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EINLEITUNG 

Vor zwei Jahren beging die Helgol~inder Bev6tkerung in einer Reihe denkwfirdi- 
ger Festakte die 75j~ihrige Zugeh6rigkeit der Insel zu Deutschland. Aus diesem Anlal~ 
hatte ich seinerzeit in der Jubil~iumsausgabe der Zeitung ,,Der Helgol~inder" einen 
Aufsatz ver6ffentlicht mit dem Titel ,,Helgoland und die Meeresbiologie". In diesem 
Aufsatz wurde insbesondere fiber die Grfindung der Biologischen Anstalt Helgoland, 
die kriegsbedingte Zerst/Srung ihrer Geb~ude, ihren Wiederaufbau und fiber einige 
Aspekte unserer gegenw~irtigen T~itigkeit berichtet. 

Anl~il~lich des 75j~ihrigen Bestehens der Biologischen Anstalt Helgoland m6chte 
ich hier vor allem die gegenw~irtige Situation schildern und einen Blick in die unmittel- 
bare Zukun~ wagen. 

AUFGABENSTELLUNG UND ORGANISATION 

A u f g a b e n s t e l l u n g  

Der Biologischen Anstalt Helgoland obliegen zwei Hauptaufgabenbereiche: 
(1) Sie betreibt meeresbiologische Grundlagenforschung, vor allem auf den Fach- 

gebieten Zoologie, Physiologie, Botanik, Mikrobiologie, Planktologie, Ichthyologie 
und Strahlenbiologje. 

(2) Sie dient - als einzige deutsche Meeresstation - den Belangen festl~indischer 
Forschungseinrichtungen des In- und Auslands (Betreuungsaufgaben). 

Die Grundlagenforschung der Biologischen Anstalt Helgoland konzentriert sich 
vor allem auf umfangreiche Untersuchungen in See und auf experimentell-6kologische 
sowie physiologische, biochemische und biophysikalische Arbeiten im Laboratorium. 

1 In der Septemberausgabe des ,,Der Helgol~inder" (offizielles Ver/Sffentlichungsorgan 
des Vereins Helgoland e. V. - Geschichte und Kultur der Deutschen Bucht und zugleich 
Sonderausgabe der ,,Cuxhavener Allgemeinen" fiir die Insel HeIgoland) erschienen anliifflich 
des 75j~ihrigen Bestehens der Biologischen Anstalt Helgoland insgesamt 19 Beitr~ige ~iber unsere 
Anstalt. In etwas ver~inderter Form wird bier der Einleitungsaufsatz - mit freundlicher Ge- 
nehmigung der ,,Cuxhavener Allgemeine" - abgedruckt. 
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Auf breiter, interdisziplin~irer Basis soli die Anstalt unsere gegenw~irtigen Kennmisse 
~iber die biologischen Grundlagen des Lebens im Meer erweitern; gleichzeitig soil sie 
der unmittelbar anwendungsbezogenen Zweckforschung ein trag£ihiges, sicheres Fun- 
dament und neue Impulse liefern. 

Im Rahmen ihrer Aufgaben als Meeresstation obliegt der Biologischen Anstalt 
Helgoland die F6rderung der Kennmis vom Leben im Meer dur& (1) Bereitstellung 
yon Arbeitspliitzen far in- und auslSndische Gastforscher, (2) Versorgung festli/ndi- 
scher Lehr- und Forschungssfiitten mit marinem Untersu&ungs- und Lehrrnaterial, 
(3) Aufnahme und Betreuung yon Lehrveranstaltungen (Kurse, Exkursionen) der 
Ho&schulen sowie die Veranstaltung eigener meeresbiologis&er Kurse und (4) Un- 
terhaltung eines Schau-, Lehr- und Versuchsaquariums. 

Abb. 1: Meeresstation der Biologischen Anstalt Helgoland; im Vordergrund F.K. ,Uth6rn". 
Unterhalb der H~iuserreihe auf dem Oberland ist links der oberirdische Tell des Schauaquari- 
urns zu sehen; nach rechts schliel~en s~ch die beiden mit Laboratorien, Spezialriiumen, Kurssiilen 
etc. ausgestatteten Hauptfliigel an; ganz rechts liegt die Hausmeisterwohnung, darunter der 

Gemeinschaf~sraum. (Photo" H. O. CoHos) 

O r g a n i s a t i o n  

Die Biologische Anstalt Helgoland geh6rt zum Gesch~iflcsbereich des Bundes- 
ministers f~ir Ern~ihrung, Landwirtschatt und Forsten. 
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Leitung 

Leitender Direktor: Prof. Dr. OTTO KINNr; Stellvertreter: Wissenscha~licher 
Direktor Dr. ADOLr KOTTHAUS; Verwaltungsleiter: RI PETEI~ BRADHrRING. 

Abb. 2: In einem Teil dieses Geb~iudes in Hamburg-Altona ist die Zentrale der Bio.logischen 
Anstalt Helgoland untergebracht. Das Geb~iude beherbergt aut~erdem die Auf~ensteile Hamburg 
der Unterabteilung Fischwirtschait des BML und das Institut fiir Biochemie und Technologie 

der Bundesforschungsanstalt ftir Fischerei. (Bildarchiv der Biologischen Anstalt Helgoland) 

Abteilungen 

Abteilung Zoologie. Leiter: Professor Dr. O. KINNE, Leitender Direktor und 
Professor; Stellvertreter: Dr. B. W~RN~t~, Wissenschaf[licher Oberrat; Dr. E. ZIrGrL- 
Mr~R; Dr. G. UHLrC; Dr. T. J. PANDIAN, N. N. 

Abteilung Physiologie. Leiter: Professor Dr. F. KI~/JG~R, Wissenschaf~licher Ober- 
rat; Dr. H.-P. BULNHEIM; Dr. H. BOHLING; H. ROSENTHAL. 

Abteilung Botanik. Leiter: Dr. P. KORNMANN, Wissenschai~licher Oberrat; Dr. H. 
KrssEL~r.; Dr. G. Dt~rBrs; I)r. H. KAYs~R. 

Abteilung Mikrobiologie. Leiter: Dr. W. GUNKEL, Wissenschaf~licher Rat; Dr. W. 
WESVHHD~; Dr. N. M. GAND5L 

Abteilung Planktologie. Leiter: Dr. H. AURmH, Wissenschafldicher Oberrat; Dr. 
E. HAGMEIER; Dr. W. HmKEL; Dr. A. WAGH. 

Abteilung lchthyologie. Leiter: Dr. A. KOTTSAUS, Wissenschafilicher Direktor; 
Dr. J. FL0CHTrR; Dr. F.-W. TrSCH. 

Abteilung Strahlenbiologie. Leiter: Dr. H. AURmH, Wissenscha~licher Oberrat; 
Dr. M. HOPPENHEIT. 
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( 5 r t l i c h e  G l i e d e r u n g  

Die Biologische Anstalt Helgoland gliedert sich in drei 5rtlich getrennte Ein- 
richtungen: die Z e n t r a l e  in Hamburg  50 (Dienstsitz des Leitenden Direktors, eines 
Teils der Wissenschaitler und des Verwaltungsleiters), die M e e r e s s t a t i o n auf Hel-  
goland und die L i t o r a I s t a t i o n in List auf Sylt. 

G e m e i n s a m e  E i n r i c h t u n g e n  

Forschungsschiffe. F.S. ,,Friedrich Heincke" (z. Z. im Bau), F.K. ,,Uth6rn", M.B. 
,,Ellenbogert", M.B. ,,Gelk", M.B. ,,Digger". 

Koordinator und Einsatzleiter: Dr. W. GUNKEL; Kapit~in F.S. ,,Friedrich 
Heincke": T. HORNSMANN; Kapidin F.K. ,,UthSrn": J. STOLDT. 

Schwimmtauchgruppe: Leiter Dr. G. UHLm. 
Bibliothek: Leiter Dipl.-Bibl. W. M~Iss. 
Schauaquarium auf Helgoland: Leiter A. HOLTMANN. 
Materialversorgung: Leiter H. HEP, ZOG. 

Abb. 3: Litoralstation der Biologischen Anstalt Helgoland in List auf Sylt. Ein modernes Ge- 
b~iude wird 1968 errichtet werden. (Bildarchiv der Biologischen Anstalt Helgoland) 

P e r s o n a l s t ~ i r k e  : Insgesamt 117; davon werden zur Zeit 14 aus Mitteln Drit- 
ter finanziert. Wissenschaf~liche Mitarbeiter: 25 (davon 6 aus Mitteln Dritter); Tech- 
nische Hilfskr~i~e: 51 (davon 8 aus Mitteln Dritter); Schiffs- und Bootsbesatzun- 
gen- 16; Schau-, Lehr- und Versuchsaquarium: 3; Materialversorgung und -versand- 2; 
Hauspersonal, Handwerker ,  Kra~fahrer :  8; Verwaltung: 4; Doktoranden: 8. 

DAS G R U N D P R I N Z I P  UNSERER F O R S C H U N G S K O N Z E P T I O N  

Am Anfang der Meeresbiologie stand das Sammeln. Das Sammeln yon Infor-  
mationen im Meer ging zunlichst ausschlief~lich yon der Wasseroberfl~iche her vor sich. 
Vom Schiff oder Ufer aus wurden mit Hilfe yon Netzen, Dredgen, WasserschSpfern 
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und ~ihnlichen Sammelvorrichtungen Aufschl/isse tiber das Leben im Meer erarbeitet. 
Diese Sammelmethodik hat viel geleistet. Sie bildet auch heute noch einen wichtigen 
Tell unserer Arbeit und liefert eine Fi~lle yon Daten i~ber Temperatur, Salzgehalt, 
Triibung, N~ihrstoffgehalt, Prim~irproduktion, Biomasse, Zahl und Art der jeweils 
vorhandenen Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen und so fort. Trotz der Fiille dieser 
Informationen tr~igt die Aussagekrafi der Sammelmethode jedoch prim~ir deskriptive 
Zi~ge; sie gewinnt erst an Gewicht im Zusammenhang mit anderen, vor allem experi- 
mentellen Untersuchungen. Bewuf~t iiberzeichnet, befindet sich der yon der Meeres- 
oberfl~iche her rein sammelnd arbeitende Meeresbiologe in der Situation eines F6rsters, 
welcher yore Hubschrauber aus - mit verbundenen Augen - unter Einsatz yon Sammel. 
ger~iten AufschRisse tiber das Leben in einern Wald gewinnen mSchte. 

Die Grenzen der reinen Sammelmethode seien an Hand eines einfachen Beispiels 
erl~iutert. Ein Meeresbiologe interessiert sich fiir die Ursachen des Auftretens bestimm- 
ter Zooplanktonorganismen. Er f~ihrt in definierten Zeitintervallen hinaus aufs 
Meer, enmimmt Proben und ermittelt so die H~iufigkeit der fraglichen Planktontier- 
chen im Jahresablauf. Gleichzeitig mif~t er Wassertemperatur, Salzgehalt, Wasser- 
trlibung, N~ihrstoffgehalt und so fort. Nach ein bis zwei Jahren stellt er fest, dal~ ein 
Planktontierchen immer erst dann in gr/Si~erer Zahl auftritt, wenn die Wassertempe- 
ratur im Friihjahr etwa 8 0 C erreicht hat. Dies ist zweifellos ein wichtiger Befund, er 
legt die Schlui~folgerung nahe, dab eine bestimmte Minimaltemperatur f[ir das Ge- 
deihen des Plankters erforderlich ist, daf~ also die Wassertemperatur dessen Massen- 
ers&einen oder Verschwinden im Plankton entscheidend steuert. Ob diese Schlut~- 
folgerung allerdings korrekt ist, kann er zun~i&st nicht beweisen. Sein einziges Indiz 
ist der gleichsinnige Kurvenverlauf yon Wassertemperatur und H~iufigkeit des Zoo- 
plankters. 

Nun kann aber das jahreszeitlich bedingte Auftreten unseres Zooplankters - und 
dafiir gibt es in der Tat Beispiele - mit der Temperatur selbst wenig zu tun haben, 
sondern prim~ir vom Auftreten ibm als Nahrung dienender planktonischer Algen ab- 
h~ingen. Das Auftreten der Nahrungsalgen ihrerseits k/Snnte prim~ir yon der zuneh- 
menden Li&tintensit~it abh~ingen, wobei dann die Errei&ung der kritis&en Intensit~it 
zuf~illig mit d em Zeitpunkt zusammenf~illt, an wel&em das Wasser im Frtihjahr 
Temperaturen um 8 ° C erreicht. 

Tats~ichli& liegen die Dinge vielfach komplizierter. Das BeispM erl~iutert jedoch, 
worauf es ankommt: Das Sammeln yon Informationen yon der Wasseroberfl~iche her 
ist ein erster, wi&tiger Schritt in der Erforschung der Dynamik des Lebens im Meer. 
Ibm miissen weitere S&ritte folgen, wenn wit yon der Beschreibung zur Analyse der 
zugrunde liegenden Ursache-Wirkungs-Beziehungen vordringen wollen. 

Die weiteren Schritte sin& direkte Beobachtung des Forschungsgegenstands im 
Meer; Experimente im Meer; Experimente an komplexen Teilgliedern des i3kosystems 
in Grot~beh~iltern (Seewassertei&e, Planktontiirme, Ozeanarien); Experimente an 
vereinfachten kiinstlichen i3kosystemen mit wenigen Arten (z. B. einigen wichtigen 
Gliedern der Nahrungskette); Experimente an Einzelarten in einem experimentell- 
6kologischen Laboratorium unter genau kontrollierten Umweltbedingungen. Zu die- 
sen prim~ir 6kologis& orientierten Untersu&ungen kommen dann physiologische, bio- 
&emische und biopbysikalis&e Arbeiten hinzu: Ermittlung der art- oder populations- 
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spezifischen Reaktionsamplitude funktioneller und struktureller Eigenschaiten, der 
Verhaltenseigenarten, der Leistungsf~ihigkeit und Arbeitsweise yon Regulations- und 
Adaptationsmechanismen und so welter. 

F~ir die Erforschung der Dynamik des Lebens im Meer ist letztlich jeder einzelne 
der hier angedeuteten Schritte Rir sich allein unbefriedigend. Nur die gleichzeitige 
Arbeit auf allen genannten ,,Erkenntnisebenen" reduziert die Gefahr yon Fehldeu- 
tungen; nut sie l~ii~t die Gewinnung umfassender Einsichten erwarten und wichtige 
Durchbr~iche hinsichtlich unserer Kenntnisse i~ber die Gesetzm~iffigkeiten erhoffen, 
welche die vielschichtigen Wechselbeziehungen zwischen Hunderttausenden verschie- 
dener mariner Lebensformen steuern. Auch diejenigen Meeresforscher, f~ir die nicht die 
Vielfalt der Lebensformen (Poputationen, Arten), sondern quantitative Aspekte der 
Prim~irproduktion in bestimmten Meeresgebieten, deren Stoffhaushalt als Ganzes 
oder Probleme der Befischung und Regenerationsf~ihigkeit yon Nutzfischbest~inden im 
Vordergrund des Interesses stehen, k~Snnen nicht ohne Nachteil auf Forschungsergeb- 
nisse verzichten, welche auf den genannten, verschiedenen Ebenen erarbeitet werden 
m[issen. Leider wird die Bedeutung dieser Tatsache nur allzu ot~ verkannt. 

Das Grundprinzip unserer Forschungskonzeption ist Vielschichtigkeit auf der 
Basis einer engen interd~sziplin~ren Zusammenarbeit. In Arbeitsgruppen (,,teams") 
versuchen wir, den oben dargelegten Sachverhalten Rechnung zu tragen und unseren 
Forschungszielen auf allen genannten Ebenen n~iherzukommen. Die Arbeitsrichtungen 
unserer Wissenscha~ler, Doktoranden und Techniker sind entsprechend ausgerichtet. 
Wie ich bereits mehrfach dargelegt babe (z. B. in den Jahresberichten 1963 bis 1965 
der Biologischen Anstalt Helgoland), konzentriert sich unsere wissenscha~liche Ziel- 
setzung vor allem auf £olgende Themenkreise: 

(1) Die Erforschung der Stoff- und Energiekreisl~iufe im Meer unter besonderer 
Ber~icksichtigung der Dynamik der Aufbau-, Umbau- und Abbauvorg~inge organischer 
Substanz und der Gesetzm~iffigkeiten, welche die inter- und intraspezifische Konkur- 
renz und Koexistenz mariner Lebensformen regulieren. 

(2) Die Erarbeitung geeigneter Methoden fiir die Ziichtung mariner Organismen 
sowie experimentell-~Skologische Arbeiten tiber deren funktionelle und strukturelle 
Reaktionsamplituden (Modifikation yon Stoffwechsel, Wachstum, Vermehrung, Ver- 
halten, K/Srpergr6f~e, Anatomie, Histologie und Zytologie) unter verschiedenen Um- 
weltbedingungen, insbesondere Temperatur, Licht, Nahrungsangebot, Wasserdruck, 
Salzgehalt, ionisierende Strahlen sowie neuerdings auch industrielle und h~iusliche 
Abw~isser. 

(3) Die experimentelle Analyse der Regulations-, Adaptations- und Orientie- 
rungsmechanismen sowie marin-biologische Grundlagenforschung auf dem Gebiet der 
Strahlenbiologie. 

Gezielte Zusammenarbeit, st~indige gegenseitige Konsultationen und ein gesun- 
des, harmonisches Arbeitsklima haben unser wissenschaftliches Fundament in den letz- 
ten Jahren rasch gefestigt und erweitert. Die breite interdisziplin~ire und internatio- 
nale Basis unserer Arbeit hat sich in zunehmendem Mat~e als unersch~Spflicher Quell 
neuer Impulse und Anregungen erwiesen. Davon legen unsere vor allem in den ,,Hel- 
go1~inder wissenschattliche Meeresuntersuchungen" publizierten Arbeiten - ebenso wie 
unsere Jahresberichte - Zeugnis ab. Die friiher vielfach geiibte menschliche und fach- 
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liche Isolation des ,,Elfenbeinturmwissenschafilers" ist fiir den modernen Meeresbiolo- 
gen zu einer t/Sdlichen Gefahr geworden. 

Der Aufbau und die erfolgreiche T~itigkeit wissenschafldicher Arbeitsgruppen er- 
fordern nicht nur eine i]berzeugende Forschungskonzeption und den guten Willen 
aller Beteiligten; sie bediirfen eines langj~ihrigen, ungest~Srten Wachstums, der ~iuf~eren 
Sicherung ihres Fortbestands und in ganz besonderem Maf~e der nachhaltigen Unter- 
stiitzung durch den Tr~iger. 

Obgleich noch ein weiter Weg vor uns liegt, daft ich hier mit Freude und Ge- 
nugtuung feststellen, dai~ das Bundesministerium fiir Ern~ihrung, Landwirtschaflc und 
Forsten unsere Forschungskonzeption mit grot~er Anteilnahme gef/Srdert hat. Dafilr 
sind wit yon Herzen dankbar. 

Auch der Wissenschat°csrat hat Aufgaben und T~itigkeit der Biologischen Anstalt 
Helgoland stets als wichtig und f~Srderungswiirdig anerkannt und rich fiir einen Aus- 
bau unserer Einrichtungen eingesetzt. 

Im Rahmen unseres Forschungsprogramms konnten mehrere wichtige Teilvorha- 
ben nur dutch die finanzielle Unterstiitzung seitens der Deutschen Forschungsgemein- 
scha~ in Angriff genommen werden. Die rasche Bearbeitung und Abwicklung unserer 
Antr~ige war vorbildlich und fiir die Verwirklichung dringlicher Teilvorhaben eine 
elementare Voraussetzung. 

Unsere Forschungst~itigkeit wurde auch durch die engen fachlichen und persSn- 
lichen Beziehungen, welche unsere Anstalt mit einer gro~en Anzahl verwandter Insti- 
tutionen im In- und Ausland unterh~ilt, erheblich gef/Srdert. Ich nenne hier nut das 
Deutsche Hydrographische Institut und die Bundesforschungsanstalt fiir Fischerei, 
beide in Hamburg, das Institut fiir Meereskunde der Universit~it Kiel und das Institut 
fiir Meeresforschung in Bremerhaven. Unsere Wissenschafiler nehmen teil an inter- 
nationalen Expeditionen (z. B. Indischer Ozean, Atlantik, Afrika), forschen und 
lehren im Ausland (z. B. Dr. UHLIG im Marine Biological Laboratory, Woods Hole, 
Mass., USA) und arbeiten in Teams mit ausl~indischen Kollegen (z. B. Dr. Gt1NKrL 
/]her mikrobielle Probleme und OIverschmutzung mit Prof. MrYERs Gruppe in Miami, 
USA, und mit Kollegen in England und Frankreich). Stipendiaten der Deutschen For- 
schungsgemeinschafi, des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und der Hum- 
boldt-Stif[ung geh/Sren schon zum normaten Bild; gegenw~irtig halten sich drei indische 
Stipendiaten an der Meeresstation Helgoland auf. 

Die Helgol~inder Gemeinde land unsere zahlreichen Helgol~inder Freunde haben 
uns - das bedarf schon fast keiner Erwiihnung mehr - stets mit grof~er Herzensw~rme 
und in engster Verbundenheit unterst[itzt. Fiir all dies Entgegenkommen und Wohl- 
wollen sage ich - auch im Namen meiner Mitarbeiter - herzlichen Dank. 

STATIONSAUFGABEN 

Die Wahrnehmung der Stations- oder Betreuungsaufgaben ist fiir die Biologische 
Anstalt Helgoland nicht nur eine alte Tradition. Sie ist auch eine Grufidvoraussetzung 
f~ir unsere eigene Forschungst~itigkeit. Ohne die st~indigen, lebendigen Kontakte mit 
den Gastforschern, Hochschulprofessoren, Dozenten, Doktoranden und Studenten w~i- 
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ren die WissenschaRler unserer Inselstation auf Helgoland und Sylt der geistigen Iso- 
lation preisgegeben. 

Abb. 4: Biochemisches Gastforscherlaboratorium in der Meeresstation auf Helgoland. (Bild- 
archiv der Biologis&en Anstalt Helgoland) 

Abb. 5: Kurssgle in der Meeresstation auf Helgoland. (Photo: Dr. E. ZIZGELMEIZR) 

In jedem Sommer kommen etwa 40 bis 60 Gastforscher, 30 Hochschulprofessoren 
und Dozenten und 500 bis 700 Studenten zu uns. Unter den Gastforschern befinden 
sich Gelehrte yon Weltruf. Erfreuli&erweise hat die Zahl der Gastforscher und Stu- 
denten in den letzten Jahren st~ndig zugenommen. Unser Versorgungsdienst betreut 
pro Jahr 70 bis 80 festl~indische Forschungseinrichtungen mit marinem Untersuchungs- 
material. 
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Im Gegensatz zu der erfreulichen Situation, tiber welche ich beztiglich unserer 
Forschungst~itigkeit berichten konnte, geben die gegenw~irtigen Voraussetzungen ftir 
die Erfiillung unserer Stationsaufgaben Anlai~ zu defer Besorgnis. Ftir die Wahrneh- 
mung s~imtlicher Betreuungsaufgaben auf Helgoland und in List auf Sylt steht uns for- 
mal nur eine Planstelle zur Verfiigung. Die Stationsaufgaben mtissen daher gegen- 
w~irtig sozusagen ,,nebenher" mitbew~ltigt werden. Hier mug mit Eifer und viel gu- 
tern Willen nach angemessenen LSsungsmSglichkeiten gesucht und umgehend Abhilfe 
geschaffen werden. 

Abb. 6.: Gastforscherlaboratorium in der Meeresstation auf Helgoland. (Bildarchiv der Biolo- 
gischen Anstalt Helgoland) 

INTERNATIONALE SYMPOSIEN 

Seit 1963 hat die Biologische Anstalt Helgoland vier internationale Symposien 
veranstaltet: Das ,,Vierte Meeresbiologische Symposion" in Hamburg, 1963, mit 130 
Teilnehmern aus 14 L~indern; das ,,Erste Internationale Symposion tiber quantitative 
Biologie des Stoffwechsels" auf Helgoland, 1963, mit 44 Teilnehmern aus 10 L~indern; 
das ,,Zweite Internationale Symposion tiber quantitative Biologie des Stoffwechsels" 
auf Helgoland, 1965, mit 57 Teilnehmern aus i5 L~indern; und das ,,Erste Europ~iische 
Symposion tiber Meeresbiologie" auf Helgoland, 1966, mh 236 Teilnehmern aus 24 
Liindern. 

In diesem Jahr veranstaltet die Biologische Anstalt Helgoland zwei internatio- 
hale Symposien, beide auf Helgoland. Unmittelbar im Anschlug an die Festlichkeiten 
anl~ii~lich des 75j~ihrigen Bestehens unserer Anstalt wird vom 19. bis 22. September 
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Abb. 7: Anreise per ,,Ausbooten" zum ,,Zweiten internationalen Symposiou tiber quantitative 
Biologie des Stoffwechsels". (Photo: KRAM~R) 

Abb. 8: Diskussionssitzung w~ihrend des ,,Zweiten internationalen Symposions iiber quanti- 
tative Biologie des Stoffwectasels". (Photo: A. HOLTMANN) 
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ein internationales Symposion mit dem heute hochaktuell gewordenen Thema ab- 
gehalten werden ,,Biologische und hydrographische Probleme der Wasserverunreini- 
gung in der Nordsee und angrenzenden GewS.ssern". Zu diesem Symposion haben sich 
zahlreiche namhafLe Wissenscha~ler angemeldet. Es werden insgesamt 45 Vortr~ige 

Abb. 10: Blick in den Konferenzsaal (Aula der Helgol~inder Schule) w~ihrend des ,,Ersten 
Europ~iis&en Symposions tiber Meeresbiologie". (Photo: H. HOHLE1Q 

gehalten. Gelehrte und Vertreter der Industrie werden erstmals den gegenw~irtigen 
Stand der wissenschaf~lichen Kennmisse tiber die Gefahren der Verunreinigung der 
Nordsee kritisch erSrtern. 

In der Zeit vom 26. bis 29. September folgt dann das ,,Dritte Internationale 
Symposion tiber quantitative Biologie des Stoffwechsels". Au& zu dieser wichtigen 
wissens&aftlichen Veranstaltung haben sich zahlreiche ftihrende Wissens&aflcler aus 
aller Welt angesagt. Von den Erfolgen der ersten beiden Veranstaltungen dieser Reihe 
ermutigt, erhoffen wir uns interessante Vortr~ige und Diskussionen zu aktuellen The- 
men tiber die quantitative Betrachtung und Analyse yon Lebensvorg~ingen. 

Bei der Durchftihrung unserer Symposien hat sich die Insel Helgoland als idealer 
Tagungsort erwiesen. Zudem hat die Gemeinde Helgoland stets in der zuvorkommend- 
sten Art und Weise mitgeholfen, diese Veranstaltungen bei allen Teilnehmern zu 
einem eindru&svollen Erlebnis werden zu lassen. 
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Abb. 11. Die ersten vier Direktoren der Biologischen Anstalt Helgoland. Oben links: Prof. Dr. 
F. I-IEINc~le (Direktor von 1892 bis 1920); rechts: Prof. Dr. W. MIELCK (1921--1933); unten 

links: Prof. Dr. A. HAOMI~IER (1933--1953); rechts : Prof. Dr. A. BOC•MANN (1953--1960) 
(Bildarchiv der Biologischen Anstalt Helgoland) 
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EHRUNGEN FUR DIE ERSTEN VIER DIREKTOREN 
DER BIOLOGISCHEN ANSTALT HELGOLAND 

Das 75jiihrige Bestehen der Biologischen Anstalt Helgoland ist ein willkomme- 
net Anla~ zur Wiirdigung der groflen Verdienste ihrer ersten vier Direktoren. Prof. 
Dr. FraEDi~ICH HEmCIfE griindete die Anstalt 1892 und leitete sie bis 1920. Ihm folg- 
ten Prof. Dr. WILHELM MI~LCK (Direktor der Anstalt yon 1921 bis 1933), Prof. Dr. 
Ar, Tm3R HACMEIER (Direktor 1933 bis 1953) und Prof. Dr. ADOLF BOCKMANN (Di- 
rektor 1953 bis 1960). 

Wie bereits berichtet, wird das neue Forschungsschiff der Anstalt zu Ehren des 
ersten Direktors ,,Friedrich Heincke" und die Studentenunterkunfc zu Ehren des zwei- 
ten Direktors ,,Wilhelm-Mielck-Haus" heii~en. 

Zu Ehren yon Professor Dr. A. HAGMEIEI~ heit~t das G~istehaus auf dem Ober- 
land yon jetzt ab ,,Arthur-Hagmeler-Haus". Zu Ehren von Professor Dr. A. BOOK- 
MANN tr~igt die Studentenunterkun~ in List auf Sylt jetzt den Namen ,,Adolf-B~ick- 
mann-Haus". 

BLICK IN DIE ZUKUNFT 

Im Vorangegangenen habe ich gesagt, dai~ sich die Biologische Anstalt Helgoland 
bemiiht, ihre Forschungsziele gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen anzugehen. Ich 
m~Schte hier noch einmal darauf zurlickkommen. Dabei geht es vor allem darum, etwas 
iiber die unmittelbaren Zukunitspl~ine der einzelnen Forschergruppen zu berichten, 
und zwar vor allem hinsichtlich neuer wissenschafdicher Einrichtungen und Bauten. 

Die Informations- und Materialbeschaffung im Meet erfolgte bisher vor allem 
mit unserem Forschungskutter ,,Uth~Jrn". Dieses seetiichtige Fahrzeug hat sich auf un- 
z~ihligen Forschungsfahrten bew~ihrt. Ihm fehlen jedoch moderne Einrichtungen, vor 
allem Laboratorien. Das soll nun anders werden. Ein neues, 38,2 m langes, hoch- 
modernes Forschungsschiff befindet sich zur Zeit bei einer Hamburger Wer~ im Bau. 
Es wird voraussichtlich Anfang 1968 in Dienst gestellt und gemeinsam mit der ,,Ut- 
h~Srn" die Erfiillung unserer Aufgaben wesentlich erleichtern. Das neue Schiff, ,Fried- 
rich Heincke", verffigt fiber 5 kleine Laboratorien (Mehrzwecklabor, Mikrobiologi- 
sches Labor, Ichthyologisches Labor, Chemielabor und Physiklabor), die nach dem 
letzten Stand unserer wissenschaRlichen Kennmisse eingerichtet sind sowie iiber mo- 
derne technische Ausr~istungen, wie versteltpropelter, Bugstrahlruder, Fischlupe, Ra- 
dar, Decca, Unterwasserfernsehen und Selbststeueranlage. ,,Friedrich Heincke" wird 
unseren Wissenschattlern erstmals gestatten, moderne meeresbiologische Arbeitsmetho- 
den bei ihren Arbeiten in See anzuwenden. 

Das neue Forschungsschiff wurde am 31. Oktober 1967 von Frau M. HAGMEIER 
getau~. Zu diesem Anlaf~ hatte die WeritangehSrige Fr~iulein K. KEGEL folgendes 
plattdeutsche Gedicht verfaf~t: 

Dat Schipp, dat wie hier loopen loot, 
is een besond'res Ding, 
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dat is nich, wie een anner Boot, 
f/Sr'n Frachtverkehr bestimmt, - 

dat is een feines Forschungsschipp, 
f~Sr Wissenschaftler boot, 
und is dat ook 'n bidden liitt, 
und nich wie'n Frachter groot, 

so is dat binnen interessant, - 
wat girt  dat dor bloos allerhand, 
Labors, sogoor Aquariums, 
und siins noch mennig reel Gesums, 

hier ward ook alles unners~Scht, - 
dat Wooter und de Fisch, - 
op de Nordseeboden noch wat d6cht, - 
op Plankton wat f~Sr'n Dis&! 

As , ,FRIEDRICH H E I N C K E "  scheet in'n W i n d , -  
wie,wiinscht di goode Foohrt 
und nu: Three cheers lC/Sr't jiingste Kind, 
so is dat Seemannsoort!! 

Abb. 12: Forschungsschiff ,,Friedrich Heincke" w~ihrend der Taufzeremonie in der A. PAHL 
Schiffswer~ in Hamburg-Finkenwerder. (Photo: Bildarchiv der Schiffswerft A. PAHL) 
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Die moderne Systematik ist eine Grundvoraussetzung fi~r jede wissenschaf[liche 
T~itigkeit auf dem Gebiet der Biologie. Sie befaf~t sich mit der exakten Definition der 
Grundeinheiten der Biologie; ohne derartige Definitionen - Art-, Gattungsdiagnosen, 
etc. - kann kein ~kologe, Planktologe, Physiologe, Biochemiker oder Fischbiologe 
sauber arbeiten. Selbst in der systematisch relativ gut bearbeiteten Nordsee sind ver- 
mutlich Hunderte yon Tier-, Pflanzen- und Mikrobenarten noch unbekannt und un- 
beschrieben. 

Sowohl ftir das eigene Forschungsprogramm als auch fi~r die Betreuung yon Gast- 
forschern und Lehrveranstaltungen ist die T~itigkeit systematisch arbeitender Wissen- 
schaitler auf die Dauer eine unabdingbare Voraussetzung. Gegenw~irtig verfilgt unsere 
Anstalt tiber keinen einzigen Systematiker. Mit ihren ausgezeichneten Formenkennt- 
nissen miissen einige wenige Seniorwissenschaflder und -techniker aushelfen; deren 
Kenntnisse reichen aber meist nur zur sicheren Ansprache h~iufig vorkommender, grS- 
t~erer Tier- und Pflanzenarten. Wenn diese Mitarbeiter in den Ruhestand treten, droht 
eine Katastrophe. 

Eingehende I~berlegungen haben ergeben, dai~ zur Abwendung dieses Engpasses 
Wissenscha~lerstellen f~ir 4 Systematiker sowie 2 Expertenstipendien neu geschaffen 
werden milssen. Es ist ferner erforderlich, sowohl auf Helgoland wie auf Sylt wissen- 
scha~liche Sammlungen anzulegen, in denen Typen oder Paratypen aller bearbeiteten 
Arten aufbewahrt und in Zweifelsf~illen zu Vergleichszwecken herangezogen werden 
kSnnen. Dariiber hinaus w~ire es sehr zu begriil~en, wenn das fr~iher vonder  Biolo- 
gischen Anstalt Helgoland und der Gemeinde Helgoland betriebene Museum, in dem 
alle wichtigen Nordseevertreter des Tier- und Pflanzenreichs auch fiir die interessierte 
iJffentlichkeit ausgestellt wurden, wieder errichtet werden kSnnte. 

Die direkte Beobachtung des Forschungsgegenstandes im Meer erfolgt vor allem 
dutch unsere Schwimmtauchgruppe. Die Arbeit der Schwimmtauchgruppe hat die Un- 
terwasserwelt bei Iffelgoland plStzlich in einem anderen Licht erscheinen lassen. Sie 
hat unsere wissenschaf~lichen Kenntnisse schon heute - drei Jahre nach Aufnahme der 
Arbeiten - erheblich bereichert, mit falschen Vorurteilen aufger~iumt und neue Ansatz- 
punkte f[ir zukiin~ige Forschungsprojekte erkennen lassen. Eines unserer Tauchvor- 
haben befaf~t sich beispielsweise mit Untersuchungen iiber die Besiedlung des unter- 
getauchten Felssockels mit Groi~algen und mit Zuchtversuchen, Wachstums- und Assi- 
milationsmessungen an Braunalgen direkt im Meer. Ein anderes Projekt versucht, die 
biologischen Ursachen ftir den Riickgang der Helgol~inder Hummerpopulation zu 
analysieren. Es ist beabsichtigt, die Schwimmtauchgruppe personelI und apparativ 
noch besser auszustatten, als dies heute schon der Fall ist. 

Zur Erreichung des groi~en Ziels des unter Wasser arbeitenden Meeresbiologen, 
neben dem Sammeln und der direkten Beobachtung langfristige Experimente im Meer 
durchzufiihren, bedarf es eines der ungewShnlichsten Instrumente der modernen Mee- 
resforschung: des Unterwasserlaboratoriums (UWL). Die Grenzen der Schwimm- 
tauchmethode liegen ja vor allem in dem mit zunehmender Tiefe immer ung~instiger 
werdenden Verh~iltnis zwischen Arbeits- und Dekompressionszeit. Der Druckwechsel 
zwingt den in gr/Si~eren Tiefen arbeitenden Taucher, unSkonomisch lange Druckaus- 
gleichperioden einzulegen. Fiir die eigentliche Forschungsarbeit unter Wasser 5Ieibt 
daher nur wenig Zeit. In enger Zusammenarbeit mit dem Institut fiir Flugmedizin 
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der Deutschen Versuchsanstalt £ir Lui~- und Raumfahrt e. V. haben wir inzwischen 
ein detailliertes, gemeinsames Forschungsprogramm erarbeitet und Pl~ine ftir ein UWL 
mit 4 Arbeitspl~itzen fertiggestellt. Diese PlY.he tragen in besonderem Mage den off: 
gef~ihrlichen Seeverh~ilmissen in der Nordsee Rechnung. 

Der Einsatz eines UWL ermSglicht wochenlange Arbeitsaufenthalte in mittleren 
und grSgeren Wassertiefen. Die Wissenschaff:ler und Techniker arbeiten, wohnen, essen 
und schlafen unter Wasser und sparen so langwierige Auftauchzeiten. Sie dienen gleich- 
zeitig als Versuchspersonen fiir ein medizinisches Forschungsvorhaben, bei welchem 

Ablo. 13: Die direkte Beobachtung des Forschungsgegens~andes im Meet erfolgt durch 
Schwirnmtaucher. (Photo: G. SAHLINC) 

das Verhalten des menschlichen KSrpers (Belastungs-, Wahrnehmungs-, Handlungs- 
und Leistungsf~ihigkeit) unter verschiedenen Driicken erforscht wird. Derartige Unter- 
suchungen sind fiir die Grundlagenforschung ebenso interessant, wie sie fi~r die Praxis 
der Unterwassertechnologie wichtig sind. Es steht zu hoffen, daf~ uns die Mittel zum 
Bau und zur Ausriistung des UWL zur Verftigung gestellt werden. 

Fiir die geplanten Experimente an komplexen Teilgliedern des Okosystems ist 
die Anlage von Seewasserteichen sowie eines ,,Planktonturms" und (den amerikani- 
schen ,,Ozeanarien" vergleichbaren) Riesenaquarien erforderlich. Im kleineren Rah- 
men werden zur Zeit in Gew~ichsh~iusern und zusammenlegbaren Schwimmbecken 
Vorversuche angestellt. Die entsprechenden wissens~aflclichen Einrichtungen und Bau- 
ten sollen auf dem neuen Gel~inde der Biologischen Anstalt Helgoland am Siidhafen 
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aufgefiihrt werden. Umfassende experimentell-/Skologische Untersuchungen an Einzei- 
arten sollen in einem eigens dafiir zu errichtenden Spezialgebiiude am Siidhafen - 
dem Experimentell-~Skologis&en Laboratorium - dur&gefiihrt werden. Die Zu&t 
meereslebender Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen unter genau kontrollierbaren 
Temperatur-, Li&t-, Salzgehalts-, Wasserbewegungs-, ErnS.hrungs- und Dru&bedin- 
gungen ist heute zum Schltissel fiir das Verst~indnis der Dynamik des Lebens im Meer 
geworden. Neben USA und UdSSR s&i&en sich gegenw~irtig auch Groffbritannien, 
Frankreich, Holland und Japan an, moderne Ziichtungsanlagen fiir Meeresorganismen 
in Betrieb zu nehmen. Es gilt, mit Hilfe umfangrei&er te&nis&er Einrichtungen eine 
maximale Manipulierbarkeit der wirksamsten Umweltfaktoren zu erreichen und genii- 
gend Gewlichshausr~iumli&keiten fiir eine Massenzu&t planktonischer Futterpflanzen 
und -tlere zu schaffen. Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bietet die Lage der 
Insel Helgoland die giinstigsten Voraussetzungen fi.lr den Betrieb eines Experimentell- 
6kologis&en Forschungslaboratoriums. Ein geeignetes Grundstii& (das gleiche, auf 
dem au& die bereits erwiihnten Auf~enanlagen Platz finden sollen) ist bereits vor- 
handen. Das Bundesern~ihrungsministerium hat der Notwendigkeit der Erri&tung 
eines Experimentell-6kologischen Laboratoriums und der Auffenanlagen zugestimmt. 
Wir hoffen zuversichtlich, daf~ mit dem Bau dieser ftir unsere Arbeiten auf~erordentlich 
wichtigen Anlagen 1969 begonnen werden kann. 

Erfreuli&erweise werden auch die Arbeitsbedingungen unserer Abteilung Strah- 
lenbiologie zur Zeit verbessert. Zusammen mit dem Deuts&en Hydrographischen In- 
stitut und dem Isotopenlaboratorium der Bundesforschungsanstalt fiir Fischerei wird 
die Biologische Anstalt Helgoland geeignete RS.umlichkeiten in einem gegenwS.rtig im 
Bau befindli&en grot~en Neubau in Hamburg-Siilldorf erhalten. Ferner wird zur 
Zeit das Strahlenbiologis&e Laboratorium an unserer Meeresstation auf Helgoland 
ausgebaut. In wenigen Monaten k/Snnen bier die Arbeiten aufgenommen werden. Die 
strahlenbiologis&en Einri&tungen stehen auch den anderen Abteilungen, insbesondere 
der Planktologie, Physiologie, Zoologie und Botanik, zur Verfiigung und werden de- 
ren Fors&ungspotential erhebli& verbessern. 

Die friihere, ausgezei&nete und umfangreiche Bibliothek der Biologis&en An- 
stalt Helgoland wurde Ende des zweiten Weltkrieges v/511ig vernichtet. In den letzten 
drei Jahren war es miSgli&, den Bestand an Biichern und Zeits&riften wieder so zu 
erh6hen, daft ein erfolgreicbes wissenschaffliches Arbeiten auch auf modernen, einer 
raschen Entwi&lung unterworfenen Teildisziplinen m6gli& ist. Leider sind die Biblio- 
theksr~iumli&keiten jedoch unzureichend und statis& far eine normale Bibliotheks- 
belastung ungeeignet. Ein Anbau, der eine moderne Priisenzbibliothek mit einem Mi- 
nimum an Wartungspersonal aufnehmen soll, ist geplant. 

N e u b a u e i n e r S t u d e n t e n u n t e r k u n f t a u f H e l g o l a n d  

Die Unterbringung yon Gastforschern, Technischen Assistenten, Kursleitern und 
Studenten auf Helgoland war seit der Wiedererrichtung der Meeresstation ein stS.ndiges 
Problem. Wir sind daher glticklich und dankbar dafiir, daft die Stihung Volkswagen- 
werk Mittel zum Bau einer neuen, grof~ztigig ausgestatteten StudentenunterkunR zur 
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Verftigung gestellt hat. In unmittelbarer Niihe des Sportplatzes entsteht gegenw~irtig 
der Atriumbau der Studentenunterkunft und die dazugeh6rige Hausmeisterwohnung. 
Wie bereits angekiindigt, wird das neue Geb~iude - wie das friihere Studentenheim 
unserer Anstalt - ,,Wilhen~-Mielck-Haus" heigen. 

Abb. 14: Das im Rohbau fertiggestellte neue ,,Wilhelm-Mielck-Haus" der Biologischen Anstalt 
Helgoland. Es wird mit Mitteln der Stiflcung Volkswagenwerk errichtet und yon der Sdlleswig- 
Holsteinischen GesellschafL far Einrichtungen der Jugendpflege e. V. bewirtschaPcet werden. 

Links im Vordergrund die Hausmeisterwohnung. (Photo: G. SARLING) 

Bei der Beantragung der Mittel lag die Federfiihrung beim Kultusministerium 
des Landes Schleswig-Holstein. Die Bewirtscha~ung des ,,Wilhelm-Mielck-Hauses" 
wird die Schleswig-Holsteinische GesellschafL ftir Einrichtungen der Jugendpflege e. V. 
iibernehmen. Wir sind dem Kultusministerium und der Gesellschah fiir ihre Bemtihun- 
gen zu grofgem Dank verpflichtet und hoffen aucla fiir die Zukunlt auf eine gute Zu- 
sammenarbeit. 

A u s b a u  d e r L i t o r a l s t a t i o n i n L i s t a u f S y l t  

Nach langen Jahren der Improvisation wird nunmehr die Litoralstation in List 
auf Sylt ein neues GebSude erhalten. Auf einem hervorragend fiir unsere Zwecke ge- 
eigneten grof~en Grundstiick wird Ende 1968 mit dem Bau begonnen werden. Die 
wissenschaftliche Bearbeitung der Lister LebensgemeinschafLen - welche sich durch das 
Vorherrschen grof~er Diinen- ufid Wattengebiete yon denjenigen Helgolands grund- 
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s~itzlich unterscheiden - kann nach FertigstelIung des Neubaus erstmals unter ange- 
messenen Voraussetzungen erfolgen. 

DIE VERANTWORTLICHKEIT DES MENSCHEN 
GEGENF3BER DEM MEER 

Zweidrittel der Erdoberfi~iche sind vom Meer bede&t. Wir leben auf einem Was- 
serstern. Die Zukuni°c menschlichen Lebens auf unserer Erde h~ingt in entscheidendem 
Mai~e ab yon einer weisen Nutzung der Reichfiimer der Ozeane. Sie bergen Nahrung, 
Rohstoi~e und industriell nutzbare Energiequellen in Htille und Ftille. 

Eine weise Nutzung dieser Reichttimer setzt Kennmisse tiber die lebenden und 
leblosen Bestandteile des Meeres voraus - viel mehr und viel eingehendere Kenntnisse, 
als wir sie zur Zeit besitzen. Eine weise Nutzung vertr~igt sich nicht mit einer beden- 
kenlosen Ausbeutung; sie vertr~gt sich auch nicht mit einer Verschmutzung des Meeres, 
die an den Ktisten vieler Industrienationen zu einer ernst zu nehmenden Gefahr ge- 
worden ist. 

Wir mtissen einen befriedigenden Kompromit~ finden zwischen den Forderungen 
wirklichkeitsfremder Naturschw~irmer, denen es um die Unantastbarkeit der Natur 
um jeden Preis geht, und dem kommerziellen Ungeist unserer Zeit, dem alles k~iuflich 
ist. Dieser Kompromii~ mug v o n d e r  Verantwortung ftir die lebende Mit-Kreatur 
und der Verpflichtung gegentiber kommenden Menschenges&lechtern gleichermaf~en 
getragen sein wie yon den berechtigten Erfordernissen der progressiv zunehmenden 
Industrialisierung und der Modernisierung unserer gesellschaRlichen und staatlichen 
Ordnungsgeftige. 

So ist denn der jtingst entfesselte, internationale Wettlauf um das Wissen vom 
Meer letztlich ein Wettlauf um die Sicherung der Grundlage ftir den Fortbestand 
menschlicher Existenz. Wer die Sch~itze des Meeres nutzt, der mug auch die Biirde der 
Verantwortlichkeit fiir dessen Gesunderhaltung tragen. Die Pr~imissen ftir die Aus- 
tibung dieser Verantwortlichkeit sind wissenschaRliche Erkennmisse. 


