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ABSTRACT: Studies on the feeding ecology of the great black-backed gull (Larus marinus) 
on Helgoland. This paper is based on observations and the analysis of 54 stomach contents 
of great black-backed gulls obtained from the island of Helgoland (North Sea) in 1971 and 
1972. It deals with the following problems: How large is the share of food taken from the 
human area in progressing synanthropy of the great black-backed gull? Does this gull have 
any negative effect on the colony of guillemots (Uria aalge albionis) on Helgoland? Do great 
black-backed gulls bring further danger (in addition to weather, etc.) for smaller birds mi- 
grating over or resting on Helgoland in spring and autumn? 73.5 °/0 of the food taken up 
is of human origin, only 26.5 % is considered to be natural food (Crustacea, Mollusca, In- 
secta). 36 (66.7°/0) stomachs contained remainders of fish, mainly cod (Gadus morhua), whiting 
(Merlangius merlangus) and poor cod (Trisopterus minutus). Together with herring gulls (Larus 
argentatus), great black-backed gulls often swoop down on fishing guillemots to recover the 
just captured fish from them. They also attack homing guillemots in the range of their breeding 
rocks. Only in one case the remainders of a smaller bird were found, but presumably a greater 
number of smaller birds is killed by great gulls. 

E I N L E I T U N G  

W~ihrend des ganzen Jahres halten s'ich neben Silberm/Swen (Larus argentatus), 
Heringsm~Swen (L. fuscus) und Dreizehenm~Swen (Rissa tridactyla) auch eine wech- 
selnde Anzahl yon Mantelm/Swen im Gebiet um die Insel Helgoland auf. Im Unter- 
suchungszeitraum durchgefiihrte w~Schentliche Z~hlungen ergaben Schwankungen yon 
10-600 Tieren. Auch die altersm~ii~ige Zusammensetzung weist starke Unterschiede auf. 
Die Deutsche Bucht mit Helgoland iibt eine grot~e AnziehungskrafL auf /ibersom- 
mernde, tiberwinternde und durchziehende Mantelm~Swen aus', wie Tabelle 1 mit eini- 
gen HelgoI~nder Ringfunden zeigt. 

13bet die Nahrungs/Skologie der Mantelm~Swe liegt eine Reihe yon Untersuchungen 
und Beobachtungen vor (BELOVOLSI~II 1961, B~r~GMANN 1960, HARRIS 1965, THR~L- 
FALL 1968, HAVCH 1970). Schon allgemein gehaltene Angaben wie die yon NIETHAM- 
MEI~ (1937) und WITH~RBY (1952) zeigen, wie breit das Nahrungsspektrum dieser 
Groflm/Swe ist: Motlusken, Anneliden, Insekten, Crustaceen, Fische, V~Jgei, deren Eier 
und Junge, kleine S~iugetiere bis Kaninchengr~Sl~e, Aas, Abf~ille, gelegentlich auch Vege- 
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tabilien. Die Plastizit~it ihres Verhaltens ermSglicht ihr diese grot~e gkologische Adap- 
tivifiit. 

Ein weiterer Aspekt, auf den alle Autoren hinweisen, is't die Gefahr, die die Man- 
telm~Swe far an&re mit ihr zusammenlebende Seevogelarten wie Trottellummen (Uria 
aaIge), Tordalken (Alca torda), Gryllteisten (Cepphus grille), Papageientau&er (fra- 
tercula arctica) und Sturmtaucher (Puffinus spec.) bildet. So land HARRIS (1965) bei 
seinen Untersu&ungen auf Skokholm vor der westwalisis&en Kiiste in den Revieren 
yon 10 Brutpaaren der Mantelmgwe die Kgrper yon 1426 Schwarzschnabel-Sturm- 
tau&ern (Puffinus puffinus), die zum Tell sicher au& yon Ni&tbrtitern get6tet worden 
sin& Dazu kommt eine grot~e ZahI yon Papagelentau&ern (nach Sch~itzungen yon 
DAVIS in HARRIS mindestens 500-1000), die meisx auf See erbeutet werden und auch 
dort verzehrt werden. THRELFALL (1968) sch~itzt die Zahl der We llenI~iufer (Oceano- 
droma leucorhoa), die auf den yon ibm untersu&ten Inseln Gull, Green und Great vor 
St. John's, Neufundland, j~ihrlich yon Silber- und Mantelm/Swen getStet werden, auf 
wenigstens I000 Stti&. Zu dieser unmittelbaren Bedrohung kommt das Nahrungs- 
s&marotzertum, das yon HATC~ (1970) treffenderweise als ,,cleptoparasitism" bezeich- 
net wird. MSgli&erweise l~it~t si& der starke Rii&gang des Papageientauchers auf 
St. Kilda und den Shiant Islands (FLEGG 1972, BROOKE 1972) neben anderen Faktoren 
wie der Ulpest auch durch die starke Vermehrung der Grogm~iwenbest~inde erkl~iren. 

Helgoland Iiegt verh~iltnism~igig weir vom Festland entfernt. Das Felswatt ist 
fl~i&enmM~ig zu klein, um eine ausreichende Ern~ihrung der zahlrei&en im Gebiet um 
die Insel lebenden M6wen zu gew~ihrleisten. Ein grotges Nahrungsangebot bietet statt 
dessen direkt oder indirekt der Mens&: Fis&ereiabf~ille, Abf~ille yon den B~iderschiffen 
und yon den Bewohnern der Insel. ZweimaI im Jahr zieht eine riesige Anzahl yon 
KleinvSgeln iiber Helgoland hinweg, ein TeiI davon ras~et fiir kurze Zeit auf der In- 
sel. Aus der Literatur sind Angriffe yon MSwen auf ziehende KleinvSgel bekannt (z. B. 
COLSTON et al. 1959). GOETHE (1956) beri&tet, dat~ ersch~ipPce KleinvSgel yon Mgwen 
auf das Wasser gedrii&t und so gefangen wurden. 

I& werde versu&en, folgende Fragestellungen in dieser Arbeit zu beantworten: 
(1) Wie grog ist der Anteil der Nahrung, die im Zuge einer forts&reitenden Synan- 
thropie aus dem menschlichen Berei& ,con den Mantelm~iwen aufgenommen wird? 
(2) Is t e i n  negativer Einflutg dieser GrogmSwe auf die Trottellummenkolonie (z. B. 
Nahrungsschmarotzertum) erkennbar? Diese Frage ist besonders aktuell, da seit 1971 
ein Rii&gang des Trottellummenbestandes zu beoba&ten ist. (3) Bilden die Mantel- 
mSwen eine zus~itzliche Gefahr fiir rastende und ziehende KleinvSgel im Friihjahr und 
Herbst? 

MATERIAL UND METHODE 

Im Zeitraum vom 14.1. 1971 bis zum 16. 12. 1972 wurden 54 Mantelmgwen im 
Zuge einer Bestandsregulierung der Grogmgwen und zum Schutze der Helgol~inder 
Trottellummenkolonie geschossen (vgl. auch VAUK 1962). Die Vor- und die Mus'kel- 
m~igen wurden fiir die Nahrungsanalyse herauspr~ipariert und in Alkohol fixiert. Eine 
sofortige Untersuchung konnte aus Zeitgriinden nur in wenigen F~illen vorgenommen 
werden. 
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Das Geschlechtsverh~iltnis der untersuchten Tiere betrug 31 d d : 21 ~ .  Bei zwei 
MSwen konnte das Geschle&t infolge der S&ugverletzungen nicht mehr bestimmt 
werden. Die altersm~igige Zusammensetzung ergab 4 diesj~ihrige, 13 vorj~ihrige, 15 
zweijiihrige, 5 dreij~ihrige und 17 vierjahrige und ~iltere MantelmSwen. Die jahreszeit- 
liche Verteilung zeigt folgendes Bild: Januar: 3, Februar: 7, M~irz: 14, April: 3, Mai: 0, 
Juni: o, Juli: 3, August: 4, September: 1, Oktober: 5, November: 7 und Dezember: 7. 

Die Fis&nahrung wurde, soweit Otolithen oder deren Bruchstii&e vorhanden 
waren, nach der yon VAUif & GI~XFE (1961) bes&riebenen Methode bestimmt. Die 
Form des Otolithenquerschnitts und die Deutung der Strukturen auf der Ober- und 
Unterseite erlaubte die Artbestimmung auch bei kleineren Bruchstii&en verwandter 
Arten wie Dors& und Wittling. Eine wertvoIle Hilfe bot die umfangrei&e Otolithen- 
sammlung der Inselstation. Die Bruchstii&e wurden - wenn m/Sgli& - zu vollst~indigen 
Otolithen zusammengefiigt, um die Anzahl der gefressenen Fis&e zu bestimmen. Oto- 
lithen pelagischer Fischarten wie Hering (Clupea harengus), Sprotte (Sprattus sprat- 
tus), Makrele (Scomber scombrus) oder Hornhe&t (Belone belone) k6nnten m/Sgli&er- 
weise auf Grund ihres zarten Baus und ihrer geringen GrSge dutch die Kontraktionen 
des Muskelmagens zerst/3rt worden sein (vgl. auch L6HMEI~ & VAUK 1969). Die Anzahl 
der gefressenen Crustaceen wurde nach der ZahI der gefundenen Scheren bestimmt, die 
meist no& gut erhalten waren. Von gefressenen Nordseegarnelen (Crangon crangon) 
war tier Kopf mit dem kurzen Rostrum gut zu bestimmen. 

ERGEBNISSE 

Drei (5,9 °/0) der untersuchten M~igen waren leer. 36 (66,7 %) M~igen enthielten 
Fischreste, die den weitaus hgchsten Anteil an der Nahrung stellten. 73 % der Fisch- 
nahrung konnte an Hand vorgefundener Otolithen bes'timmt werden. In zwei FS.11en 
land ich Stiicke yon Gadiden-Otolithen, deren Oberfl~ichenstrukturen stark angegriffen 
(ange~itzt?) waren, so dag eine Artbestimmung nicht mehr mSglich war. In 13 M~igen 
fanden sich nur Wirbel, Gr~iten oder Fischfleischreste, die keine n~ihere Bestimmung zu- 
liet~en (Tab. 2). 

80 % der bestimmbaren Fischnahrung wird yon Gadiden gebildet. Der hohe An- 
teil des Sandaals erkl~irt sich aus dem Mageninhalt eines einj~ihrigen Weibchens. In 
dem Magen dieses Tieres fanden sich 29 (!) Sandaale von 10-13 cm L~inge. Der Magen- 
inhalt wog 175,3 g. Die Zusammensetzung der iibrigen Nahrung zeigt Tabelle 3. 

DISKUSSION 

Wie auch anderen Lariden, fehlt den MantelmSwen die F~ihigkeit des Stogtau- 
chens. Sie sind daher im allgemeinen nur in der Lage, Fis&e zu erbeuten, die direkt 
unter der Wasseroberfl~i&e s&wimmen. Der grSgte Teil der Fischnahrung wird jedo& 
yon Gadiden gebildet, die sich meist in Grundn~ihe aufhalten. Es gibt deshalb nur eine 
Erkl~irung far die Herkunt?c der gefressenen Fis&e: Sie m iissen aus den F~ingen der um 
Helgoland intensiv betriebenen Fis&erei mit dem Grunds&Ieppnetz stammen. Ein 
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Tabelle 1 

Helgol~tnder Ringfunde yon Mantelm/Swen 

91 

Beringt als Datum Beringungsort Fundort Datum 

die@ihrig 24.6. 1960 Insel B. Ajnov Helgoland 5. 2. 1961 
(Barents-Meer) 

nicht fliigge 9. 7. 1 9 6 2  Orresee Helgoland 14. 9. 1962 
(SW-Norwegen) 

? 28.6. 1959 Rott HeIgoIand 29.10. 1959 
(SW-Norwegen) 

nicht fliigge 24.6. 1959 Rott Helgoland 15.12. 1959 
(SW-Norwegen) 

nicht flilgge 14.7. 1 9 6 5  Orrevatnet Helgoland 1.11. 1965 
(SW-Norwegen) 

dreij~hrig 4, 3. 1 9 6 5  Helgoland Ballum 13, 5. 1966 
(Niederlande) 

Tabelle 2 

Zusammensetzung der Fischnahrung aus 36 M~igen yon Mantelm/Swen. (Da sich die Magen- 
inhalte aus Resten verschiedener Beutetiere zusammensetzen, ergibt die Summe der Zahlen und 

Prozentangaben einen Weft, der iiber 100 liegt) 

MindestanzahI 
Art Anzahl M~igen °/o der Beutetiere 

Dorsch (Gadus morhua) 
Wittling (Merlangius merlangus) 
Zwergdorsch (Trisopterus minutus) 
unbestimmbarer Gadide 
Sandaal (Ammodytes spec.) 
Kliesche (Limanda limanda) 
Aal (AnguilIa anguilla) 
unbestimmbar 

11 30,5 11 
7 19,4 9 
4 11,1 4 
2 5,5 2 
4 11,1 35 
1 2,8 1 
1 2,8 1 

13 36,1 13 

kleiner Tell der gefangenen Fische bleibt in den Netzmaschen h~ingen und f~illt beim 
Anbordhieven des Netzes wieder ins Wasser zurtick, wo er sofort yon den zahlreich 
das Schiff begleitenden M6wen aufgenommen wird. Auf Fahrten mit den Forschungs- 
kuttern der Biologischen Anstatt Helgoland ,,F. Hein&e" und ,,Uth~Srn" konnte ich 
h~iufig beobachten, wie si& beim Auf~enbordwerfen des Beifangs in ktirzester Zeit 
groi~e Schw~irme yon M~Swen einfanden, die scheinbar aus dem Nichts auftauchten. 
Wenige Minuten vorher waren nur vereinzelt M~Swen zu sehen. 

Neben den so erbeuteten ganzen Fischen spielen auch die Schlachtabf~ille eine nicht 
unbedeutende Rolle, da der Fang meist noch auf See ges&lachtet wird und die Abf~ille 
tiber Bord geworfen werden. Dat~ ein Tell des Beifangs wieder tiber Bord geworfen 
wird, erscheint mir unwahrs&einli&. Zwar diirfen yon bestimmten Fischarten nut 
10 0/0 als Beifang (in erster Linie Jungfische) angelandet werden, doch sind die Kon- 
trollen in der Regel ni&t so streng, als dag ni&t der gesamte Beifang als ,,Gammel" in 
die Fischmehlfabriken wandert. 
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Tabelle 3 

Zusammensetzung der Resmahrung aus 54 M~igen yon Mantelm6wen 

Art AnzahI % MindestanzahI 
Miigen der Beutetiere 

Mollusca: 7 12,9 8 
davon 

Herzmuschel (Cardium edule) 2 2 
Miesmuschel (Mytilus edulis) 1 1 
Wellhornschnecken-Laich (Buccinum undaturn) 1 
unbestlmmbar 3 5 

Crustacea : 5 9,3 18 
davon 

Strandkrabbe (Carcinus maenas) 3 10 
Nordseegarnele (Crangon crangon) 2 8 

Insecta: 4 980 
Larven und Puppen der Tangfliegen 
Coelopa frigida, Limosina spec. und Orygma Iuctuosum 

Kleinvogel 1 1,8 1 

,,Miill" : 11 20,4 
davoll 

Speisebrei (Brot?) 1 
Plastikkiigelchen 3 46 Einzelobjekte 
H~ihn&enkno&en 3 
FIeischstii& (?) 1 
Knorpelstiick 1 
Kunststoffasern 1 
Styropurkiigelchen 1 
Strohhalm 1 
Holzstii& 1 
Fettstiick 1 

Die in vier M~igen nachgewiesenen Sandaale stammen vermutlich v o n d e r  yon der 
d~inischen Kutterfischerei um Helgoland betriebenen Gammelfischerei auf SandaaL 
Sonst w~ire es kaum denkbar, dat~ eine MantetmSwe in kurzer Zeit  29 Sandaale er- 
beutet. 

Wie gut M6wen menschli&e Fischerelaktivit~iten auszunutzen wissen, ist bekannt 
(z. B. Die Problematik der MSwen auf den Seefis'chm~irkten in Bremerhaven und Cux- 
haven). LecK (1971) beri&tet  "con ca. 500 Individuen yon Larus delawarensis, die 
gegen 18.30 Uhr im S&eine einer gut beleu&teten Fis&ereipier die Fische erbeuteten, 
die durch die kiinstliche Beleuchtung angezogen wurden. Die M6wen batten ihren Ta- 
gesrhythmus offensi&tlich v611ig darauf  eingestellt. 

Datg Tangfliegenlarven und -puppen auf Helgoland unter bestimmten Voraus- 
setzungen einen Bestandteil der Nahrung yon M/Swen ausmachen k/Snnen, beschreiben 
schon L6ma~R & VAUK (1969, 1970). Die vier M~igen, in denen Tangfliegenlarven und 
-puppen gefunden wurden, stammen alle aus einem kurzen Zeitraum von Ende No-  
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vember bis' Anfang Dezember 1972. Zwischen die die SW-Kiiste der Insel - den so- 
genannten ,Kringel" - schiitzenden Tetrapoden waren groge Mengen yon Braunalgen 
(Laminaria spec.) gespiilt worden. In dem langsam verwesenden Tang entwickelten sich 
unz~ihlige Tangfliegen. Ende November/Anfang Dezember 1972 herrschte mehrere 
Male in wenigen Tagen starker Westwind mit hohem Seegang, durch den ein Grof~teil 
der Tanghaufen wieder ins Wasser gezogen wurde. Silber- und MantelmSwen sateen in 
grot~er Zahl auf dem Wasser und pickten die auf der Wasseroberfl~iche schwimmenden 
Tangfliegenlarven und -puppen auf. Zur gleichen Zeit geschossene SilbermSwen hatten 
bis zu 3500 (!) Larven und Puppen im Magen. 

In zwei M~igen aus dieser Zeit fanden sich 20 bzw. 25 Plastikk/Srner, die schon 
L6HMEI~ & VAUK (1969) aus den Speiballen yon SilbermSwen beschrieben haben. Un- 
tersucht man am Strand liegende Tanghaufen, so findet man h~iufig zahlreiche Plastik- 
kSrner zwischen den Algenstiicken. Sie sind allerdings im Gegensatz zu den aus den 
Speiballen beschriebenen einfarbig weif~Iichgrau. MSglicherweise werden diese Plastik- 
kugeln von den M6wen mit Larven verwechselt und aus ,,Versehen" gefressen. 

Die als nattirlich anzusehende Nahrung macht nur einen kleinen Teil der Gesamt- 
nahrung aus. Der Hauptteil der Nahrung stammt aus dem Bereich des Menschen. Das 
zwar fl~ichenm~itgig Heine Felswatt bietet zumindest in den Sommer- und Herbst- 
monaten ad~iquate Laridennahrung (z.B. Miesmuscheln und Strandkrabben, VAUK 
& L6HMER 1969). M~Sglicherweis'e sind die ,,menschlichen" Nahrungsquellen far die 
Mantelm6wen aber leichter zu erschlietgen. 

Wie bei den SilbermSwen (L6HMER & VAUK 1969) nimmt der Mtiit den n~i&st- 
grtigeren Anteil nach der Fis&nahrung ein. 

Ein Vergleich mit den Ergebnissen anderer Autoren ist nur bedingt m~Sglich, da 
yon ihnen z.T. Brutkolonien untersucht worden sind. Augerdem nimmt Helgoland 
durch seine isolierte Lage und die vom Menschen in Mengen gelieferte MSwennahrung 
eine 5kologische Sonderstellung ein. BELOI'OLSKn (1961) weist darauf hin, dat~ sich die 
Zusammensetzung der Nahrung schon in nahe beieinanderliegenden Gebieten stark 
voneinander unterscheiden kann. So unterscheidet sich die Nahrung Amrumer Silber- 
mSwen sehr erheblich yon der der Helgoi~inder VSgel (VAuK & LOHMrr, 1969). Fak- 
toren wie unterschiedliche Fischereiintensit~iten, das Vorhandensein oder Fehlen yon 
Fischanlande- und Fischverarbeitungsanlagen oder yon MiillpI~itzen kann eine ent- 
s~cheidende Rolle spielen. Ein Vergleich der verschiedenen Ergebnisse miit~te einen Ver- 
gleich der einzelnen Biotope einschliegen, was den Rahmen dieser Arbeit sprengen 
wfirde. Uber die Beziehungen Trottellumme-MantelmSwe liegen nur Beobachtungen 
vor, da in der Brutzeit der Lummen der Abschuf~ weitgehend eingeschr~inkt wird, um 
die Tiere nicht in ihrem Brutgesch~ift zu stSren. Ein Boot, um die MSwen auf See zu 
schiegen, steht leider nicht immer zur Verfiigung. MantelmSwen dringen nach unseren 
Beobachtungen nicht in den Felsen ein, um Eier oder Junglummen zu stehlen. Dies 
konnte nur bei Silberm6wen beobachtet werden, die im Felsen selbst briiten (VAuK 
1962, L6HMEI~ & VAUK 1969). Dagegen sffirzen sich MantelmtSwen zusammen mit Sil- 
bermSwen h~iufig auf fischende Lummen, um ihnen die eben erbeuteten Fische wieder 
abzujagen. Ofk konnte ich auch Attacken auf heimkehrende Lummen im Bereich vor 
dem Brutfelsen beobachten. 

Die Frage nach einer Bedrohung rastender und durchziehender KleinvSgei durch 
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MantelmSwen kann nicht abschliel~end beantwortet werden. Es fanden sich nut in 
einem Magen Federreste eines Kleinvogels, doch enthielten M~igen von MantelmSwen, 
die in den Jahren 1961-1968 geschossen wurden, aber wegen der Unregelm~if~igkeit des 
Abschusses nicht in diese Untersuchungen einbezogen wurden, in drei F~illen Reste von 
KleinvSgeln. Aui~erdem stammen nur 50 °/0 der untersuchten MS.gen au~ der Zugzeit. 
Von Mitarbeitern der Inselstation wurde mehrfach beobachtet, daf~ MantelmSwen 
KleinvSgel attackierten. So berichtet VAUK (miindliche Mitteilung) yon einem Angriff 
auf zwei auf dem Wasser rastende Zwerg:taucher (Podiceps ruficollis), bei dem es den 
MSwen gelang, ein Tier zu tSten und zu verschlingen. Ich mut~ daher annehmen, daf~ 
die Dunkelziffer auf diesem Gebiet hoch liegt. 

ZUSAMMENFASSUNG 

1. In den Jahren 1971 und 1972 wurden auf Helgoland 54 MantelmSwen im Zuge 
einer Regulierung der Grot~mSwenbestS.nde und zum Schutze der Trottellummen- 
kolonie geschossen. Die M~igen dieser Tiere und zus~tzliche Feldbeobachtungen bil- 
den die Grundlage ftir die vorliegenden nahrungsSkologischen Unters'uchungen. 

2. Der Anteil der Nahrung, die im Zuge einer fortschreitenden Synanthropie aus dem 
Bereich des Menschen yon den ManteImSwen aufgenommen wird, betr~igt 73,5 °/0. 
Nut  26,5 °/o, bestehend aus Vertretern der Crustacea, Moliusca und Insecta, kann 
als natiirlich angesehen werden. 36 M~gen enthielten Fischreste. 80 0/0 der ge£resse- 
nen Fische waren Gadiden (Dorsch, Wittling und Zwergdorsch). 

3. Die Frage eines, negativen Einflusses dieser Grof~mSwe auf die Trottellummenkolo- 
hie auf Helgoland wurde gepriifL Zusammen mit SilbermSwen stiirzen sich die 
MantelmSwen auf fischende Lummen, um ihnen die gerade erbeuteten Fische wieder 
abzujagen. Sie dringen nicht in den Felsen ein, urn Eier und Junglummen zu stehlen, 
attackieren aber heimkehrende Lummen vor deren Brutfelsen. 

4. Ob MantelmSwen eine zus~itzliche Gefahr f[ir rastende und ziehende KleinvSgel 
im Friihjahr und im Herbst bilden, konnte nicht definitiv gekl~irt werden. Es wur- 
den nur in dem Magen eines Tieres Federreste eines Kleinvogels gefunden. Dennoch 
muf~ aus zus~itzlichen Beobachtungen geschlossen werden, daf~ die Dunkelziffer hoch 
ist. 

Danksagung: Mein besonderer Dank gilt Herrn Dr. G. VAUK, HeIgoland, fiir die Beschaf- 
lung des Materials und die Durchsicht des Manuskripts. 
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