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sträubt, ständiges Schnappen in Richtung des Gegners). Die Abb. 4  läßt das Drohen, 
und zwar sowohl „U pright Threat“ als auch „G aping Jab Posture", erkennen. Nach 
dem Abflauen der Erregung zeigten die Schwarzköpfe als ausklingende Bewegung 
nicht das bei Sturmm öwen in solchen Situationen häufige Stößeln („Chocking“ ), 
sondern sie bissen in die H alm e des Strandroggens („Grasrupfen“ bzw. „Grass- 
Pulling“ ).

Herrn Dr.F. G oethe (Wilhelmshaven) möchte ich für kritische Durchsicht und Literatur- 
hinweise danken.

Z u s a m m e n f a s s u n g

A uf der Insel Langenwerder (Wismar-Bucht) schreiten in der Regel alljährlich
1 bis 2  Paare Schwarzkopfmöwen [L a r a s  m e la n o c e p h a lu s ) zur Brut. 1 9 6 8  brüteten
2  Paare. D as Ei eines Paares wurde Sturmmöwen untergelegt und von ihnen aus
gebrütet; das Junge wurde erfolgreich aufgezogen. D as zweite Paar zog zwei Junge auf. 
D ie adulten Schwarzkopfmöwen zeigten ein anderes Fütterungsverhalten (aus der 
Schnabelkammer!) als Sturmm öwen (die Vorhalten bzw. vorwürgen). Auch das Droh- 
und Kam pfverhalten von I . m e la n o c e p h a lu s  ergab gegenüber L. c a n u s  Unterschiede, 
wie z. B. eine der „G aping Jap Posture“ des nordamerikanischen L. d e la w a r e n s i s  ent
sprechende Haltung.

S c h r i f t t u m  B a n n e r  m a n ,  D. A. (1 9 6 2 ): The Birds of the British Isles, Vol. 
XI, Edinburgh, London. •  C u 11 e n, E. (1 9 5 7 ): Adaptations in the Kittiwake to cliff-nesting. 
Ibis 9 9 : 2 7 5 —3 0 2 . •  M a u e r s b e r g e r ,  G., & S. W a g n e r  (1 9 6 7 ): Über die Schwarz
kopfmöwe [L arus m e la n o c e p h a lu s)  im südlichen Ostseeküstengebiet. Beitr.Vogelk. 1 3 , 8 1 —8 8 . © 
M o y n i h a n ,  M. (1 9 5 8 ): Notes on the behavior of some north american gulls. II: Non 
aerial hostile behavior of adults. Behaviour 1 2 , 9 5 —1 8 2 . •  N e h 1 s, H. W. (1 9 6 4 ): Die Seevogel- 
insel Langenwerder in den Jahren 1 9 6 2  und 1 9 6 3 . Falke n ,  1 5 6 —1 6 2 . •  Ders. (1 9 6 6 ): Die 
Seevogelinsel Langenwerder 1 9 6 4 /6 5 . Falke 1 3 , 2 3 1 —2 3 9 . •  Ders. (1 9 6 8 ): Die Seevogelinsel 
Langenwerder 1 9 6 6 /6 7 . Falke 1 5 , 1 8 8 —1 9 5 . •  T i n b e r g e n ,  N. (1 9 5 9 ): Comparative studies 
of the behaviour of gulls (Laridae): a progress report. Behaviour 1 5 , 1 —7 0 . •  W e i d m a n n ,  
U. (1 9 5 5 ): Some reproductive activities of the Common Gull, L a m s c a n u s  L. Ardea 4 3 , 
8 5—1 3 2 . •  W i t h e r b y ,  H. F., et al. (1 9 5 8 ): The Handbook of British Birds, London, Vol. V

Anschrift des Verfassers: Hans Wolfgang Nehls, Sektion Biologie der Universität Rostock, 
Universitätsplatz 2 .

Aus dem Institut für Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland", Wilhelmshaven

Nahrungspflanzen des Berghänflings (Carduelis fl. flavirostris)
Von H a n s  B u b

1 . E i n l e i t u n g

Im Verlauf der seit 1 9 5 2  an diesem Vogel durchgeführten Planberingungen haben 
wir auch seiner Ernährungsweise besondere Aufm erksam keit gewidmet. D as M aterial 
ist aber — besonders für manche Länder — noch lückenhaft und nicht so um fassend, 
wie es wünschenswert und auch möglich wäre. Jedoch dürfte die Zahl von über 
9 0  sämtlich bei Freilandbeobachtungen festgestellten Nahrungspflanzen beachtens
wert sein.

In Systematik und Nomenklatur der hier aufgeführten Pflanzen folge ich Sc h m eil- 
Fit sc h e n , Flora von Deutschland, 7 8 . Auflage, Heidelberg 1 9 6 5 . Für botanische Beratung: 
danke ich Herrn Dr. K.-E. Behre, Niedersächsisches Landesinstitut für Marschen- und 
Wurtenforschung, Wilhelmshaven, und Herrn A. H in sc h e , Dessau, für weitere Hilfe Frau
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S. Kolar  und Herrn R. de  V ries. Herr Dr. Behre untersuchte auch den Mageninhalt von 
3 0  Vögeln aus dem Gebiet der deutschen Nordseeküste.

Über die Literatur hinaus durfte ich mich dankenswerterweise der Mithilfe einer 
ganzen Zahl von Mitarbeitern des Berghänfling-Programms und weiterer Beobachter er
freuen, und zwar aus einem weiten Raum von Leningrad, Warschau und Budapest bis an 
die Atlantikküste und vom nördlichen Skandinavien bis in die Alpengebiete:

G. A x t , P. Becker, H. Be h m a n n , Beiche , Dr. K.-H. Berck, D t. P. Beretzk , A. Bö h m , P. 
Bo h n sa c k , A. Bol, U. T. C a r lsso n , C h r . D a n k e r t , M. D o r n b u sc h , H. D ost , Dr. W. Ehlert, 
K. G. Er ix o n , R. G n il k a , D r. F. G oethe , F. G räfe, H. G raff, K. G reve, W. H a r m s , D r. R. 
H eldt , A. H ilprecht , A. H in sc h e , H oke, U. H ölzer , K. H u b er , H ultberg , D t. H. Jo h a n s e n , 
K. Ju n g , F. Kä m m e r , Dr. A. Keve, Kla tt , G. Ku r t h , K. Lensky , E. Liebn er , P. Lokietsch , 
S. M eissner , H. M eyer-D eepen , Dr. D. M issb a c h , H.-W. N ehls, L. N ilsso n , G. A. N osk ov , 
W. Palleske, J. H. Po u l se n , G. A. Ra d tk e , O. F. R euterw all , K. R o sie n , K. R o st , Ru h m a n n , 
J. Sa d l ik , D. Sa e m a n n , D r. G. Sc h m id t , E. Sc h o n a r t , A. Stiefel, J. St r a u b in g e r , J. St ü b s , 
M. St u r m , W. Su d h a u s , Dr. G. Va u k , H. W ü lln er , G. Z iegler.

Bei jeder Pflanze werden genannt: Land, Zahl der Nachweise und Monat. Ist der Monat 
nicht bekannt, so ist „Zeit?" angegeben.
Erklärung der Länderabkürzungen:
A Österreich DK Dänemark PL Polen
B Belgien F Frankreich S Schweden
CS Tschechoslowakei HU Ungarn SF Finnland
D Bundesrepublik Deutschland N Norwegen SU Sowjetunion
DD Deutsche Demokratische Republik NL Niederlande

2 . Ü b e r s i c h t  n a c h  A r t e n

H a h n e n f u ß g e w ä c h s e  (Ranunculaceae): Scharfer Hahnenfuß [ R a n u n c u h is  
a c e r ) N : 1  X VIII

R o s e n g e w ä c h s e  (Rosaceae): Brombeere [R u b u s  f n i t i c o s u s ) D : 1 X  I — Sumpf- 
Blutauge (P o te n t i l la  p a lu s t r e )  SF: 1 X  IV

S c h m e t t e r l i n g s b l ü t l e r  (Papilionaceae): Besenginster (S a r o t h a m n u s  s c o p a -  
h u s ) D D : i X II -  Klee (T r i fo l iu m  sp.) D D : 1 X  II, PL: 1  X XII, 1 X II 

N a c h t k e r z e n g e w ä c h s e  (Oenotheraceae): Gemeine Nachtkerze [O e n o th e u i  
b ie n n is )  Nahrungspflanze während des ganzen W interhalbjahres in DK, D, DD, 
NL, PL. H at gebietsweise große Bedeutung, besonders auch bei Schnee. Erwähnt 
seien vornehmlich die weiten itiit Nachtkerzen bestandenen Flächen in den 
Braunkohlegebieten der südlichen D D R (Abb. 1 und 2 ) — Gänse-Fingerkraut 
(P o te n t i l l a  a n s e r in a ) S: r X Winter

M o h n g e w ä c h s e  (Papaveraceae): Schöllkraut (C h e l id o n iu m  m a ju s )  D : 1 Zeit? 
D D : i X Zeit? — M ohn (P a p a v e r  sp.) D D : 1  X II

K r e u z b l ü t l e r  (Cruciferae):
Schwarzer Senf (B r a s s ic a  n i g r a ) D (Helgoland): 1 X IX bei Jungenfütterung, 1 X I — 
Wilder Kohl (B r a s s ic a  o le r a c e a ) D (Helgoland): 1 X XII —
Raps (B r a s s ic a  n a p u s ) D : 2  X  XI 
Acker-Senf (S in a p is  a r v e n s i s ) N : im  Winter
Weißer Senf (S in a p is  a l b a ) D : r X Zeit?, D D : 1  X I, S: 1 X X, 1 X  XII 
Schmalblättr. Doppelsam e (D ip lo t a x i s  t e n u i f o l i a ) D : r X  XI, D D : 2  X XI, je 1 X XII 

und I
Hederich (R a p h a n u s  r a p h a n i s t r u m ) D : 1 X X, je 1 X XII und I, D D : häufig, Zeit?
Gartenradieschen (R a p h a n u s  s a t iv u s )  D D : 1 X  XI, 1 X  II
M eersenf (C a k i le  m a r i t i m a ) D : 1  X  I, 1 X II, D K: 1  X XII
Stinkkresse (L e p id iu m  r u d e ra le )  D D : r X  II
Acker-Hellerkraut (T h la p s i  a r v e n s e ) D D : 1 X  XI
Hirtentäschelkraut (C a p s e l l a  b u r s a - p a s t o r i s ) FS: 1  X VI
W egerauke (S is y m b r iu m  o f f ic in a le ) D : 2  X  II, D D : r X II, S: 2  X  Zeit?
Ungarische Rauke (S i s y m b r iu m  a l t i s s i m u m ) D D : 2  X XII
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Abb. i: Nachtkerzen (O enothera b ien n is) bei Holzweißig, Bez. Halle a. d. Saale. Die Stauden 
ragen auffallend aus dem Schnee hervor. (Aufn. A. H in sc h e ).

J o h a n n i s k r a u t g e w ä c h s e  (Hypericaceae): Johanniskraut (Hypericum  sp.)
D: r X Zeit?, DD: i X Zeit?, PL: r X Zeit?

. D o l d e n g e w ä c h s e  (Umbelliferae): Wilde Möhre (Daucus caiota) D: i X Zeit?, 
PL: r X Zeit?

B i r k e n g e w ä c h s e  (Betulaceae): Birke (Betula sp.) Die Nahrungssuche auf Birken 
ist nicht so selten. D: 2 X XII, 3 X I, 2 XII, 1 X Zeit?, DD: 4 X XII, 5 X I, 
3 X II, i X III, 2 X Zeit?, NL: i X XII, 1 X Zeit?, S: 1 X X, SU: Zeit? -  Zwerg
birke (Betula n an a) N: 1 X X, 1 X XII — Erle (Ainus sp.) D: 1 X Zeit?, DD: 
i X II Erlensamen vom Boden aufnehmend, NL: 1 X  Zeit, SU: 1 X Zeit? 

B u c h e n g e w ä c h s e  (Fagaceae): Eiche (Queicus sp.) DD: Es wurden Knospen 
gefressen

B r e n n e s s e l g e w ä c h s e  (Urticaceae): Brennessel (Urtica sp.) DK: r X XI, PL: 
i X Zeit?

K n ö t e r i c h g e w ä c h s e  (Polygonaceae): Kleiner Ampfer (Rum ex acetosella) D :
1 X  X, N: Dieser Ampfer ist neben dem Löwenzahn [Tam xacum  officinale) offen
bar eine Haupt-Nahrungspflanze in allen Teilen des Brutgebiets, wie ich mich im 
Juni bis August 1968 überzeugen konnte. Gewiß werden artch die anderen Ampfer
arten angenommen. — Großer Ampfer (Rum ex acetosa) D: 1 X Zeit?, PL: 1 X XI,
2 X Zeit? — Ampfer-Knöterich (Polygonum lapathifolium ) D: 1 X II — Vogel
knöterich (Polygonum av icu laie) D: r X XII, 13 X II, 2 X Zeit?, DD: 1 X XI, 
SF: i X IV

N e l k e n g e w ä c h s e  (Caryophyllaceae): Vogel-Sternmiere (Stellaiia m edia) B: 
i X I, D: 3 X I, DD: 4 X  II, N: 2 X VIII, C ollett  [1 9 2 1 ) nennt sie ebenfalls für 
N  — Flügelsamiger Spärkling [Spergularia m aiginata) D: r X XI
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G ä n s e f u ß g e w ä c h s e  (Chenopodiaceae):

Weißer Gänsefuß (Chenopodium alba) D D : mehrfach, Zeit? In Polen eine der bevor
zugten Nahrungspflanzen

Gänsefuß (Chenopodium  sp.) D : 2 X  Zeit?, D D : 3 X XII, 1 X I ,  1 X  Zeit?, PL: 
i X II, i X  Zeit?

Salzm elde (Obione pedunculata) D : 1 X  I, 1 X  Zeit?
M elde (Atriplex sp.) D : 1 X  XII, 1 X  II, 1 X  III, 1 X  Zeit?, D D : je 1 X XII und I, 

3 X II, je 2 X  III und IV, 10 X  Zeit?, PL: 1 X II, SU : oft, Zeit?
Glanzm elde (Atriplex nitens) D D : 1 X XI und XII
Strandm elde (Atriplex littoialis) D : 1 X  XI, 1 X  II
Spießblättrige M elde (Atriplex hastata) D : 1 X X I  (hastatum-Typ D : 9 X II)
Gem eine M elde (Atriplex patula) N : im  W inter (bei Oslo), D : keine einwandfreien  

Angaben.
Queller (Salicoinia europaea) Verbreitete Nahrungspflanze während des ganzen 

W interhalbjahres. Ob sie im  Frühjahr und Spätwinter noch N ahrung bietet, ist 
ungeklärt. Für folgende Länder in um fassendem  Maße nachgewiesen: B, D, DK, F, 
H U, NL, S, auch jeweils im  Ostseegebiet.

Sode (Suaeda maritima) D : 1 X Zeit?
Kali-Salzkraut (Salsola kali) D : (Binnenland) m indestens Herbstmonate, D D : 1 X XI, 

i X II
H e i d e k r a u t g e w ä c h s e  (Ericaceae): Besenheide (Calhina vulgaris) N : 1 X  VI
K r ä h e n b e e r e n g e w ä c h s e  (Empetraceae): Schwarze Krähenbeere (Empetmm  

nigm m ) S: 1 X Zeit?
G r a s n e l k e n g e w ä c h s e  (Plum baginaceae): Strandnelke,W iderstoß (Limonium  

vulgare) B: 1 X XI, 1 X I ,  N L: 1 X Zeit? — Gemeine Grasnelke (Armeria mari
tima) D D : 2 X Zeit?

L i p p e n b l ü t l e r  (Labiatae): Braunelle (Prunella sp.) N : 1 X VIII
R a c h e n b l ü t l e r  (Scrophulariaceae): Gartenlöwenm aul (Antirrhinum  majus)

D D : i X II
W e g e r i c h g e w ä c h s e  (Plantaginaceae): Wegerich (Plantago sp.) wohl m ajor, eine 

von vielen „Körnerfressem " bevorzugte Pflanzenart. D : 1 X  X, 1 X XII, 2 X  Zeit? — 
Strandwegerich (Plantago maritima) D : 2 X X, 5 X  XI, 1 X I, 8 X  II, 1 X  Zeit? — 
Spitzwegerich (Plantago lanceolata) D D : 1 X Zeit?

K o r b b l ü t l e r  (Com positae):

Gem eine Goldrute (Solidago virgaurea) D D : 1 X  Zeit? PL: mehrfach, Zeit? Eine inter
essante Beobachtung machte H. D o rsch  (o. J.) an Käfigvögeln. „D ie Sam en wurden 
gern genommen, nach kurzer Zeit trat bei den Vögeln aber eine schnupfenartige 
Erscheinung auf. Sie äußerte sich in häufigem  N iesen; die Vögel bekam en schlecht 
Luft und machten einen nicht gesunden Eindruck. Entfernte m an die Stengel der 
Goldrute, so besserte sich der Zustand der Vögel schnell/' Sabel (1967) sagt da
gegen, daß die halbreifen Sam en von Gim peln, Girlitzen, Zitronengirlitzen, Birken
zeisigen und Stieglitzen in  der Voliere gern gom men werden.

Kanadische Goldrute (Solidago canadensis) PL: mehrfach, Zeit?
Riesen-Goldrute (Solidago gigantea) D D : 15. 1. 66 fressen 8 Berghänfllinge und rd. 

25 Birkenzeisige die Sam en dieser Pflanze,- PL: mehrfach, Zeit?
Solickzgo-Gruppe: Sie nim m t nach T o m ia l o jc  (1967) für die Ernährung des Berg

hänflings in Polen einen bedeutenden Rang ein, zum al die Goldruten in  den 
Niederungen der Flüsse oft viele H ektar überziehen. D ank ihres üppigen Wachs
tums (bis 1,5 m) sind sie fast nie völlig m it Schnee bedeckt und daher in der Regel 
jederzeit zugänglich. Hierbei ist aber bemerkenswert, daß m an nach T o m ia lo jc  
trotzdem keine großen Ansam m lungen von futtersuchenden Vögeln auf diesen
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Pflanzen sieht. Der Autor nennt nur Caiduelis flammea, Carduelis flavirostris und 
Pyrrhula pyrrhula.

Salzaster [Aster thpolium) Verbreitete Nahrungspflanze bis in den Winter hinein, 
besonders an den Küsten. Für folgende Gebiete nachgewiesen: B, D, DD, DK, F, 
NL, S. Voraussichtlich u. a. auch in FFU, N  und A.

H undskam ille (Anthemis sp.) N L: i X Zeit?, SF: i X Zeit?
Sumpf-Schafgarbe (Achillea ptarmica) SF: i X XII
Gem eine Schafgarbe (Achillea millefolium ) D : i X XI, i X XII, i X II, D D : i X XI, 

i X IV, i X Zeit?, PL: i X Zeit?
Rainfarn (Chrysanthemum vulgare) D : i X XI, 3 X XII, 2 X I, mehrfach, Zeit?, D D : 

i X XI, i X XII, 2 X II, i X III, 2 X Zeit?, PL: mehrfach, Zeit?
Strand-Beifuß [Aitemisia maritima) D : 1 X I ,  2 X Zeit? An der Nordseeküste des 

öfteren Nahrungspflanze, v. D roste  (1864) nennt die Art schon für Borkum. 
DK: i X XII, F: i X X, S: i X XII, 1 X I, PL: 1 X Zeit?

Feld-Beifuß (Artemisia campestris) und Gem einer Beifuß (Artemisia vulgaris). Die 
folgenden Angaben beziehen sich auf beide Artemisia-Arten: D : 1 X XI, 3 X XII, 
3 X I, 2 X II, 2 X III, 2 X Zeit?, D D : 2 X XI, 1 X XII, 1 X I, 3 X  II, 1 X  III,
10 X Zeit?, DK: i X XII, PL: 3 X Zeit, S: 1 X X, SF: 2 X X, 2 X I. Für Artemisia
vulgaris gilt das Gleiche wie für Oenothera biennis: beide knicken bei Schnee
druck nicht so leicht um  und bleiben daher als Nahrungsspender lange zu
gänglich.

Wermut [Aitemisia absinthium) D : 1 X Zeit?, N L : 1 X Zeit?, PL: 1 X II
Gem eines Kreuzkraut [Senecio vulgaris) D : 1 X XII, 1 X Zeit?, D D : 1 X XI, PL:

i X Zeit?
Klette [Arctium  sp.) D : 1 X Zeit?, CS: 1 X II
Distel [Carduus sp.) D : 2  X  X, 1  X II, D D : 3 X XII, 1 X I ,  1 X  Zeit?, PL: 1 X II, 

i X Zeit?
Kratzdistel [Cirsium  sp.) D D : 1 X  Zeit?
Gem eine Wegwarte [Cichorium intybus) D D : Zeit?, CS: 1 X IV 
Herbstlöwenzahn [Leontodon autumnalis) N : 1 X VIII, S: 1 X Zeit?
Löwenzahn [Taraxacum sp.) N : 2 X VII. Rybatschi (Rossitten): 1 X XI 
Gemeiner Löwenzahn [Taraxacum officinale) D : 1 X V, N : 1 X VIII, PL: 2 X XI, 

N : Neben Rumex acetosella eine sehr bevorzugte Nahrungspflanze in allen Teilen  
des Brutgebietes, wo sie auf Wiesen und an Wegrändern vielerorts vorkommt. 

B l u m e n b i n s e n g e w ä c h s e  (Scheuchzeriaceae): Strand-Dreizack [Triglochin 
maritimum ) D : 1  X  Zeit?

B i n s e n g e w ä c h s e  (Juncaceae): Krötenbinse [Juncus bufonius) D D : 1 X X I ,  
i X Zeit?

S a u e r g r ä s e r  (Cyperaceae): W ollgras [Eriophorum  sp.) F: 1 X VIII — Meer-Binse 
[Scirpus maritimus) D : mehrfach, Zeit? — Rasen-Haargras [Scirpus caespitosus) 
N : In M ittelnorwegen im  Juni/Juli mehrfach

S ü ß g r ä s e r  (Gram ineae):

Abstehender Salzschwaden [Puccinellia distans) D : 1 X II
Strand-Salzschwaden, Andel [Puccinellia maritima) D : 4  X II
Rispengras [Poa sp.) D : 1 X II
Flaches Rispengras [Poa compressa) N : 1 X VIII
Binsen-Quecke [Agropyron junceum ) D : 1 X I
Roggen [Secale cereale) D D : 1 X  IV
Strandroggen [Elymus arenarius) N : 1 X VIII
Schilfrohr [Phragmites communis) D : auf gemähten Schilfflächen in Schleswig-Holstein 

(Sc h m id t  i960)
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Abb. i :  Einzelpflanzen der Nachtkerze (O enothera b ien n is); Ort wie bei Abb. i. Auf dem 
Schnee sind die herausgefallenen Samen zu erkennen, sowie Spuren von Berghänflingen, die 
hier nach Nahrung suchten. (Aufm A. H in sc h e .)

Schlickgras [S p a itin a  to w n se n d ii) D : je i X X, I, II, III, i X Zeit?, F: i X X .  Gehört 
zu den öfter beflogenen Pflanzen.

Fiafer (A v e n a  s a t iv a ) D : i X Zeit?, N : wurden dabei in großer Zahl erlegt (C ollett  
1921)

Weißes Straußgras (A g ro stis  s to lo n ife ra )  N : 1 X  VIII
Strandhafer (A m m o p h ila  sp.) D : 1 X  Zeit?, PL: 1 X Zeit?
Z y p r e s s e n g e w ä c h s e  (Cupressaceae): Wacholder (Ju n ip e m s  c o m m u n is ) N : 

mehrere Vögel fressen im  Juni 1968 im Süden Norwegens von den frischen 
Trieben, die noch weich wie Knospen sind (Bu b ).

3. W e i t e r e s  ü b e r  d i e  N a h r u n g

Bei der Nahrungssuche werden Berghänflinge aber auch an Plätzen beobachtet, 
die keine genauen Rückschlüsse auf die Nahrungspflanzen zulassen. An der Nordsee
küste sind es oft die Spülsäum e, in denen sich viele Sämereien der Strandflora finden. 
Jo h a n sen  sah die Art an der dänischen Küste auf angeschwemmten A l g e n -  
schichten. In Finnland und Schweden wurden Berghänflinge im Winter verschiedent
lich auf Mist- und A b f a l l h a u f e n  angetroffen, Plätze, die gewöhnlich schnee
frei sind. Solche FFinweise liegen vereinzelt auch aus dem mitteleuropäischen W inter
gebiet vor. Anziehend wirken in schneereichen Wintern Plätze m it Druschabfällen, 
wie allgemein alle Futterplätze, worüber bereits L iebe (1889) berichtet. R e ttig  (1961) 
beobachtete Berghänflinge bei Celle in abgelassenen Fischteichen auf der N ahrungs
suche.
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Zur Brutzeit werden wie bei den m eisten Köm erfressern zusätzlich I n s e k t e n  
gefressen (C o llett  1921, H o r t lin g  1929).

Berghänflinge nehm en auch M i n e r a l i e n  auf. C o llett  (1921] nennt für 
Norwegen Sandkörner. M e issn e r  sah die Art an den vegetationslosen Aschenhängen 
der Leuna-Werke bei M erseburg a. d. Saale. In den M ägen von Berghänflingen der 
deutschen Nordseeküste fanden sich viele Teilchen von roten Backsteinen und bei 
2 Vögeln von Helgoland (19. 1. 1968) neben Sämereien auch Q uarzsand und Bunt
sandsteinreste.

4. Z u s a m m e n f a s s u n g

Bisher sind für die N om inatform  des Berghänflings über 90 Nahrungspflanzen  
in den Brut-, Zug- und W intergebieten festgestellt. M ehrere Pflanzenarten heben sich 
besonders heraus. A n den Küsten der Nordsee sind es vornehmlich Queller (Salicomia 
emopaea), Salzaster (Aster thpolium ) und Beifuß-Arten (Artemisia), die die Er
nährungsgrundlage der großen Berghänflingsschwärme bilden. H inzu kom m t die 
Gem eine Nachtkerze (Oenotheia biennis), die auch im  Binnenland, besonders in den 
Braunkohlegebieten der südlichen DDR, weite Flächen besiedelt hat. Verfasser hält 
es für möglich, daß gerade die starke Verbreitung dieser Pflanze wesentlich zu dem  
Anwachsen der norwegischen Population in den letzten beiden Jahrzehnten bei
getragen hat, indem sie die winterlichen Ernährungsverhältnisse verbesserte.

Im norwegischen Brutgebiet sind es vornehmlich Löwenzahn (Tamxacum ) und 
Saueram pfer [Rrnnex], die von Süd-bis Nord-Norwegen die Grundlage der Ernährung 
zu bilden scheinen. H inzu kom m t vielerorts (offenbar besonders in Süd-Norwegen) 
die Vogel-Sternmiere (Stellaiia media) L

Beachtlich ist die große Spanne der Nahrungspflanzen, die auch Baumarten und 
Gräser umfaßt. D ies deutet darauf hin, daß der Berghänfling im  Verlauf der Ein
wanderung und Besiedlung seines mittel- und nordeuropäischen Lebensraumes ge
nötigt und auch im stande war, möglichst viele Nahrungsquellen zu  erschließen. 
So ist eine um fassende Liste der Nahrungspflanzen für die Beantwortung ver
schiedener Fragen von wesentlicher Bedeutung. D as Verzeichnis läßt sich gewiß in 
allen beteiligten Ländern noch wesentlich erweitern.
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Aus dem Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie, Vogelwarte Radolfzell

Das Alter der Mehlschwalbe (Delichon urbica) in Riet
Von G o e t z  R h e i n w a l d  und H a n s  G u t s c h e r

I. E i n f ü h r u n g

In einer anderen Arbeit (1969) hatten wir die Ansiedlungs- und U m siedlungs
verhältnisse der Mehlschwalbe in Riet (48° 54' N , 8° 58' E, Kreis Vaihingen/Enz) 
untersucht. Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Untersuchung der Populations
dynam ik ist die M ortalität bzw. die Lebenserwartung der Vögel. Dies soll hier dar
gelegt werden.

Eine ausführliche Darstellung des Untersuchungsgebietes, der Verteilung der 
kontrollierbaren und nichtkontrollierbaren Nester, der Populationsentwicklung von  
1961 bis 1968, sowie der Anzahl beringter Jungvögel und der Fänge von Altvögeln  
ist bei R h ein w a ld  &. G u tsc h e r  (1969) gegeben worden. Dort wurde auch gezeigt, 
daß sich wahrscheinlich m ehr als 95 °/o aller überlebenden Jungvögel innerhalb eines 
Kreises von 300 m Radius um  das Geburtsnest ansiedeln, 5 0 0/o innerhalb von 75 m. 
Diese geringe Dispersion gibt uns die Möglichkeit, m it kleinem  Aufw and einen 
erheblichen Teil aller überlebenden Tiere zu erfassen. Das erzielte M aterial gestattet 
uns, M ortalität und Lebenserwartung der Mehlschwalben der untersuchten Population  
nach verschiedenen M ethoden zu bestimmen.

Unter Sterblichkeit oder M ortalität wird der durch Tod verursachte Abgang von 
Populationsgliedern, ausgedrückt durch den Anteil der in der Zeiteinheit Gestorbenen, 
verstanden (Sch w erd tfeg er  1968). W enn der Begriff M ortalität im Zusam m enhang  
m it Vogelpopulationen ohne weiteren Zusatz benutzt wird, verstehen wir darunter
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