  grol3herzigen M/izen und  nicht  zuletzt 
auch den kult ivierten Humanis ten.  Die Leitung der Biologischen Anstalt  Helgoland 
wtinscht der Nathanael-Pr ingsheim-Gesel lschaf t  e ine hohe Akzeptanz sowie eine gute 
Kommunikat ion  mit Menschen  sewohl im wissenschaft l ichen als auch im auBerwissen- 
schaftlichen Feld zum Wohle und  zur Steigerung der Leistungsffihigkeit der Biologischen 
Anstalt  Helgoland im zweiten Jahrhunder t  ihres Bestehens", so sagte Prof. Gunke l  in 
se inem Grufiwort am 10.6. 1991. Ende 1994 hatte die Pringsheim-Gesellschaft  50 Mit- 
glieder; 1994 wurden  12 290 DM ausgegeben  mit den  gr6gten Posten ffir PR-Material, 
Offentlichkeitsarbeit  zur Unterstfi tzung der BAH und  Versicherungen yon Expeditions- 
te i lnehmern.  

1992 feierte die Biologische Anstalt  Helgoland ihr 100j~ihriges Bestehen. Das Fest- 
programm b e g a n n  mit einer Ausstel lung im Museum Alexander  Koenig in Bonn vom 
22.5. bis 19.7. 1992 mit dem Titel ,, Herausforderung Meer". S tudenten  des Fachbereichs 
Gesta l tung der Fachhochschule Hamburg  der Professoren Flurschfitz (Illustrationen) und  
Putz (Typographie) stellten in 19 [arbigen Postern die Arbeitsgebiete und  T h e m e n  der 
biologischen Meereskunde  dar, in denen  die Anstalt  tfitig ist; yon Organismen und  de- 
ten  Funkt ionen  in Okosys temen und  schlieglich auch von Schfidigungen und  deren  Ur- 
sachem Ein Aquar ium aus ffinf Becken brachte das Meeres leben  selbst den Besuchern 
nahe.  Der sonst vor Haus C auf Helgoland s tehende  Meeresglobus,  Schotlen- und  Plank- 
tonnetz,  Dredge, Bagger und Siebe, Taucherausrf is tung und  Helgoland-Model l  sorgten 
fflr eine Umrahmung  ,,zum Begreifen". Der Glfickstfidter Maler Hans-Peter  Wirsing fer- 

Abb. 43. FS ,,Heincke" 1990. Photo: Archiv der BAH. 
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tigte das Plakat zur Ausstel lung,  das zugleich ffir die Ank( ind igung des Jubi l~umssym- 
posiums auf Helgoland warb (Wiedergabe als Titelfoto dieser Arbeit). 

Eine zweite reichhalt ige Ausste l lung fand vom 1. bis zum 20. Sep tember  1992 im Hel- 
gol~nder Rathaus statt mit v ie len Bildern, Postern, historischem und  n e u e r e m  Arbeits- 
ger~t und  dem Modell der , ,Heincke". 

Der H6hepunk t  des Jubi l~ums war das wissenschaftl iche Symposium vom 13. bis 
zum 18. September  un te r  dem Motto: ,,The Chal lenge  to Marine Biology in  a Chang ing  
World". Auf Helgoland wurde  die yon der Gemeinde  dem Verfall p r e i sgegebene  Nord- 
seehalle nach  der Prfifung durch das Bauaufsichtsamt durch BAH-Mitarbei ter  und  Stu- 
den ten  un te r  der fachm~nnischen  Leitung yon Jacob-Karl Holtmann,  Olaf G o e m a n n  u n d  
Dieter P f l aumbaum saniert.  In Hamburg  wurde  das wissenschaftliche Programm durch 
e inen  Mitarbei terstab un te r  Dr. Siebers u n d  Dr. Sperting vorbereitet.  

Zum Symposium k a m e n  dann  450 Tei lnehmer  aus 36 L~ndern. Es s tand  unter  der 
Schirmherrschaft des Bundespr~s identen  Dr. Richard yon Weizs~cker; der  Bundesmini-  
ster ffir Forschung und  Technologie, Dr. H. Riesenhuber,  und  der Planktologe Prof. Karl 
Banse aus Seattle hiel ten die Pestvortr~ge. Es folgten, auf 41/2 Tage verteilt, 121 Vortr~ge, 
die Vorstellung von 133 Postern, 11 Abendvort r~ge und  Filme, eine Abschlui~runde zum 
zentra len Thema mit dem Hamburge r  Botaniker Prof. A. Weber  als Leiter, drei gesell ige 
Veransta l tungen,  der Besuch von n e u n  Forschungsschiffen, Ins t i tu tsbes icht igungen und  
Exkursionen! Die Vortr~ge ffillen den  930 Seiten s tarken Band 49 der ,, Helgol~nder  Mee- 
resun te r suchungen"  (1995). 

Organisat ion und  Personal der BAH im Jahr  1992 sind aus Tabelle 4 ersichtlich. Von 
groBer Bedeu tung  ffir verschiedene  Arbe i t sgruppen  an der BAH ist die Un te r suchung  
von Enzymen geworden,  die sich bei Krebsen und  Fischen als en t sche idend  bei Tempe- 
ra tu ranpassung  und  Biotransformation von organischen Schadstoffen e rwiesen  ha be n  
(Prof. Buchholz, Dr. Angela  K6hleroGfinther, Dr. v. Westernhagen).  In der Abte i lung  Mee- 
resbotanik hatte Prof. Lfining sein Buch ,, Meeresbotanik"  bzw. ,, Seaweeds" fiber die Bio- 
geographie und  Okophysiologie der mar inen  Makroalgen ver6ffentlicht (Lfining, 1985, 
1990), und  es gab in den  letzten Jahren  e ingehende  Unte r suchungen  fiber die Wirkung 
ultravioletter St rahlung auf Algen aus ve r sch iedenen  Tiefen (Dr. M. J. Dring, Prof. Lfi- 
ning). In Zusammenarbe i t  mit dem Botanischen [nstitut und  dem Insti tut  ffir Meeres-  
kunde  der Universit~t Hamburg  war die Frei land-Kultur  von Laminaria-Arten bei Hel- 
goland erfolgreich (Prof. Lfining, Dr. Cornel ia  Buchholz). 

Seit der St ipendiatenzei t  an der BAH (1987/88) des heut igen  Abte i lungsle i ters  Dr. 
Christian Sch(itt gibt es in z u n e h m e n d e m  MaBe molekulargenet ische  Verfahren an der 
BAH: In Un te r suchungen  fiber die Rolle der Plasmide bei umwel t r e l evan ten  Aktivit~ten 
der Bakterien, fiber Endosymbiosen  und  In terakt ionen zwischen O r g a n i s m e n  (Viren - 
Prokaryonten - Eukaryonten) ,  und  fiber die Beschreibung von Arten u n d  s tammesge-  
schichtlichen Verwandtschaften.  Es w u r d e n  in den  letzten Jahren  u. a. fo lgende  T h e m e n  
bearbeitet:  Die 6kologische Bedeu tung  der  Phagen  (aufbauend auf den  l ang j~hr igen  Un- 
t e r suchungen  von Dr. Moebus), genet ische Anpassung  von Bakte r ienpopula t ionen  an 
Schwermetalle,  Wechse lbez iehungen  zwischen Noctiluca und  Bakterien u n d  die Rolle 
der Bakterien und  Protisten bei der Produktion von Toxinen im Meer. Die molekula re  ma- 
rine Naturstoff-Forschung an  der BAH mit der M6glichkeit  einer wirtschaft l ichen Nutz- 
ba rmachung  wird vorbereitet .  

In der Meeresstat ion Helgoland b e g a n n e n  im Jahr  1993 Bauarbei ten  am Aquar ium 
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mit  umfassender  Erneuerung  der  Becken,  da sich du tch  Seewasse r  verursachte  schwere  
Sch~den an Betontei len geze ig t  hatten.  Die Wat tenmeers ta t ion  Sylt erhiel t  im Jahr  1996 
e inen  Konferenz- und Seminar raum als Neubau .  

Am 5.8. 1993 wurde  dem Kollegium der  BAH dutch  Minis ter ia ld i rektor  Dr. Men-  
nicken,  Abte i lungs le i te r  im Bundesminis te r ium fiir Forschung und Technologie,  mi tge-  
teilt, da!~ nunmehr  de r  Status der  BAH als unselbst~indige Bundesans ta l t  definit iv aufge-  
g e b e n  und eine neue  Konzept ion ge funden  w e r d e n  miisse. Die b isher ige  Struktur, die 
sich historisch entwickel t  habe,  en tspr~che  nicht  mehr  den  Bediirfnissen e iner  zeit- 
gem~Sen  Forschungsakt ivi t~t .  Eine Arbe i t sg ruppe  des  Wissenschaf tsra tes  solle unter  
E inbez iehung  des  Wissenschaf t l ichen Beirats der  BAH fiber legen,  wie der  Forschungs-  
auf t rag  der  BAH wei tergeff ihr t  w e r d e n  kbnne.  Im Fr0.hjahr 1994 wurden  die  drei  BAH- 
Sta t ionen dutch  Mitg l ieder  des Wissenschaf ts ra tes  besichtigt ,  der  in se iner  , ,Stellung- 
n a h m e  zur Biologischen Anstal t"  vom 20.5.1994 empfahl ,  ,, die Biologische Ansta l t  Hel-  
go land  unter  ihrem je tz igen  t radi t ionsre ichen N a m e n  als ein selbst~indiges Insti tut  mit 
zwei  Forschungss tandor ten  auf He lgo land  und Sylt wei te rzuf i ihren  und zu s ta rken" .  Des 
wei te ren  heis t  es in der  S te l lungnahme  des  Wissenschaf tsra tes :  ,,Die i iber reg iona le  Be- 
deu tung  der BAH und das gesamts taa t l i che  Interesse  an ihrer Forschung und  ihren Ser-  
v ice le i s tungen  auf dem Gebie t  der  Meeresb io log ie  s tehen  nach  Ansicht  des  Wissen-  
schaftsrates  auBer Frage."  

2 5 .  S c h l u f l w o r t  

Im v o r a n g e h e n d e n  Kapitel  konnte  nur sehr  wen ig  der  Vielfalt von Arbe i t en  und Er- 
gebn i s sen  der  le tz ten  Jahre  un te rgeb rach t  werden .  Die Jahresber ich te  der  BAH ze igen  
ein ausff ihrl icheres Bild yon Personen,  Akt ivi t~ten und Arbei tsmit teln.  Die Dars te l lung 
der  Forschungen  erfolgt seit 1993 nicht mehr  ab te i lungsweise ,  s o n d e m  nach den  Kate-  
gor ien  des Forschungsprogramms.  Dieses P rogramm geht  auf den  Forschungsp lan  
zuriick, den  Prof. Gunke l  mit den  Wissenschaf t lern  de r  BAH seit  1990 auf Ersuchen  des 
Minis ter iums neu erarbe i te t  hat. Es soil dar in  deut l ich  werden ,  dab es an der  BAH e igen-  
s t~ndige Leit l inien ffir den Forschungsansa tz  gibt  und  dab w e i t ge he nd  interdiszipl in~r  
gea rbe i t e t  wird. Die For schungsvorhaben  sind in fo lgenden  themat i schen  Schwerpunk-  
ten un te rgebracht :  

- Biologische Dynamik  in der  Deutschen Bucht, 
- Aus tauschprozesse  im Wattenmeer ,  
- Adap t ive  S t ra teg ien  mar iner  Organismen,  
- Taxonomie mar iner  Organismen,  
- Spezie l le  Projekte.  

Die urspr i ingl ich  vorgesch lagene  Kategor ie  , ,Erforschung der  Meeresverschmut~  
zung" wurde  au fgegeben ;  die dami t  befaBten Arbe i t en  wurden  im Z u s a m m e n h a n g  mit 
den  (ibrigen S chwerpunk t en  g e s e h e n  und dort  e ingeordne t .  

In der  Fas sung  des For schungsprogramms  vom D e z e m b e r  1991 he i s t  es in der  

Pr~ambel:  
,,Mit d i e sem Programm verfolgt  die BAH e ine  Doppels t ra teg ie :  Das Wissen i iber  die 

Lebensvorg~inge im Meer, besonders  in der  Nordsee ,  wird  vertieft.  Gle ichzei t ig  t r agen  
d iese  Forschungsa rbe i t en  dazu  bei, der  Politik v o r a u s s c h a u e n d  gee igne te  MaBnahmen  
ffir den  Schutz und  die a u s g e w o g e n e  Nutzung  des  Meeres  zu empfehlen ."  
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So s a g t e  a u c h  Prof. K i n n e  s c h o n  auf  d e m  S y m p o s i u m  z u m  75j f ihr igen  B e s t e h e n  d e r  

BAH: 

, ,Wer d ie  Sch~itze d e s  M e e r e s  nutz t ,  d e r  muB a u c h  d ie  Bfirde d e r  V e r a n t w o r t l i c h k e i t  

ffir d e s s e n  G e s u n d e r h a l t u n g  t r agen .  Die Pr~imissen ffir d ie  A u s f i b u n g  d i e s e r  Veran t -  

w o r t l i c h k e i t  s i nd  w i s s e n s c h a f t l i c h e  E r k e n n t n i s s e "  (Kinne,  1967b). 
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Tabe l l enanhang  

Tabelte 1. BAH 1964, Organisat ion und Personal 

Leitung: Direktor: Prof. Dr. Otto Kinne; Stellvertreter: Dr. Horst Aurich 

Abte i lung  Zoologie:  Prof. Dr. Otto Kinne (Letter), Dr. Bernhard Werner, Dr. Erich Ziegelmeier, 
Dr. Gotram Uhlig 

Abte i lung  Physiologie:  Prof. Dr. Friedrich Krfiger (Letter), Dr. Hans-Peter  Bulnheim, Dr. Heinz 
Schaefer 

Abte i lung  Botanik: Dr. Peter Kornmann (Letter), Dr. Hanswerner  Kesseler 

Abte i lung Mikrobio logie :  Dr. Wilfried Gunkel  (Letter) 

Abte i lung  Planktoiogie:  Dr. Horst Aurich (Letter), Dr. Max Gfllbricht, Dr. Erik Hagmeier  

Abte i lung  Ichthyologie:  Dr. Adolf Kotthaus (Letter), Dr. Jfirgen Fltichter, Dipl.-Biol. Harro Hall 
(Bordbiologe) 

Abte i lung  St rahlenhiologie :  Dr. Horst Aurich (Letter}, Dr. Manfred Hoppenhei t  

Verwaltung:  Erich Windt (Letter), Agnes Heinemann,  [ngeborg Heikenw~ilder, Agnes Libor, 
Gertrud Wur[ (Direktor-Vorzimmer] 

Aquar ium: Andreas  Holtmann [Letter), Henry D6rner, Jack Friedrichs, Hinrich Kanje 

Materialversand: Heinrich Herzog (Letter), Elke Giersch, Inge Schmolke 

Bibliothek: Dipl.-Bibl. Werner Meiss 

Technische Assistenten und Laboranten:  Francis Crouse, Helmut Eggers, Olaf Goemann,  Erich- 
Hartwig Harms, Jacob Karl Holtmann, Johann  Kahlcke, H. Krohn, Eva-Maria Krflss, Jf irgen Mar- 
schall, Margarete  Mfihlenkamp, P. Pflaum, Gerrit  Sahling, Paul-Heinz Sahling, Hanna  Schmidt, 
He. Schmidt, Martin S6hl, Hans-Hermann Trekel 

Schifispersonal: T6nnies Hornsmann (Kapit/in der  ,,Uth6rn"), John  Herzo 9 [Schiffsfflhrer der 
,,Ellenbogen"), Werner Krfihs, Peter Singer, Jfirgen Stoldt, Nickels Wichers, GCmter Wolf 

Fahrer: Hans Wiegleb 

Werkst~itten: Charles Liihrs, Max Simonsen 

Hauspersonal: L. Bredau, Emil Classen, Petrine Gosda, Johanna  Klaar, Erna Rails, Franz Ralfs, 
Dorothea Ried 

Tabelle 2. BAH 1972, Organisat ion und Personal 

Leitung: Direktor: Prof. Dr. Otto Kinne, Stellvertreter: Prof. Dr. Adolf Kotthaus 

Abte i lung  Meereszoologie :  Dr. Hans-Peter  Bulnheim (Letter), Dr. Gerhard Lauckner, Dr. Gu- 
stav-Adolf Paffenh6fer, Dr. Dietrich Siebers, Dr. Friedrich-Wilhelm Tesch, Dr. Bernhard Werner, 
Dr. Erich Ziegelmeier  

Abte i lung Meeresbo tan ik :  Dr. Dr. h.c. Peter Kornmann (Letter), Dr. Gerhard  Drebes,  Dr. Hans- 
werner  Kesseler, Dr. Klaus Lfining 

Abte i lung  Biologische Ozeanographie :  Prof. Dr. Adolf Kotthaus (Letter), Dr. Erik Hagmeier,  Dr. 
Wolfgang Hickel 
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Abteilung Experimentelle Okologie: Dr. Gotram Uhlig (Leiter), Dr. Jfirgen Flflchter, Dr. Wulf 
Greve, Dr. Manfred Hoppenheit ,  Dr. Hermann  Kayser, Dr. Harald Rosenthal, Dr. Klaus-Richard 
Sperling 

Abteilung Meeresmikrobiologie: Dr. Wilfried Gunkel  (Leiter), Dr. Wolfgang Krumbein, Dr. Karl- 
heinz Moebus 

Taxonomische Arbeitsgruppe: DipL-BioL Hans Georg Andres, Dr. Ilse Bartsch, cand.rer.nat. 
K.-H. Becker, Dipl.-BioL [ngo Freudenhammer,  Dr. habiI. Gesa Hartmann-SchrSder,  DipL-BioL 
Helga Kapp, Dr. Anton Le[ek, Dr. Karin Riemann-Zfirneck, Dr. Hartmut Schinkowski, Dr. Renate 
Weigmann-Haass  

Emeriti: Dr. Horst Aurich, Prof. Dr. Friedrich Kriiger 

Doktoranden: Peter Jatzke, Dipl.-Biol. Karl Kl6ckner, Gertraud Luther, J. Raft 

Verwaltung: Uwe Kersten (Leiter), llse G~tjens, Agnes Heinemann,  Agnes Libor, Annel iese  Lo- 
renz, Marie-Louise Schr6der, Gertrud Wurl (Direktor-Vorzimmer) 

Aquarium: Andreas Holtmann (Leiter), Josef Baumann,  Helgo Block, Nikolaus Loch, Carl Rick- 
n e t s  

Materialversand: Heinrich Herzog (Leiter), Gerda Duve, Olaf Goemann  

Bibliothek: Dipl.-Bibl. Inka Schritt, Dipl.-Bibt. Beate Sysoew, Johanna  Klaar 

Technische Assistenten und Laboranten: 1. Bacvarov, Marianne Bartel, Rainer Benesch, Valerie 
Clark, Werner Dittrich, Brigitte Freier, Gudrun Ffirstenberg, Marianne Greve, Elisabeth Gron- 
stad, Hannelore  Harbst, Erich-Hartwig Harms, Sieglinde Hogreve, Jacob K. Holtmann, Petra Ho- 
sumbek, Jutta Klinckmann, Karl-Walter Klings, Margot Koschorrek, K~the Krfiss, R. Kruse, 
D. Lemcke, Rainer Lfidtke, J i i rgen Marschall, Dorothea Martin, B. Metscher, U. Michels, Alfred 
Mielke, Sybilte Mielke, Margarete  Mfihlenkamp, K. Neubauer,  Sigrid Ohlsen, H. Rade, A. Rei- 
ners, Inge Reyelts, Ute Rieper, Gerrit Sahling, Paul-Heinz Sahling, Martin S6hl, Manfred Sturm, 
Gi.inther Tadday, Klaus Treutner, A. Winter, Helga Witt. 

Schiifspersonah Hans Falke, James  Friedrichs, Jens-Uwe Helmke, T6nnies Hornsmann (Kapit~n 
der ,,Friedrich Heincke"),  John Hottendorf, Klaus Ivens, Gerhard  Jung, Rudolf Klings, Gerd 
Kr(iss, Werner Krfihs (Schiffsffihrer der , ,Ellenbogen"), Adolf Kruse, W. Leiser, Hans Ernst Lo- 
renzen,  G. Mensing,  Volker Oelrichs, G. Scholz, Wolfgang Springer, Ji irgen Stoldt (Kapit/in der 
,, Uth6rn"), R. Thoede,  Henry TSnnies, Sibo Wessels, Nickels Wichers, Gflnter Wolf 

Tauchergruppe: Werner Schomburg (Leiter), Hans Belau, Dipl.-Ing. G~inther Luther, N. Neu- 
kirch, Manfred Pose 

Fahrer: Erich Koal 

Werkst/itten: Ernst Ahrens, Richard Gebhardt ,  H. Handrek,  Bernhard Ipsen, Charles Ltihrs, Erk 
L~itzen, J t i rgen Meyer, Martin Wichers 

Hauspersonal: Inge Ahrens (Heimleiterin , ,Arthur-Hagmeier-Haus"),  Erika Asmussen (Heimlei- 
terin ,,Adolf-Btickmann-Haus"), Petrine Gosda, Heidemarie  Ipsen, M. Jacob, B/irbel Pflaum- 
baum, Dieter Pf laumbaum (Heimleiter , ,Wilhelm-Mielck-Haus"), Erna Ralfs, Franz Ralfs, Doro- 
thea Ried 
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Tabelle 3. BAH 1982, Organisat ion und  Personal (auszugsweise) 

Leitung: Direktor: Prof. Dr. Otto Kinne; Stellvertreter: Prof. Dr. Hans-Peter  Bulnheim 

Abte i lung  Meereszoologie:  Prof. Dr. Hans-Peter  Bulnheim (Leiter), Dr. Klaus Anger, Dr. Gerhard  
Lauckner, Dr. Dietrich Siebers, Dr. Friedrich-Wilhetm Tesch, Dipl.-Biol. Ruth B6ttger (bis 31.8.), 
Dipl.-Biol. R/idiger Kracht (bis 31.8.), Dr. Hein yon Westernhagen,  Dipl.-Biol. Monika  Schoth, 
Dipl.-Biol. Andreas Winkler, Dipl.-Biol. Ulrich Nie rmann  

Ahte i lung  Meeresbotan ik :  Dr~ Klaus Lfining (Leiter), Dr. Gerhard  Drebes, Dr. Erik Hagmeier,  Dr. 
Hanswerner  Kesseler. 

Abteilung Biologische Ozeanographie: Prof. Dr. Max Gillbricht /Leiterl, Dr. Wolfgang Hickel, 
Dr. Peter Martens 

Abte i lung  Exper imenle l le  Okoiogie:  Dr. Gotram Uhlig (Leiter), Dr. Wulf Greve, Dr. Manfred 
Hoppenhei t ,  Dr. Volker Kartheus (bis 30.6.), Dr. He rmann  Kayser, Dr. Karl K16ckner, Dr. Harald 
Rosenthal, Dr. Klaus-Richard Sperling, Dr. Ellen Wahl, Dipl.-Biol. Andreas Dietrich (bis 30.6.), 
Elke Hilpert (bis 30.6.), Dipl.-Biol. Norbert  Laasch (bis 30.6.) 

Abte i lung  Meeresmikrobio logie :  Dr. Wilfried Gunkel  (Leiter), Dr. G/inter Gassmann,  Dr. Karl- 
heinz Moebus,  Dr. Mar ianna  Rieper 

Taxonomische  Arbei tsgruppe:  Dr. Kunigunde H/ i lsemann (Leiterin), Dr. Hans Georg Andres, 
Dr. llse Bartsch, Dr. Malte Elbr~ichter, Dr. Renate Haa6, Dr. Gesa Hartmann-Schr6der,  Dr. Hans- 
Christ ian John, Dipl.-Biol. Helga Kapp, Dr. Karin Riemann-Z/irneck,  Dr. Knud Schulz, Dr. Chri- 
stine Karrer (ab 1.5.) 

Verwaltung: Uwe Kersten (Leiter) 

Direktor-Vorzimmer:  Rosemarie Weidel 

Aquar ium und Materialversand: Olaf G oem ann  (Leiter) 

Bibl iothek:  Dipl.-Bibl. Inka Schritt (Leiterin), Dipl.-Bibl. Beate Sysoew, Johanna  Klaar, Hartmut  
Hasselberg 

Schiffsfiihrung: Hans Falke (Kapit~in der  ,,Friedrich Heincke"),  Rudolf Klings (Kapitan der  
,, Uth6rn") 

Tauchgruppenleiter: Werner Schomburg 

Hauspersona l  (Heimieitung):  Waltraud Lorenzen {Heimleiterin ,, Arthur-Hagmeier-Haus"),  Die- 
ter Pf laumbaum (Heimleiter ,, Wilhelm Mielck-Haus" ), Ingrid Weise (Heimleiterin ,, Adolf-B/ick- 
mann-Haus"  ) 

Tabelle 4. BAH 1992, Organisat ion und  Personal 

Leitung: Prof. Dr. Wilfried Gunkel; Vertreter: Dr. Hein v. Westernhagen  (bis 30.9.), Dr. Manfred 
Hoppenhei t  (ab 1.10.) 

Ahte i lung  Meereszoologie :  Prof. Dr. Friedrich Buchholz Cab 1.4,  Leiter), Dr. Klaus Anger, Dr. 
Joachim Harms (ab 15.4.), Dr. Angela K6hler-G/inther, Dr. Gerhard  Lauckner, Dr. Dietrich Sie- 
bers, Dr. Hein yon Westernhagen.  A u f  Projektsteflen: Dr. Kirsten B6ttcher (DFG), Dipl.-Biol. 
Patricia Cameron  (UBA), Dipl.-Biol. Sven Riestenpatt  (ab 1.7., DFG) 

Abteilung Meeresbo tan ik :  Prof. Dr. Klaus L/ining (Leiter), Dr. Inka Bartsch, Dr. Gerhard  Drebes. 
A uf Projektstellen: Dipl.-Biol. Petra Leukart, Dipl.-Biol. Britta Schaffelke 
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Abteilung Biologische Ozeanographie: Prof. Dr. Karsten Reise (Leiter), Dr. Werner  Armonies, 
Dr. Harald Asmus, Dr. Ragnhild Asmus, Dr. Erik Hagmeier, Dr. Wolfgang Hickel, Dr. Peter Mar- 

tens. A u f  Projektstellen: Dipl.-Biol. Annelise Albrecht (BMFT), Joachim Berg (Umwelt-Bundes- 
amt Berlin, UBAL Dipl.-Biol. Insa Bock (bis 31.7., BMFT), Dipl.-Biol. Frank Buhs (ab 1.2., Lan- 
desamt ffir den Nat ionalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer,  TSnning, NPA), Dipl.-Biol. 
Ute Kopacz (BMFT), Dr. Dagmar  Lackschewitz (ab 1.2.), Dipl.-Biol. Erwin Perlich (BMFT), Dr. 
Jens Prena (bis 31.1., UBA), Dipl.-Chem. Thomas Raabe (UBA), Dr. Gerald Schneider  (BMFT), 
Dipl.-Biol. Dirk Schories (BMFT), Dipl.-Biol. lna Siebert  (UBA), Dipl.-BioL Michael  Simon (ab 
I. 2., NPA), Dipl.-Biol. Martin Thiel (ab 1.10., NPA), Dipl.-Biol. Anke Wille (BMFT) 

Abteilung Experimentelle Okologie: Dr. Gotram Uhlig (bis 30.4., Leiter), Dr. Heinz-Dieter 
Franke, Dr. Wulf Greve, Dr. Manfred Hoppenheit ,  Dr. Klaus-Richard Sperling, Dr. Ellen Wahl 

Abteilung Meeresmikrobiologie: Dr. Christian Schiitt (ab 1.7., Leiter), Dr. G~inter Gassmann,  
Dr. Marianna Kirchner, Dr. Karlheinz Moebus. A u f  einer Projektstelle: Dr. Dietmar Gl indemann 
(bis 31.5.) 

Taxonomische Arbeitsgruppe: Dr. Hans Georg Andres (Leiter), Dr. Ilse Bartsch, Dr. Malte EI- 
br~chter, Dr. Renate Haass, Dr. Gesa Hartmann-SchrSder,  Dr. Kunigunde H~ilsemann (bis 
31.10.), Dr. Hans-Chris t ian John, Dipl.-Biol. Helga Kapp, Dr. Karin Riemann-Zfirneck, Dr. Knud 
Schulz. A u[ einer  Projektstelle: Dipl.-Biol. Clement ine Zelck 

Verwaltung: Uwe Kersten (Leiter), Gerda Bardt, Marie-Luise Bertram, Renate BStjer, Gerda 
Duve, Maike GI~sener, Ursel Heitmann, Ger t raude Hennemann ,  Manfred Jung,  Veronika Kauf- 
mann, Petra M6nch, Ralf Napirata, JSrg Palenczat, Brigitte Rauch, Renate Schenk, Elke Schmidt, 
Horst SchrSder, Cornelia Seidel, Rosemarie Weidel (Direktor-Vorzimmer), Gaby Zawal 

Pressesprecher: Dipl.-Biol. Hanns-Joachim Neubert  

Aquarium und Materialversand: Olaf Goemann  (Leiter), Ulrich Alexander, Helgo Block, Franz 
Hennemann,  Peter Klose, Alfred Mielke 

Bihliothek: Dipl.Bibl. [nka Renckhoff (Leiterin), Ute Alexander, Werner Sisolewsky, Stephani  
Soll, Dipl.-Bibl. Beate Sysoew 

Technische Assistenten und Laboranten: Sieglinde Bahns, Barbara Bahr, Carol Berger, Gertrud 
Delfs, Brigitte Dethlefs, Gudrun  Ftirstenberg, Hannelore Halliger, Erich-Hartwig Harms, Elisa- 
beth Herre, Nicole Hildebrandt,  Jacob Karl Holtmann, Michael Janke,  Dietrich Janssen,  Petra 
Kadel, Renate Kleinfeld, Karl-Walter Klings, Gfinter Krtiner, Bjarne Lauritzen, Peter Mangels-  
doff, Cornelia P0schel, Hans Reichenberger,  Frank Reiners, Gerrit Sahling, Franziska Schorn, 
Manfred Sturm, Ute S0sens, G~inther Tadday, Klaus Treutner, Ulrike Wiege, Jut ta  Willffthr-Nast 

Schiffspersonah Klaus Bartsch, Peter Botter, Peter Elvert, Hans Falke (Kapit~n der  ,,Heincke"), 
Ernst-Dieter Hansen,  Klaus Ivens, Dieter Klings (Schiffsfiihrer der  ,, Diker"), Niels Kruse (Schiffs- 
ffihrer der ,,Mya"), Gerhard  Krtiss, Hans-Carl  Lfihrs (Kapit~in der  ,,UthSrn"), Lajos Miszler, Her- 
mann  Mohr, Volker Oelrichs, Walter R6w (Schiffsffihrer der  ,,Aade"), Kurt Schmidt, Henry TSn- 
hies, Niels TSnnies, BjSrn Venske, Robert Voss 

Tauchergruppe: Udo Schilling (Leiter), Hans-Hermann  LSsche 

Fahrer: Hans Geisler 

Werkst~itten: Karl-Heinz Boysen, Helgo Denker, Karl Gigla, Bernhard Ipsen, Hans-J i i rgen Lo- 
renzen, Erk L~itzen, Reimer Magens,  Manfred Pieper, Walter Reck, Martin Schelp 

Hauspersonah Erika Broders, Waltraut Lorenzen (Heimleiterin , ,Arthur-Hagmeier-I Iaus"), Wer- 
ner  Lorenzen, Cornelia Mumm, B~irbel Pflaumbaum, Dieter Pf laumbaum (Heimleiter ,,Wilhelm- 
Mielck-Haus "), Johann  Piorek, Regina Piorek, Christ iana Reichenberger,  Gudrun  Schulze, Ga- 
briele Thedens,  Ingrid Weise (Heimleiterin ,, Adolf-B~ickmann-Haus") 
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Tabelle 5. Kurs der BAH ffir Biologielehrer 1950 (Ellenbogen/Sylt) 

Do.  13, 7. 
Einffihrung (Prof. Hagmeier) 
Dredgefahrt Austernbank, Dredgefahrt vor List, Demonstration des gefischten 
Materials (Dr. Werner, Dr. Ziegelmeier, Dr. Kornmann) 

Fr. 14 .7 .  
Strandwanderung (Dr. Kornmann, Dr. Werner, Dr. Ziegelmeier) 
Mollusken, kfinstliche Befruchtung bei Sabellaria, Barnea candida (Dr. Werner) 

Sa. 15 .7 .  
Wattexkursion, Demonstration (Dr. Kornmann, Dr. Werner, Dr. Ziegelmeier) 

So.  16. 7. 
Inselexkursion, Vogelkoje, Rotes Kliff, Keitum, Morsumkliff, Rantumbecken 
(Dr. Kornmann, Dr. Werner) 

Mo, 17.7 .  
Algenexkursion, Algenauflegen, Algenmikroskopie (Dr. Kornmann) 

DL 18.7. 
Plankton, Hydrographie (Dr. Aurich) 

Mi, 19 ,7 ,  
Krebse (Dr. Ziegelmeier) 
Echinodermen, kfinstliche Befruchtung (Dr. Aurich) 

Do.  20. 7. 
Landexkursion (Dr. Kornmann) 
Muschelbank (Dr. Ziegetmeier) 
Plankton (Dr. Aurich) 

Ft. 2 1 . 7 .  
Ausfahrt mit der ,, Uth6rn" (Dr. Lundbeck) 

Sa. 2 2 . 7 .  
Fischereiwissenschaft (Dr. Lundbeck) 

Mo. 2 4 . 7 .  
Coelenteraten, Muschelfischerei (Dr. Werner) 

Di. 2 5 . 7 ,  
Plankton (Dr. Aurich) 
Kleinere Tiergruppen (Dr. Werner) 
Okologie, Lebensweise der Wattenmeertierwelt (Prof. Hagmeier) 



105 

Tabelle 6. Meeresbiologischer  Kurs der  BAH 1964 (Helgoland) - NW = Niedrigwasser  

Di. 4.8. NW 14.40 
8,30 BegrtiBung. Grunds~tzliches zur Problematik der mar inen  Biologie (Prof. Kinne) 
9,30 Kurze Einft ihrung in die Geologie Helgolands (Dr. Werner), Inse l rundgang gemeinsam mit 
Dr. Kesseler (Landpflanzen) und Dr.Vauk (Vogelwett) 
14.30-18.00 Planktonuntersuchungen.  EinfOhrung in die marine Planktonkunde.  l~lbersicht 
fiber die wichtigsten Formen anhand  von l ebendem Material  (Dr. Aurich, Dr. Gillbricht) 

Mi. 5.8. NW 15.59 
8.30-12.00 Dfiinenexkursion, S t randwanderung,  Untersuchung der  Sandlf ickenfauna (Dr. Uhhg, 
Dr. Werner, Dr. Ziegelmeier) 
14.30-18.00 Bearbei tung des Meiobenthosmater ia ls  der  D~inenexkursion. Aufgabe und  Bedeu- 
tung der mar inen  Protozoologie. Demonstrat ion einiger  mar inen Protozooentypen (Dr. Uhlig) 

Do. 6. 8. NW 17.08 
8.00 Ausfahrt  mit F.K. ,,Uth6rn": Hydrographie,  Plankton-, Dredsch- und Bodengreiferf/inge, 
Grundschleppnetzzug 
15.00-18.00 Demonstrat ion des gesammel ten  Materials, Lebendbeobach tungen  (Dr. Ziegel- 
meier) 

Fr. 7.8. NW 18.08 
8.30-12.00 Seeigelentwicklun 9 nach k~instlicher Befruchtung bei Psammechinus  miliaris (Dr. 
Wemer, Dr. ZiegeImeier, A. t-toltmann) 
14.30-18.00 Beobachtungen  und  physiologische Versuche an l ebendem Material (Prof. Schlie- 
per) 

Sa. 8.8. NW 6.30 
8.30-12.00 Fischbiologie, PrSparat ions(ibungen an Fischen (Dr. Kotthaus) 

Mo. 10.8. NW 8.06 
7.00 Exkursion zum Nordost-Felswatt  (Dr. Werner, Dr. Ziegelmeier) 
14.30-16.00 Demonstrat ion des gesammel ten  Materials (Dr. Werner, Dr. Ziegelmeier  ) 
16.00-18.00 Lebendbeobach tungen  und  physiogische Versuche an  mar inen Wirbellosen (Prof. 
Schlieper) 

Di. 11.8. NW 8.48 
7.30 Algenexkursion, anschlieBend Anlegen eines Algenherbars .  Mikroskopische U b u n g e n  zur 
Morphologie und  Entwicklung von Meeresa lgen  (Dr. Koinmann,  Dr. Kesseler, P. H. Sahling) 

Mi. 12.8. NW 9.26 
8.30- 9.45 Stoffwechselphysiologische Probleme in der  mar inen  Botanik (Dr. Kesseler) 

10.00-12.00 Bes t immungs i ibungen  an  Muscheln  (Dr. Ziegelmeier) 
nachmit tags  frei fiir selbstfindiges Aufarbei ten des gesammel ten  Materials 

Do. 13, 8. NW 10.02 
8.30-12.00 Vorkommen, Verbrei tun 9 und  Aktivit~iten yon rnarinen Mikroorganismen,  mit De- 
monstrat ionen (Dr. Gunkel) 
14.30-18.00 Planktonuntersuchungen,  Studium pelagischer  Entwicklungsstadien (Dr. Aurich, 
Dr. Gillbricht) 

Fr. 14.8. NW 10.38 
8.30-12.00 Preparat ion yon Arenicola marina, Demonstrat ion zur Biologie yon Arenicola (Prof. 
Kriiger) 
14.30-18.00 Einf(ihrun 9 in die Arbei ten der  Biologischen Anstalt  Helgoland. Rundgan 9 durch 
Meeresstat ion und  Aquarium (Prof. Kinne) 

Sa. 15.8. NW 11.17 
8.30-11.15 Einrichtun 9 yon Seewasseraquarien,  Hal tung yon Meeres t ieren (A. Holtmann) 
11.30 Schlul~besprechung (Prof. Kinne) 

Vorgesehen ist eine Besichtigun 9 der  Vogelwarte Helgoland, Termin nach Vere inbarun 9 


