
Die Pegel auf Helgoland

Von HANS ROHDE

Zusammenfassung

Bereits 1835 wurde fur wissenschaftliche Zwecke ein Pegel auf Helgoland errichter. Auch der
erste Schreibpegel wurde 1880 von der kaiserlich deutschen Admiratitit aus wissenschaftliclien
Grunden dort aufgestelit. Damals war Helgotand noch brirische Kolonie. Die Hintergrinde, die
zu dem Ban der Pegel fahrten, werden geschildert. Beim Ausbau von Helgoland zum bedeutenden
deutschen Kriegshafen wurde 1909 ein neuer Pegel gebaut. Sein Standort ist im Laufe der Zeit

mehrfach geandert worden. Nach dem Zweiten Welrkrieg wurde 1952 ein neuer Pegel in Betrieb

genommen, dessen Standort auch mehrfach gewechselt hat. Von 1910 an ist das Beobachtungs-
material verfugbar. In den Zeiten nach den beiden Weltkriegen wurden die Beobachtungen jeweils
fur mehrere Jahre unterbrochen.

Summary

A tide ievel ga#ge for scientificp poses reas installed on the island of Hetigolmd as emly as

1835. Also for scientific reasons a tide level recorder was instdied by tbe German Imperial
Admirdity in 1880. At tbat time Heligotandwas  British colony. The reasonsfor the establishment

of the gawges are described. A new gawge was erected in 1909 when Heligoland became a large
Germannavalport. The position ofthis gauge bias been changed several times. After World War II

a new ga ge was installed in 1952. Its position bos also been cbonged several times. The available
dato dates bacle to 1910. Following eacb of tbe worM was the observations were interi:*ted foy
some years.
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Seit wann ein Pegel auf Helgoland besteht und zur regelmEigen Messung der Wasser-

stande benutzI wird, ist nicht genau bekannt. Die beiden wichrigsten Grunde kir die

Einriclitung und den Betrieb von Pegeln im Tidegebiet sind Schiffahrt und Landeskultur. So

sind die ditesten Pegel der Neuzeit im ntirdlichen Europa im 17. Jahrhundert in England

eingericlitet worden, das mit seinem grolien Kolonialbesitz eine bedeutende Schiffahrtsnation

war. In England besch ftigten sich auch bedeutende Wissenschaftler schon zu der Zeit mit der

ebenfalls kir die Schiffahrt sehr wichtigen Theorie der Gezeiten und benutigten dafur

Wasserstandsbeobachtungen an Kustemorten. Fur die Niederlande hatten sowohl Schiffahrt

als auch Landeskultur grdlite Bedeutung, und so ist es verstindlich, dall der Amsterdamer
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Peget schon in den 80er Jahren des 17. Jahrhun<ims eingerichtet wurde und seirdem fir

regelm*Bige Wasserstandsaufzeichnungen benutzt wit·d. Es gibt vage Anzeichen dafur, daB er

schon vor dem 17. Jahrhundert bestanden hat (WAALEFIJN, 1986).
Auch an der deutschen Nordseekuste muB es schon im 17. Jahrhundert Wasserstandsbe-

obachrungen gegeben haben. So findet sich in einer englischen Gezeitenrafel von 1684 der

Hinweis, daB in Hamburg das Thw 3 Std. und 30 Min. nach dem Thw an der London-Bridge
eintritt (FLAMSTEAD, 1684). Bereits 1680 hat Johann Heinrich VoIGT in dem Stader Hand- und

Reisebuchlein einen „Tidekalender" ver,3ffentlicht, der die Eintrittszeiten von Hoch- und

Niedrigwasser far Stade und Hamburg angibr (LEIVE, 1981). Solche Angaben setzen Wasser-

standsbeobachtungen und damit Pegelanlagen irgendwelcher Art voraus. Erste regelmiEige
Wasserstandsmessungen fur Zwecke def Landeskultur an der deurschen Nordseekuste wur-

den wohl von Albert BRAHMS ausgehihrt, der von 1718 bis 1752 Deich- und Sielrichter in der

Sandumer Sprenge im Jeverland am Jadebusen war. Er berichtet daraber in seinem Werk

„Anfangs-Grunde der Deich- und Wasser-Baukunst" (1754 und 1757). Fur Helgoland durften

jedocli im 17. und 18. Jahrhundert weder fur Zwecke der Schiffahrt noch fur die Landeskultur

Grande bestanden haben, einen Pegel einzurichten. Vielmehr ist es sehr wahrscheinlich, daB

der erste Pegel auf der Insel 1835 aufgestellt worden ist.

2. Wasserstandsmessungen auf Helgoland 1835 bis 1880

Die wissenschaftliclie Beschiftigung mit den Gezeiten hatte seit dem 17. Jahrhundert
immer grotie Bedeutung gehabt. Ein englischer Gelehrter, der sich intensiv mit den Gezeiten

befaBre, war W. WHEWELI. (1794 bis 1866). Zwischen 1833 und 1850 ver6ffendichte er in den

Philosophical Transactions der Royal Society allein 14 Arbeiten uber Gezeiten. Er hatte die

Bedeutung gleichzeitiger Tidebeobachtungen an verschiedenen Orten erkannt und im Juni

1834 fur 14 Tage solche an zablreichen Stationen in GroBbritannien und Irland ausfuhren

lassen (WHEWELL, 1835). Im Juni 1835 f€hrte er eine entsprechende, aber wesentlich umfang-
reichere Melkampagne durch. In der Zeit vom 8. bis 28. Juni 1835 wurden allein in England
und Scllottland an 318 Orten, in Irland an 219 Orten sowie an zahireichen Kustenorten

anderer europdischer Ldnder und in Nordamerika Tidebeobachtungen ausgefuhrt und so auch

in Helgoland (WHEWELL, 1836).
Der Pegel, der fur das Untersuchungsprogramm Von  HE'*ELL auf Helgoland ben6tigt

wurde, ist wohl erst zu diesem Zweck eingerichtet worden und diirfte der erste Peget don

gewesen sein. Im Landesarchiv Schleswig ist das Konzept des Schreibens vom 30. Juni 1835

vorhanden, mit dem die Aufzeichnzingen uber die Tidebeobachtungen nach London geschickt
wurden und die .von zwei der erfahrensten Personen auf dieser Insel ausgefullrt worden

sind'. Es wird in dem Brief weiter gesagt, daE die Rechnung fur die Anschaffung und

Errichtung der verschiedenen Materialien sowie fur die Ausfuhrung der Tidebeobachtungen
sobald als m8glich ubersandt werden warde, was am 8. Juli 1835 erfolgte (Abt. 174 Nr. 76,

S. 133).
Wahrscheinlich wird der Pegel aus einer einfachen Latte bestanden haben, auf der ein

Mafistab in einer Einteilung nach Zoll und FuE angebracht war. Es ist nicht bekanni wo diese

Latte gestanden hat und wie und woran sie befestigt war. Wahrscheinlich hat sie am sadlichen

Strand vor dem Unterland gestanden und war so aufgestellt, daE auch die Hdhe relativ

niedriger Tnw einwandfrei abgelesen werden konnte. Nicht bekanni ist, ob die Hdhenlage des

Nullpunktes zu irgendwelchen Festpuniten auf der Insel eingemessen worden war.

Die Ergebnisse der Beobachtungen am Pegel Helgoland sind far die Zeit vom 9. bis 28.
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Juni 1835 in einer im Landesarchiv Schleswig vorhandenen Zusammenstellung uberliefert

(Abt. 402 A 27, Nr. 27). Es sind zweimal taglich Hochwasser- und Niedrigwasserstand in

ddnischen FuB und Zoll angegeben sowie die zugeharigen Eintrittszeiten in Stunden und

Minuten. Aus den dreiw6chigen Aufzeichnungen ergibt sich ein mittlerer Tidehub in Helgo-
land von 245 cm (RoHDE, 1976).

Unbekannt ist, ob der Pegel nur fur das Me£programm von WHE'*ELL benutzt wurde

und was weiter mit ihm geschah. RegelmiBige Wasserstandsazifzeichnungen sind nach dem

Juni 1835 von Helgoland nicht mehr aberliefert. Es ist aber unwahrscheinlich, daB der Peget
beseitigt wurde. Vielmelir ist zu vermuten, daB er stehen blieb und mindestens gelegentlich fur

Messungen benuzzr worden ist. So sind im Staatsarchiv Hamburg Wasserstandsangaben vom

10. bis 14. April 1844 von Helgoland vorhanden, die tiglich fur elf bis zwi;li Stunden alle 15

Minuren aufgeschrieben wurden (Strom- u. Hafenbau I Nr. 219). LENTZ (1873) gibt an, daB

von 1854 bis 1866 zahireiche Hoch- und Niedrigwassersdnde in Helgoland beobachter

worden sind. Eine Tidekurve von Helgoland vom 1./2. ist uberliefert (Abb. 16August 1854
bei RoHDE, 1976), und LENTY (1879) verdffenrlicht Tidelcurven von Helgoland vom 19.8.

und 26. 8. 1866.

3. Die Errichtung des ersten Schreibpegels 1880 und sein Betrieb

bis 1909

Ebenso wie der dlteste Pegel auf HelgolaIid aus wissenschaftlichen Granden errichtet

worden ist, war es auch bei dem ersten Schreibpegel. 1874 wurde das Marineobservatorium in

Wilhelmshaven als Auilensektion des Hydrographischen Buros der Kaiserlichen Admiralitdr

in Berlin gegrundet, dessen Leitung Dr. C. B6RGEN (1843 bis 1909) ubertragen wurde und die

er 34 Jahre ausgeubt hat (S·recK u. CApELLE, 1909). B6rgen harte sich dienstlich mit den

Gezeiten der Nordsee zu befassen. Er erkannte selir bald die groBe Bedeutung eines

selbstschreibenden Pegels auf Helgoland fur die Analyse und Vorausberechnung der Tidever-

hiltnisse (B6RGEN, 1880). Ein Pegel auf Helgoland war auch besonders guI geeignet, um in

Verbindung mit den Pegeln an der Festlandskuste das „Mittelwasser des Meeres" zu ermitteln.

Schon bei den allgemeinen Konferenzen der mitteleurop ischen Gradmessung 1864 und 1867

in Berlin war beschlossen worden, an mdglichst vielen Kustenpunkten registrierende Pegel
aufzustellen, um das Mittelwasser der betreffenderi Meere zu bestimmen (HELMERT, 1895).
Daher wandre sich Dr. Bargen am 12. Januar 1877 mit dem folgenden Schreiben (Oberset-
zung*) an den Gouverneur der britischen Insel Helgoland, Sir H. B. Fitzhardinge MAxSE, in

dem die mit dem Betrieb eines selbstschreibenden Pegels angestrebten Ziele dargestellt sind

(ROBDE, 1982):

Kaiserliches Observatorium Wilhelmshaven
An Seine Exzellenz den Gouverneur von Helgoland

Sehr geelirter Herr,
Der Unrerzeichnete hat die Ehre, ergebenst mitzuteilen, da£ es der Wunsch der Kaiserlichen
Admiratitdt ist, die Erlaubnis zu erhalten, einen selbstschreibenden Tidepegel auf Heigoland zu

errichren. Ein Tidemesser auf Helgoland ist von sehr gro£er Bedeurung zu dem Zweck, einen

richtigen Vergleich der mirtleren Hahen der Meeresoberfldche mit den Meliorren an der Kuste zu

*) Die Uberserzung der verschiedenen Schreiben aus den Kopien der im Archiv des Public

Record Office in Kew, Surrey, vorliandenen Originate und zum Teil schwer lesbaren Konzepte
hat dankenswerterweise Frau S. Luck, Norderney, ubernommen.
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erhalten. Solche Bereclinungen sind unbedingt notwendig, um die genauen Hi hen der Tiden zu

bestimmen und um die kontinentaten Hebungen oder Senkungen zu beurreilen, denen die Kasten

ausgesetzt sind. Auberdem (und dies ist der Hauptgrund, warum die Kaiserliche Admiralitat
entschieden liar, im gegenwirrigen Augenblick um die Erlaubnis fur die Erriclitung eines Pegels Lu

bitten) ist ein selbstschreibender Pegel auf Helgoland von grogrer Wichtigkeit, um Kennrnis zu

erhaken uber die Riclirung der Tidewelle an der deutschen Nordseekuste, ein Gegenstand, mit
dem sich der Unterzeichnete seit einiger Zeit befadi hat. Die Kaiserliche Admiralitit hat deshalb

jetzt den Unterzeichneten gebeten, selbst in persdnliche Verbindung mir Eurer Exzellenz zu

treten, mit dem Ziel, die Genehmigung zu erlangen, das fragliche Instrument auf Hetgoland
einzurichten, wie auch in bezug auf den Ort, der far diesen Zweck gew lilt ist und die Wabl einer

Person, die bereit sein warde, Aufsicht uber die Anlage zu ubernehmen und die nonvendigen
Beobachrungen auszufiihren und mitzureilen. Der Unterzeichnete birret respektvoll Eure Exzel-

lenz, die Zeit festzusetzen, wann es ihm erlaubt sein warde, auf Sie zu warren mit der Aussicht auf
eine persanliche Besprechung mit Ilinen uber die obengenannten Punkte. Ich habe die Ehre

gez. Dr. C. Bagen
Direktor des Kaiserlichen
Observatoriums

Sir MAxsE schrieb am 16. Januar an BORGEN in deutscher Sprache, daB er den Antrag an

die Regierung in London weiterreichen warde, und machte Vorschldge fur ein Treffen mit Dr.

BORGEN und fur eine Ortsbesichtigung auf Helgoland. Am gleiclien Tage, dem 16. Januar,
ging der deutsche Antrag an den amtierenden Kolonialminister Lord CARNARVON mit

folgendem Begleitschreiben (Obersetzung):

Gouverneur Fitz Maxse
an Lord Camarvon

Eure Exellenz,
ich habe die Ehre, anliegende Cbersetzung eines Briefes zu ubersenden, den ich von dem Direktor
des Kaiserlich-Deutschen Observatoriums in Wilhelmshaven empfangen habe. Ich habe Dr.

Bargen geantwortet, daE ich die Bitte der Deurschen Admiralirtit an Eure Lordschaft weiterleiten
warde, und dail ich in Kurze fur ein paar Tage nach England reisen mulite und dait es moglich sein
warde uns in Bremerhaven auf meiner Rackreise zu Ireffen, wenn ich vielleicht in der Lage sein

werde, Eurer Lordschafts Entscheidung uber diesen Gegenstand mitzureilen. Ich vertraue, dah

Eure Lordschaft der Bitte der Deutschen Admiralitir entsprechen werden und von der ich die
Ehre habe zu berichten, daB keine ardichen Einw nde dagegen bestehen.

Ich habe die Elire zu sein
Eut·er Lordschaft gehorsamster und untertdnigster Diener
Fitz Maxse

Sir MAxsE hat sich offensichtlich persdnlich sehr far die Errichtung des Pegels eingesetzt. Er

hat auch noch einen privaten Brief an einen ihm bekannten Beaniten im Kolonialministerium

geschrieben und ilin gebeten, sich fur die Genehmigung einzusetzen. Der Antrag wurde im

Kolonialministerium recht positiv beurteilt. Die Bearbeiter dort hatten keine grundsitzlichen
Bedenken, den Antrag zu genehmigen. Man erwog auch den Gedanken, den Pegel selbst zu

errichten und die Beobachtungen vorzunehmen, um eventuelle Unannehmlichkeiten zu

vermeiden. Aber zunkhst richrete das Kolonialministerium eine Anfrage an die Admiralitit.

Diese hatte groBe Zweifel „ob es wunschenswert sei, einer fremden Regierung zu erlauben,
einen Tidepegel auf einer britischen Besitzung zu errichten und zu beobachten" und fragte
seinerseits deswegen beim Au£enministerium an. Dieses teilte der Admiralitdt am 26. Feb.

1877 mit, „da£ es vorzuziehen sei, den Tidemesser durch die drtliche Verwaltung zu errichten

und zu betreiben." Ill seinem Schreiben an das Kolonialministerium gab die Admiralit t die

Auffassung des Au£enministeriums weiter und berichrete zugleich uber den Antrag einer

wissenschaftliclien Gesellschaft in Wien vom Oktober 1871, die britische Regierung machre
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einen selbstschreibenden Pegel auf Helgoland einrichten. Da die Kosten dakir auf 700 5 -

ohne die Kosten fur die Wartung - geschdtzt wurden, lehnte es das britische Finanzministe-

rium damals ab, die Kosten zu ubernehmen, und die Errichtung des Pegels unterblieb

(ROHDE, 1982). Obwohl man auch im Kolonialministerium grundsdtzlich der Meinung war,

daB es besser wire, wenn der Pegel von der britischen Verwaitung gebaut und betrieben

wirde, schreckte man vor den Kosten zurack und kam zu der Oberzeugung, dall Deutschland

die Genelimigung far den Pegel auf Helgoland erhalten sollte. Das Schreiben vom 9. 4. 1877,
mit dem dem Gouverneur von Helgoland diese grundsitzliche Zustimmung gegeben wurde,
lautet in Uberserzung:

......Ich habe mir Gedanken gemacht uber Ihr Schreiben Nr. 1 vom 16. Jan. d. J·, in

welchem dem Ministerium Ihrer Majestar ein Gesuch der deurschen Admiralitat unterbreiret wird,
die Genehmigung zu bekommen, auf Heigoland einen selbstschreibenden Tidepegel zu errichten.

Das Ministerium Ihrer Majestar gestattet Ihnen, sich mit Dr. Bargen emeut in Verbindung zu

serzen, um die Vereinbarungen, die er in seinern Schreiben vom 12. Jan. d. J. vorschlug, in die Tat

umzuserzen. Sie werden nicht versdumen, in Ihren Verhandlungen erneut die Notwendigkeir in

Erinnerung zu rufen, daB die Vorschriften dergestak abgefafit werden, daB dem Gouvemeut· der

Insel volle Kontrolle uber den Pegel und uber die Person verbleibt, die im Auftrage des Direktors

des deutschen Observatoriums diesen betreut. Bevor die Abmachungen endgultig getroffen
werden, sollten sie mir unterbreitet werden. Ihre Verbindung mit und Kenntnis von Deutschland

wird es Ihnen erm6glichen, eine geeignete Person vorzuschlagen, die nach Ihren Anweisungen die

erforderliche Arbeit ausfuhrt, welche nacti Dr. Bdrgens Angaben zur Betreuung der Instrumente

notwendig sind und die die Aufzeichnung und Weitergabe der mit dem Pegel gewonnenen Daten

von¤rnmt.

Gleichzeitig wurde die Adminlitit versfindigt, daB die Kosteniibernahme durch das Kolo-

nialministerium nicht infrage kime. Da man aber die wissenschaftlichen Beobachtungen niclit

vereiteln mdchte, fur die Deutschland die Kosten ubernehmen wolle, habe man dem Antrag
zugestimmt. Man wolle eine Vereinbarung abschlie£en, die dem Gouverneur der Insel die

volle Kontrolle aber den Pegel und das Beobaclitungspersonal zugesteht. Diese Vereinbarung
ist offenbar zwischen Sir MAXSE und Dr. BORGEN ausgehaidelt worden, und ihr Enmurf

wurde mit dem Bericht des Gouverneurs vom 20. luni 1877 dem Kolonialministerium zur

Genehmigung vorgelegt. Sie hat folgenden Wortlaut (Obersetzung):

Anlage zum Bericht Nr. 23

Entwurf einer Vereinbarung zwischen dem Kaisertich-Deutschen Observarorium in Wilhelmsha-
venund der Regierung von Helgoland aus Anlal der Einrichrung eines selbstregistrierenden Tide-

Messers auf Helgoland durch das Erstgenannte.
1. Ilirer Majesti t Regierzing genehmigt hiermit die Errichrung eines selbstregistrierenden Tide-

messers durch die Kaiserlich-Deutsche Admiralitit in wissenschaftlichem Interesse auf Helgo-
land und ist einverstanden, daE ein Einwohner dieser Insel bestellt werden soli, um die
Aufsicht zu fuhren uber den genannten Apparat und um die notwendigen Beobachtungen und

Berichre zu machen.

2. Die Person, auf die sich der obige Paragraph beziehz, soll durch den Gouvemeur der Insel
ernannt werden und soll als einer der #rlichen Beamten angesehen werden.

3. Die Stellung des berreffenden Beamten in Hinblick mif seine Verbindung mit der Kaiserlich-
Deurschen Admiralittt einerseits und mit Ihrer Maies€ir Kolonialminisrerium andererseits soll

dieselbe sein wie sie jetzt in Kraft ist mit den Telegraphenbeamren hinsichtlich ihrer Stellung
zur Telegraphendirektion in Berlin und dem Kolonialministerium. Alle offiziellen Benachrich-

tigungen insoweit als solche der Wartung und der Beobachtung der fraglichen Apparate gelten,
sollen durch den Gouverneur der Insel abermittelt werden und jede bemerkenswerte Ver nde-

rung in der Anlage (die unter den Schurz des Gouverneurs gesrelli ist) und die diesbezuglichen
Berichte sollen diesem Beamren regelm*lig bekannrgegeben werden.

4. Die Originalbeobachrungen, nimlich die Kurven und Adzeichnungen, die durch das fragliche
Gedt gemacht sind, zusammen mit alien Ellnliclien Norizen und Beobachriingen sollen im
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Eigentum der Kaisertich-Deutschen Admiralitit verbleiben und sollen monadich dem Kaiser-
lich-Deurschen Hydrographischen Buro ubersandt werden.

5. Die Kontrolle uber das Funktionieren der Anlage und die dabei gemachren Beobachningen
sollen im Eigentum des Kaiserlich-Deutschen Observatoriums sein, und diese Dienststelle soll
die Anlage in der Regel zweimal im Jahr inspizieren, nimlich einmal im Sommer und einmal in
den Wintermonaten. Sollte eine hiufigere Inspektion nurig werden, so wird das Observatorium
eiiien speziellen Bericht und Antrag des Kaiserlich-Deurschen Hydrographisclien Buros sen-

den, und in iedem Falle einer solclien besonderen Inspektion soll sobald als maglich an den
Gouverneur der Insel berichtet werden.

6. Der far die Anlage veranrwortliche Beamte wird von der Kaiserlich Deutschen Regierung eine

Vergatung von 25 Reichsmark im Monar erhatten.
7. Der far die Antage verantwortliche Beamte wird durch das Hydrographische Euro der

Kaisei·lich-Deutschen Admiralitdt versorit werden mit Instruktionen uber den Gebrauch und
die Handhabung des Tidemessers, die Form und Anzahl der nonvendigen Berichre und alle
anderen Dinge, die mit der Arbeit des Gerites in Beziehung stehen.

Mit dem folgenden ErlaB vom 9. Juli 1877 (Ubersetzung) stimmte das Kolonialministe-
rium der Vereinbarung zu:

Kolonialministerium an Gouverneui Maxse

Ich habe die Elve, den Empfang Ihres Bericlires Nr. 23 vom 20.6. zii best*dgen betreffend die

Einrichtung eines selbstregistrierenden Tidemessers auf Helgoland durch die Deutsche Admirali-
rdt. Icli stimme den Matinahmen zu, die Sie in Ubereinstimmung mit meinen Anweisungen
getroffen haben, und ich stimme der Vereinbaning m, die zwischen Ihrer Verwaltung und der
Deutsclien Admiralitit getroffen worden ist und die die Bedingungen darlegr, unter denen die

Regierung Ihrer Majest t eingewilligt hat zu erlauben, da£ das Instrument auf der Insel aufgestellt
wird.

Es ist anzunehmen, daB die Vereinbarung dann bald danach abgeschlossen wurde. Die

Einzelheiten zur Vorgeschichte des von Dr. BORGEN veranlaBIen Pegels auf Helgoland sind
deshalb so ausfuhrlich dargestellt worden, weil es doch eine wolil einmalige Angelegenheit zur

damaligen Zeit war, im Ausland eine derartige Anlage zu errichten und zu betreiben und

daher die Einzelheiten allgemein interessant sein durften. Dabei verdient besonders hervorge-
hoben zu werden, wie schnell fiber die Angelegenheit entschieden worden ist - ersrer Antrag
12. Januar, grundsitzliche Zustimmung 9. April, endgidtige Zustimmung 9. Juli 1877 -,

obwohl auf britisclier Seite immerhin drei Ministerien bereiligr waren!
Der Pegel ist allerdings erst im September 1880 in Betrieb genommen worden. Zur

Auswahl eines geeigneten Ortes fur den Pegel wurde von der Kaiserlichen Admiralitdt der
Wasserbauer G. HAGEN herangezogen (o. V. 1879), der wohl auch den Entwurf und

Kostenanschlag fur den Pegel aufgestellt hat. Die Kosten erwiesen sich wegen der Abteufung
eines Brunnens als Schwimmerschacht und eines 60 m langen Zuleitungsrohres als wesentlich

hdher als ursprunglich angenommen. Das ist wohl der Grund dafar, daB es bis zur Inbetrieb-

nahme so lange gedauert hat. An dem Sudostende des Unterlalides wurde das Pegelhiuschen
errichtet (HELMERT, 1895). Diese Pegelstelle ist auf der Seekarte „Helgoland nach den neuen

englischen Vermessungen 1887" eingetragen, die 1890 vom Hydrographischen Amt des
Reichsmarineamtes in Berlin herausgegeben wurde. Abb. 1 zeigt einen Ausschnitt aus dieser
Karte mit der eingetragenen Pegelstelle.

Als Pegel wurde ein von REITz entwickettes Gerdi eingesetzt (REITZ, 1876/77). REITZ

hatte 1871 urspriinglich ein Ger t gebaut, das die mittlere Wasserstandshiihe einer Tide

(Tmw) aufzeichnen konnte. Wilirend das Geod tische Institut an der Ermittlung des Tmw
interessiert war, legte die Kaiserliche Admiralitit Wert darauf, daE daneben auch die Tide-

kurve aufgezeichnet wurde. kEITZ hat daraufhin sein Gerit erweitert und konnte es 1876 bei
einer Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente in London vorstellen (HELMERT, 1895).
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Abb. 1. Ausschnitt aus der Seekarte „Hetgoland nach den neuen engtischen Vermessungen von 1887:

Herausgegeben 1890

Abb. 2 zeigt das Reitzsche Gerit von 1876. Ursprunglich war vorgesehen, es auf Sylt
aufzustellen. Von diesem Standort wurde aber Abstand genommen, weil der Pegel auf der

Wattseite der Insel stehen muBte und man befurchtete, da£ dort der mittlere Nordseewasser-
stand niclit frei von lokalen Eiunflussen ermittelt werden konnte. Der Leiter der Deutschen

Seewarte, Prof. v. NEUMAYER, schlug daher im Oktober 1876 Helgoland als geeigneten
Standort vor. Vorgespriche, die er mit dem Gouverneur von Helgoland, Sir MAXSE, fulirte,
zeigten dessen grundsitzliche Bereitschaft, den Betrieb eines deutschen Pegels auf de Insel
zuzulassen (HELMERT, 1895). Dat·aufhin wurde Dr. BORGEN veranlaBt, die eigentlichen
Verhandlungen zu fuhren, die oben dargestellt sind.

Der Pegel hat ab September 1880 zufriedenstellend gearbeitet. Lediglich im Durchschnitt

an vier bis finf Tagen im Jallr konnte das Tnw nicht erfatit werden, weil der Schwimmer

trockenfiel (HELMERT, 1895). Betrieb und Kontrolle des Pegels wurden offenbar entsprechend
der o. a. Vereinbarung vorgenommen. Es finden sich in den Akten im Landesarchiv Schleswig
Hinweise, daB Dr. BORGEN oder ein Beauftragter der Admiratitdt zu Pegelkontrollen nach

Helgoland gekommen sind. Lange Jahre hat der Lehrer ScHMIDT den Pegel betreut. Die

Beobachtungsergebnisse wurden an das Marineobservatorium in Willielmshaven geliefert und

dort ausgewerter. Leider konnten die Originalaufzeichnungen bisher nicht aufgefunden
werden, obwolll sie 1943 vom Marineobservatorium Wilhelmshaven an das WasserstraBenamt

T6nning abgegeben wurden und dort noch Ende 1945 vorhanden waren.

Erstnials sind in den vom Hydrographischen Amt der Kaiserlichen Admiralitit herausge-
gebenen Gezeitentafeln fur das Jahr 1881 die Flutkonstanten von Helgoland angegeben, die

wahrsclieinlich auf die ab September 1880 ausgefuhrten Beobachrungen zuruckgehen. Der
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Abb. 2. Der Flutlimesser von F. H. Reitz (1876/77). Rechts im Bild (I, M) ist die Integrierapparatur zur

Mittelwertbildung zu erkennen

mittlere Tidehub wird dabei mit 2,06 m, die Flutdauer mit 5 h 40' und die Ebbedauer mit

6 h 45' angegeben. Nach BAHR (1939) sollen 1893 fur die Jahre 1881-1884 Mittelwerte

berechner worden sein. Danach soll der MThb 2,11 m betragen haben. In der Bibliothek des

DHI in Hamburg befindet sich ein hektografiertes Heft, in dem stundliche Wasserstandswerre

von Helgoland fur das Jahr 1886 angegeben sind. Andere entsprechende Hefte enthalten keine

Angaben von Heigoland. L. FRANZIUS (1890) hat Tidekurven von 1882 bis 1889 ausgewertet
und ermittelt fur 1889 einen mittleren Tidehub von 1,84 m, die Flutdauer zu 5 h 44' und die

Ebbedauer zu 6 h 41'.

1890 kam Helgoland unter die Hoheit des Deutschen Reiches. Der Pegel wird weiterhin

vom Kaiserlichen Observatorium Wilhelmshaven betrieben worden sein, es sind aber keine

Beobachrungswerte hberliefert. Von 1901 an gab die PreuEische Landesanstalt fur Gew sser-

kunde in Berlin jihrlich das Jahrbuch fur die Gew sserkunde Norddeutschlands lieraus. Darin

ist ab 1901 in dem Verzeichnis der Pegelstellen auch Helgoland erwthnt. Daren sind aber nicht

verdffentlicht.

4. Die Pegelanlagen ab 1909

1908 begann der Ausbau der Insel Helgoland zur deutschen Seefestung. Zuerst wurde das

„Sadhafengelinde" aufgespult, ind man baute dann im Laufe der nkhsten Jahre Molen und

Kajen der verschiedenen Hafenbecken aus (ECKHARDT, 1929), die in Abb. 3 dargestellt sind.

Im Zuge diesel· Arbeiten wurde auch ein neuer Pegel eingerichtet. Er befand sich in der

Nordwestecke des Sudhafens (manchmal auch als Innenhafen und U-Boot-Hafen bezeichnet),
die von der Nord- und Westkaje des Sudhafengeldndes gebildet wird (Standort 2 in Abb. 3).
Nach dem „Jahrbuch fur die Gewdsserkunde Norddeurschlands", Jahrgang 1911, sind

erstmals vom 1.11. 1910 an tagliche Wasserstandswerte von Helgoland angegeben. In einer

FuBnote heiBt es don: „Der Pegelist am 1. August 1909 in Betrieb genommen; da er sich aber

im Jahr 1910 zeitweise nichz in Ordnung befand, sind Vergleichszahlen vor dem 1.11. 1910

nicht bereclinet wor,:len."

Im Vorwort zu der vom Hydrographischen Amt der Kaiserlichen Admiralitdt in Berlin
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Abb. 3. Lageplan der verschiedenen Pegelstandorte auf Helgoland

herausgegebenen Gezeitentafel fur 1914 wird mitgeteilt, daB darin ausfuhrliche Vorausberech-

nungen fur Helgoland aufgenommen worden sind, denen die Ergebnisse des neuen Pegels -

wahrscheinlich der Aufzeichnungen der Jahre 1911 bis 1913 - zugrunde lagen. Der fur 1914

vorausberechnete MThb war mit 2,32 m, ab 1915 mit 2,24 m angegeben, die Flut(lauer mit

5 h 35', die Ebbedauer mit 6 h 50: Ab 1916 werden in den Gezeitentafeln auch Tidekurven

far mittlere Verhiltnisse sowie fur Spring- und Nippzeiten mitgeteilt. Der neue Pegel war ein

Druckluftpegel des Sysrems Seibt-FueB (SEIBT, 1897). Oberwachende Dienststelle war die

Kaiserliche Werft Wilhelmshaven, Bauabteilung Helgoland, und nicht mehr das Marineobser-

vatorium, dem aber die MeEdaten fur seine Vorausberechnungen zur Verfagung standen.

Der alte Pegel am Sudstrand ist aber offenbar nicht aufgegeben worden. Nach Hinweisen

in den im Pegelarchiv des WSA T6nning vorhandenen Akten hat die Gemeinde Helgoland den

Pegel am Sudstrand des Unterlandes nach 1909 ubernommen. Das alte Geriit von REITZ ist

it·gendwann durch ein Gerdt nach dem System Fueli ersetzt worden. Dieser Pegel der

Gemeinde wurde 1921 abgebaut, ist also vielleicht bis dahin in Berrieb gewesen. Nach BAHR

(1939) sollen die Angaben des alten Pegels recht unzuverlissig gewesen sein, weil das

Verbindungsrohr bei starkem Seegang versandete. Dadurch wurden Tnw zu hoch, Thw zu

niedrig angezeigt. Diese Schwierigkeiten mi gen mit ein Grund far den Neubau des Pegels im
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Sudhafen gewesen sein. Ein anderer Grund mag sein, daB der Pegel am neuen Ort besser von

den staatlichen Dienstsrellen betreut und betrieben werden konnte.

Der Druckluftpegel im Sudhafen hat dort bis zum Februar 1921 bestanden. Kurz vor der

Zerst6rung der Hafenanlagen (ECKHARDI, 1929) nach dem Ende des 1. Weltkriegs wurde er

abgebaut. Die an dem Pegel ab 1.11. 1910 gemessenen Th v und Tnw sowie deren Eintritts-

zeiten sind graBtenteils in den von der Preubischen Landesanstalt fair Gewasserkunde in

Berlin herausgegebenen Jahrbachern fur die Gewdsserkunde Norddeutschlands verdffent-

lichr. Von August bis Dezember 1914 und ab Dezember 1918 fehien aber die Daten (R0HDE,
1982).

Im Laufe des Jahres 1922 verfugre der Regierungsprdsident in Schleswig, den Pegel
Helgoland wieder in Betrieb zu setzen. Als neuer Standort wurde die Sudostecke des

Augustahafens an der Ostmauer ausgewthlt. Der Standort ist in der 1926 herausgegebenen
Seekarte „Binnenreeden von Helgoland" eingetragen (Standort 3 in Abb. 3). Dieses neue

Hafenbecken ist nach Zerstdrung der groEen Anlagen des ehematigen Marinehafens aus

Bldcken der Vorlage der Westmauer neu erbaut worden (ECKHARDT, 1929). Das alte Druck-

luftpegelgerit von 1909 fand dabei seine Wiederverwendung. Auch die alten Festpiinkle
wurden weiter benutzt.

Der Pegel wurde im Januar 1924 in Betrieb genommen, aber es sind in den Gewdsser-

kundlichen Jahrbuchern bis 1925 viele L dicken in den Beobachrungswerten vorlianen. Erst ab

AbfluBjahr 1926 sind wieder vollstdndige Daten in den Jahrbuchern enthalten.

Der Pegel stand im Eigentum der Reichsfinanzverwaltung und wurde vom Euro fur

Uferschutzarbeiten des Reiclisneubauamtes betrieben. Spiter - wahrscheinlich um 1936 -

ubemahm die Marine selbst wieder den Betrieb. Die Deutsche Seeewarte und das Wasserbau-

amt Tdnning hatten aber Sters Zugriff zu den Beobachtungswerten. In Berichten des Wasser-

bauamts T6nning wird der Zustand des alien Druckluftpegels als mangelhaft bezeichnet, es

kamen hdufig Ausfdlle vor. Die Beobachtungsdaten w·urden dann nach den Aufzeichnungen
eines Hilfspegels des Buros fur Uferschutzarbeiten an einer Anlegebrucke im Binnenhafen

(frutier Scheibenhafen) ergdnzt, der hier einige Jahre bis September 1929 in Betrieb war

(Standort 32 in Abb. 3).
Pline des Wasserbauamts Tanning, 1938 einen neuen Pegel zu bauen, wurden aufgege-

ben, weil die Marine den neuen Pegel sellst errichten wollte. Im Mirz 1939 nahm das

Marschenbauamt Heide - Forschungsstelle Busum - einen neuen Schwimmerschreibpegel
System FueE an der der Gemeinde Helgoland geh6renden Landungsbracke (Standort 3b in

Abb. 3) in Betrieb, der als Forschungspegel bezeichnet wurde. Er wurde bei einem Fliegeran-
griff am 18. April 1945 zerstbrt. Schon Ende Februar 1945 war der Pegel im Augustahafen
ausgefallen (ROHDE, 1982).

Nach Ende des 2. Weltkriegs war Helgoland jahretang unbewohnt und wurde zeitweise

als alliiertes Ubungsgel nde fur Bombenabwarfe benutzt. Daher konnte kein Pegel auf der

Insel betrieben werden, obwohl schon 1949 die Bundesanstalt fur Gewisserkunde beim WSA

Tdnning far die Wiederinberriebnahme eines Pegels auf der Insel eintrat. Erst am 1. Mdrz

1952 kam Helgoland wieder unter deutsche Verwaltung, und der Wiederaufbau begann. Wie

es auf Helgoland damals aussah, zeigt Abb. 4.

Schon am 27. Mirz 1952 w·urde im Sudhafen vom Wasser- und Schiffahrtsamt T6nning,
das fur die bundeseigenen Hafenanlagen auf der Insel zustindig ist, ein mechanischer

Schwimmerschreibpegel System Wilcke-FueE in Betrieb genommen; der regultre Betrieb

begann am 1. 11. 1952. Seitdem werden luckenlose Beobachrungswerte im Deutschen Gewiis-

serkundlichen Jahrbuch, Kustengebiet der Nord- und Ostsee, ver6ffentliclit.

Das Pegelrohr war an der Nordkaje, der Lattenpegel an der Westkaje des Sudhafens
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angebracht. Dieser Pegel wurcle im November 1953 durch einen elektrischen Fernpegel
System FueE mit Schwimmer und elektrischem Ferngeber 1050 R ersetzt. Das Schwimmer-

robt befand sich an der Nordkaje nahe des Winkels mit der Westkaje, etwa 15 m westlich des

Sondorts des mechanischen Schwimmerpegels. Diese Smndorte sind praktisch mit dem

Standort 2 aus Abb. 3 von 1909 bis 1921 identisch. Der elektrische Schwimmer-Fernpegel
wurde im Oktober 1964 an die aus Westkaje und Westdamm gebildete Ecke des Sidhafens

verlegr (Standort 5 in Abb. 3) und ist dort weiterhin als Betriebspegel im Einsatz. Die

Tidekurven werden im Buro des Hafenmeisters auf dem Sadhafengel nde aufgezeichnet, im

allgemeinen aber niclit ausgewertet.
Nachdem der Wiederaufbau von Helgoland abgeschlossen worden war, Sollte der

Hauptpegel wieder im Bereich zwischen Landungsbrucke und Binnenhafen eingerichret
werden. Die Planungen dafiir dauerten von 1956 bis 1958. Nachdem ursprunglici die

Landungsbrucke der Gemeinde als Standort vorgesehen war, wurde schlieBlich der Kopf der

neuen Binnentiafenmole gewihit (Abb. 3, Standort 4). Es kam ein mechanischer Schwimmer-

schreibpegel System Busum-Ott zur Verwendung. Dieser Pegel, der vom 14.8. 1959 an in

Betrieb ist, gilt seit dem 1. 11. 1959 als der Hauptpegel Helgoland, dessen Beobachrungsdaten
im Gewbsserkundlichen Jahrbuch veruffentlicht werden.

Abb. 5 zeigr das Pegelhduschen dieses Pegels, und in Abb. 6 ist die Pegelanlage im Schnitt

dargestelit. Von Mirz 1965 bis September 1979 war hier zus tzlich ein Miuelwertdrucker

zeitweise eingesetzt. In Abb. 7 ist zusammengestellt, in welchen Zeiten an den verschiedenen

Standorten Pegel auf Helgoland betrieben worden sind.

Im Zuge des Neubaus der Binnenhafenmole, der fur 1990/91 vorgesehen ist, muE auch

die Pegelanlage neu gebaut werden. Der Standort der neuen Pegelanlage wird dabei um etwa

10 m nach Suden verlegt, bis an die sudliche Ecke der Binnenliafenmole. Das Zulaufrohr zum

Lattenpegel
------ -

Standort ?
---------------

Standort 2

Sta,ndlrt 1

Standort 2

Schreibpegel Standort 1

Standort 3

Abb. 7. Betriebszeiten der Pegel an den verschiedenen Standorten
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Pegetschacht soll dann an der Siidseite der Mole in den Binnenhafen munden und nicht mehr

wie bisher vor dem Molenkopf. Im Binnenhafen sind grdliere Tiefen vorhanden, so daE das

Zulaufrolir tiefer gelegt werden kann und kein Trockenfallen bei extremen Tmv mehr

befurchtet werden mult. Diese get·inge Verschiebung ist fur die Vergleichbarkeit der neuen mir

den fraheren Aufzeichnungen ohne Bedeutung, so daB der Pegelstandort 4 als unverindert

angesehen werden kann. Fur die Bauzeit wird ein Hilfspegel am Ende der Ostrnauer

gegenuber dem Pegelstandort 4 erriclitet, damit die Beobachtungen nicht unterbrochen

werden. Dieser Hilfspegel wird schon einige Zeir vor dem Abbruch der alten Anlage in

Betrieb genommen werden und auch einige Zeit nach Fertigstellung der neuen Anlage bis in

das Jahr 1992 in Berrieb bleiben.

5. SchluBbetrachtung

Die Bedeutung von Helgoland als Pegelort ist schon frah erkannt worden. Kam es bei

den ersten Messungen 1835 darauf an, uberhaupt Werte uber den Tidehub sowie Ebbe- und

Flutdazier zu gewinnen, so war spiter beim Bau des Schreibpegels insbesondere auch die

absolute Hdlze der Wasserst nde wichtig, um - wie es B6RGEN in seinem Antrag vom 12.

Januar 1877 ausdrackre - „einen richtigen Vergleich der mittleren Hdhen der Meeresoberfld=

che mit den MeBorten an der Kuste zu erhalten." Dazu war ein AnschluB des Pegel-
Nullpunkts (PNP) an das Hahennetz des Festlandes erforderlich.

Bereits vor Inbetriebnahme des Pegels wurde 1878 eine erste Hiihenubertragung vom

Festland nach Helgoland durch das Preuhische Geodicische Instimt vorgenommen und ein

Hdhenpunkt, der „Astronomische pfeiler (A. P.)", auf dem Oberland beim Alten Leucht-

turm hergestell[. Weitere Hdlienubertragungen folgren 1881 und 1888. Alle Hdlienubertra-

gungen sind ausfuhrlich und mit allen Daten von HELMERT (1895) beschrieben.

Auf den Astronomischen Pfeiler wurde der PAP von Helgoland bezogen. Es zeigte sich

aber, daB die H6he fur PNP zu groE war und damit die aufgezeichneten Wasserst nde zu

klein angegeben wurden. Es sind in den inzwischen vergangenen mehr als hundert Jahren
zahlreiche Versuche gemacht worden, die wahre, auf NAT bezogene Hdhe des PNP zu

bestimmen, woruber LOHRBERG (1966, 1980 und 1987) ausfuhrlich berichtet. Auch LASSEN

(1989) ist auf die Frage der Hahenlage des PNP von Helgoland eingegangen. Uber die von

LOHRBERG (1987) erw hnten SateJlitenmessungen, die nur ellipsoidische Hbhen lieferten, teilt

MEIS'*INKEL (1987) mit, daB es anhand der vorliegenden Geoidmodelle schwerfbllt, die

Hahen auf NN zu aberfahren.

Betrachter man die Satellitenmessungen 1986/87 als Nullmessung, kann aucli ohne Bezug
auf NN die absolute Verdnderung der Hdhentage der betrachteten Festpunkte und damit des

PNP Helgoland aus dem Vergleich mit Wiederholungsmessungen festgestellt werden. Solche

Wiedertiolungsmessungen sind im Abstand von 3 bis 5 Jahren geplant (MEIswMEEL, 1987).
Man wurde dann wissen, ob sich Helgoland z. B. infolge salztektonischer Vorgdoge noch hebt

und wie groB der Absolutbetrag einer solchen Hebung tatstchlich ist. Entsprechend mu£ten

die Wasserstandsdaten eventuell korrigiert werden.

Es wird sich dann zeigen, ob und wie weit das abweichende Verhalten der in (RoHDE,
1982) dargestellten Ganglinien des MThw und MTnw von den entsprechenden Ganglinien
anderer Kustenpegel (ROHDE, 1977) auf eine Hebung der Insel zuruckzufuhren ist oder

andere Ursachen hat. Ist keine Anderung der Hdhenlage fesrzustellen, so lassen sich die am

Pegel gemessenen Wasserstandsdaten ohne Korrektur verwenden und far die Ermittlung des

sdkularen Meeresspiegelanstiegs unmittelbar auswerten.
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Wegen der groBen Bedeutung, die der relativ kustenferne Pegel Helgoland fir die

Erforschung der Wasserstandsverhdlmisse der Deutschen Bucht und deren Ver nderung hat,
massen die Wasserstandsbeobachrungen und deren Auswertungen mit gr6Bter Sorgfalt wei-

tergefihrt werden. Autierdem bleibr es nach wie vor ein dringendes Erfordernis, den

Hahenbezug des PNP von Helgoland zu NN mit gr6litm6glicher Genauigkeit mit modernen

geoditischen Mitteln herzustellen.
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