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Zur RosaÍárbung von Lachmówen (Larus ridibundus)
'  v o n P e t e r  G l o e ,  M e l d o r f

Das AuÍtreten von rosa geÍárbten Lacfrmówen lst, wohl well nlcfit lelót .beobachtbar, recht
unbekannt und kann in EinzelÍál len zu Fehlbestimmungen Í0hren (Kónlgstedt 1980). Weder
Niethammer (1942) nodr verbreitete Feldí0hrer wio Peterson et al.  (1959), Bruun et al.  (1971),
Heinzel et al.  ( '1972), Jonsson (1977), Thiede (1979), Tuck u. Heinzel (1980) u. a. machen ent-
sprechende Angaben, doch werden in recit wechselvoller Auswahl verwandte ,,rosa" Mówen-
arten genannt. Merkw0rdigerweise sol len nach Peterson (o. J.) ad. Lachmówen ebenso "a rosy
"bfoom" on the breast" haben. wie es dort auó f0r die Frankl insmówe (larus pipixcan; hier
"hard to see") aber nicht Í i i r  die ebenfal ls oÍt  rosaÍarbigen Bonapartemówen (Larus phi la-
delphla) und die Zwergmówe angegeben wird. Aber Alexander (1959) sagl, daB ad. Lach-
mówen im Sommer unlerseits manóhmal einen rosigen Anílug haben.

Slegmann (1956) nahm an, daB die - mehr oder weniger Íhichtige - RosaÍárbung von Lach-
mówen und anderen Vogelarten , im Fri ihjahr" (!)  aus dem Biirzeldri isensekrel stammt und bei
der GeíiederpÍlege mit dem SchnabelauÍgetragen wird (, ,Schminkfárbung"; , ,HaítÍarbe", s. z. B.
Scherner 1968 u. a.).  Er sah einen Zusammenhang mit der satt roten Fàrbung von Fettablage-
rungen bei Mówen im Fri ihjahr, wogegen die Fettablagerungen im Herbst, wenn angeblich
,,das fr ische GeÍieder keine Spur eines rosenroten Anfluges" besitzen sol l ,  nicht rot,  sondern
blaBgelbl ich sind.

lm ad. Wínterkleid des Alpenschneehuhn- $ sol l  der , ,am lebenden und fr ischtoten Vogel mit-
unter (auch im November) zu beobachtende rosa Hauch auÍ den weiBen GeÍiederpart ien . .  .
(auch) auí EinÍárbung mit dem (vor al lem im Fri ihjahr) rotgeÍàrbten Sekret der Btirzeldri ise
zurt ickzuÍ0hren (sein). Da sich das Pigment leicht zersetzt,  hált  die Fàrbung nur, solange die
B0rzeldrt ise rotgeÍárbtes Sekret l ieÍert" (Glutz et al.  1973;s. auch Stegmann 1956, Murr 1956).

Beobacfrtungen im Hafen von B0sum (Westkiiste von Schleswig-Holstein) an Lachmówen
(Larus r idibundus) stehen im Widerspruch zu Angaben, daB rosa geÍàrbte Individuen nur im
vollstándigen Brutkleid auítreten. Ahnliches wurde auch bei Di innschnabelmówen (Larus genei)
und Schneeh0hnern (Lagopus lagopus, L. leucurus, L. mutus) beobachlet (Murr 1956, Hóhn u.
Singer 1980, Kónigstedt 1980). Es wurden Hinweise gefunden, die vermuten lassen, daB es
auch bei Lach- und Zwergmówen (Larus minutus) und viel leicht aucfr weiteren Arten nicht Farb-
stoÍfe aus dem B0rzeldrl isensekrel zu sein brauchen, die das Gefieder rosa Íàrben.

Bezzel 119771 erwáhnt, daB die Lachsíárbung des Gànseságer-$ nicht, wie Írt iher vermutet,
durch B0rzeldri isensekrel oder andere Anlagerungen zustande kommt, sondern wohl durch
ein beim Federwachstum eingewandertes Lipochrom.

, Malerlal und Methode

Ab Jul i  1981 wurden in einem bestimmten Areal des HaÍens und HaÍenkooges von Bitsum
anwesende Mówen nach íeldornithologisch unterscheidbaren Altersgruppen gezáhlt.  Zusàtzl ich
wurden Abweióungen und Besonderheiten erfaBt. Einige Feststelfungen aus der Zeit vor dem
Untersudtungszeitraum wurden hinzugezogen'

Endo Jul i  bis Ende Dezember 1981 wurden an 41 Zàhltagen 14.311 Lachmówen individuel l  oder
in der Weise erfaBl, daR bei u. U. , ,nicht záhlbaren" Ansammlungen auf Tei lzáhlungen be-
ruhende Sóàtzungen eríolgten. Davon befanden sich in den einzelnen MonatshálÍten unter-
schiedl iche Antei le adulter, ab der zweiten HàlÍte September einsclt l ieBl ich davon nicht mehr
untersóiedener subadulter (2. Winter), Vógel weder im vol len Sommer- noch im reinen Winter-
kleid, was durdr dunkel plgmentierte Federn l iber den dunklen OhrÍ leck hinaus im KopÍ-
geÍieder angezeigt war (Abb.4).

Unter gi inst igen Beobachtungsumstánden (hel les Tagesl iót,  gri iner, weiBer oder schwárzl ióer
Untergrund, wie Gras, Schnee oder Asphalt an den Rastplátzen, Beobachtungsabsland unter
50 m; beactrte Murr 1956) wurden im HaÍen von B0sum in 44 Fállen Lachmówen beobachtet,
deren Unterseite mehr oder weniger zart rosa geÍárbt war. Das Maximum betrug am 16. Nov.
1981 I ad. Die zeitigsten beiden rosa Ladrmówen wurden ,bereits am 4. Oktober 1981 Íestge-
stel l t .  Bis einschl ieBlió 3. Dezember 1981 waren es an 9 Tagen mit gt inst igen Verháltnissen
insgesamt 30 Ex., und zwar alles Altvógel im Winterkleid. Ab 6. Dezember 1981 beobachtete
unterseits rosa gefàrbte Lachmówen waren ebenÍalls adult (aucït subadtilt?), mauserten aber
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Abb.  1 :  Lachmówen íLarus r id ibundus l  im Sommer-  und Winterk le id  22.3.  1981 Bt jsum.
Foto :  P .  G loe

:
Abb. 4:  o/o-Antei l  I

Bt i su rn ,  Augus t  b l
mówen mi t  vo l ls ï r

das KopÍgeí ieder ,
he imz iehende r  Zn
ge Í i ede r  besch rá ,
in  ke inem Fal l  rq :

IAbb. 2: Lachmówe (Larus r idibundus) im Sommerkleid, Oktober 1980 Gemeindepark Berl in-
Lankwitz.
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3.  1981 Bt isum.
Foto:  P.  Gloe

rc indepark Ber l in-
Foto:  H. Bruns

Abb.3:  Zustand der  Kopígef iedermauser  e iner  sehr  rosa geíàrbten ad.  Lachmówe vom 17.12
1981 in Btisum. Rosa GeÍiedertei le sind senkrecht schrafí iert,  engere SóraÍfur zeigt intensivere
Tónung ( , , fas t  ro t " )  an. Zeichnung: Peter Gloe

Abb.4: o/o-Antei l  der das Kopígeíieder mausernden ad. (* subad.) Lachmówen im HaÍen von
Btisum, August bis Dezember 1981, nacïf Halbmonatswerten (unten) und o/o-Antei le ad. Lactr-
mówen mit vol lstándigen SommerkópÍen (Punktl inie n. Woike 1969, Str iól inie n. Erz 1960).

das KopígeÍieder. Die Intensitát des Rosa vari ierte individuel l  recht wenig und war mit dem
heimziehender Zwergmówen vergleióbar. Es war in der Regel auÍ das Brust-,  tei ls Baucft-
geÍieder beschrànkt. Wie bei DÍinnsónabelmówen waren die weiBen Antei le des KopÍgeíieders
in keinem Fall  rosa l iberÍ logen.
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Am 17. Dezember 1981 stand unter 40 weiteren Lachmówen im Hafen von Biisum ein exlrem
intensiv rosa geÍàrbtes Ex. ( in Kopígefiedermauser; Abb.3). AuBer den weiBen Antei len des
KopÍgeÍieders waren nahezu al le weiteren beim stehenden Vogel sichtbaren weiBen GeÍieder-
part ien sehr rosa: Brusl,  Bauó, Unterschwanzdecken, B0rzel, Oberschwanzdecken, Steuer-
íedern und die beobaótbaren weiBen Teile des FlOgelvorderrandes (oberseits, dlese sogar am
inlensivslen) und von HS (Handschwinge) 10 (ober- und unterseits): weiB waren der àuBere
Rand des weiBen InnenÍahnenantei ls von HS 10 auÍ der Unlerseite sowie mehrere kleine weiBe
SpitzenÍlecken vor den schwarzen Spitzenantei len ( im Bereich) von HS 5 bis HS 7. Je eine
weitere ad. Lachmówe in KopÍgeÍiedermauser vom 26. und 29. Dezember 1981 hatte eben-
Íal ls rosa getónte HS 10.
Die HalsÍárUtng war bei al len beobacfrteten Ex. niót zu pehen, weil  die rastenden Vógel stets
in Ruhehaltur$ mit eingezogenem KopÍ standen.
Am 22. Februar 1981 (vor dem eigentl ichen Untersuchungszeitraum) wurde im B0sumer HaÍen
eine Ír ischtole ad. Lachmówo (VerkehrsopÍer) geÍunden, deren Unterseite sóón rosa 0ber-
Í logen war. Von diesem Vogel sind die Handschwingen des l inken Flt igels erhalten. lm Lictrt  ist
deut l ich  zu sehen,  daB d ie  Federspulen (Calamus)  a l ler  10 HS und d ie  derverk t immerten HS 11
(Rudiment) intensiv hel l-rót l ich, die Scháíle sonsl aber durchsóeinend klar bis rein weiB (der
Spitze zu dunkler) geÍàrbt sind. Wáhrend sich die RotÍárbung bei HS 11 bis HS I aber 0ber den
Calamus bis zum Ansatz der Fahnen erstreckt, nimmt dieser Antei l  t l0geleinwàrts ab, bis
schl ieBlich an HS 2 und HS 1 ledigl ich noó die Ránder des Nabels (Umbil icus inÍerior) die
rót l iche Pigmentierung zeigen.

Ahntiche Einfárbungen Íanden sich in den Spulen von Handschwingen einer im Fr0hlahr 1979
an der MeldorÍer Bucht alt tot geíundenen ad. Zwergmówe: HS 7 ist verhornt und deren Spule
noch (: AlterungsefÍekt) leicht getónt. Wáhrend HS I etwa 95 0/o ihrer Endlànge erreicht hat, ist
ihro Spule, auch noch der proximale Bereich des SchaÍtes, intensiv, jetzt etwa orange, geÍárbt.
Diese Feder sieckt noch zu etwa 20 o/o in der Federscheide. An HS g und HS 10 sind Í i i r  ent-
sprechende Nachweise wichtige Tei le verrottet (, ,alt tot").

Dlskusslon
Larus r idibundus gehórt zu jener Gruppe nicht weit wandernder Mówen, die meist unmittelbar
nach oder kurz vor dem Ende der JungenauÍzucht mit der Mauser der Handschwingen beginnen
(Stresemann u. Stresemann 1966). Die Gelege mitteleuropáischer Lachmówen werden ab etwa
Mitte Apri l  bis Mitte Juni geÍunden (Niethammer 1942, Makatsctr 1952, Verheyen 1967). Die
meisten jungen werden etwa gegen Aníang Jul i  Í lugga. Drei,  nr*nchmal nur zweieinhalb,
Monate nach dem AusÍal l  von HS 1, also etwa gegen Ende September, di ir í te die Mauser des
Handí l0ge ls  be i  HS 10 angelangt  se in  (vg l .  N ie thammer 1942,  St resemann u.  St resemann 1965) .
lm August (VÍ.) und September (Bub 1979) angetroÍÍene Lachmówen kónnen dementsprechend
kurzÍ l t igel ig sein (Abb. 5).

In der Zeit vom 16. September bis 15. Oktober 1981 lrugen im Hafen von B0sum i.  M. rund 99 0/o
(3.897 von 3.937 Ex.) der anwesenden Altvógel (einsól ieBlich der dann davon nicfrt  mehr unler-
schiedenen subadulten Vógel) das Winterkleid. Nur wenige Individuen trugen im ,,WinterkopÍ"
auBer dem OhrÍ leck noch (sóon wieder?) Reste (Tei le) des Sommerkleides. Ganz àhnlich
scheinen die Verháltnisse bei Zwergmówen zu l iegen (Eggers 1965, Dittberner u. Dittberner
1970, Friel ing u. Steinbach 1975, Schrit t  1979). Prof. Bruns (brieÍ| .)  tei l te mir mit,  daB im Ge-
meindepark Berl in-Lankwitz im Oktober 1980 Lachmówen noch (oder schon wleder?) das
Sommerkleid trugen (Abb. 2).

Nach Erz (1960) und Woike (1969) kónnen Anfang November Lachmówen schon wieder mit
vol lstándigem Sommerkopf auflrelen. Es Íragt sió, ob diejenlgen Altvógel, welche ihre
Gelege verloren und alsbald den Brutplatz verlassen haben und Ír i ih mit der Postnuptialmauser
beginnen und die vorjáhrigen Jungvógel nacfi  zeit iger als bel den erfolgreicfr bri i tenden Alt-
-vógeln  e insetzender , ,Herbst " -Mauser  ebenso. Í r Í , ih ,  a lso Í rUher  a ls  d ie  Masse,  auch wieder
mit Oer Praenuptialmauser beginnen oder ob diese Zyklen anders geregelt sind, wer also die
Ír i ihen ,,SommerkopÍvógel" sind. Diese sind auc-tr im Januar noch rar (Mester 1960, Inst insky
1960,  Scherner  1969) ,  werden ab AnÍang Februar  aber  zunehmend hàuÍ ig  (12.2.1969:20 lo  l t .
Woike 1969), bis es gegen Ende Márz 0ber 75 olo (Erz 1960) al ler Altvógelsein kónnen.

Die individuel le Variabi l i tát der Mauserzeit ist aus Abb. 1 ersictt t l ió, nach der am 22. Màrz
1981 Lachmówen mit Sommer- und Winterkopf nebeneinander sciwimmen. Bruns bi ldete in

58

4tïi

. ' i
' s l

. '  - ' . i  r

I
Abb. 5: Zwei Lacfr:
noch lange Schwir j
l ich kt irzer. r

;
Orn.  Mi t t .  Nr .  10/ ÍS t
zeit ig und nebendh

Nach Niethammer(  
'

oder Sommerkleidi
den Mai hinein stat '
des e igent l ichen U
Einbez iehung von
stàndigen Sommer
zwei  d ies jáhr ige I
Fleck befand und r
entwickelt hatte. [ tr
màBigen Auftrelerc

Dieser  b i ldet  s ich f r
vógeln  zu se iner  I
, ,UmÍá rbung"  des .
B0sumer Hafen l ry
November-Hàl f te  b .
der  Mauser  zum É
(darunter hóchsten

Dami t  l iegt  der  ts
Monate vor  dem I
anstatt Januar.

Dio oben genanÍ
durch d ie  B i ldurE
Oktober mehr o&
Gegensatz .  Nun s  '

Zusammenhang u
besteht. Sie fan&
Moorschneehtihra
jàgers  , ,n is  nacï t t
Ex. war der 20. &
schon im (Spát-) l f l

An der Kaisertatlb
Schul ter  besondsr
jenigen Tei le kdi I

steckten, zeigten-
der Federscheidci



ium êin extrem
n Antei len des
r iBen GeÍ ieder-
ecken, Steuer-
Clese sogar  am
'en der  áuBere
re k le ine weiBe
HS 7 .  Je  e ine

8' l  hatte eben-

len Vógel stets

Ji, isumer Hafen
rón '  -a i . lber-
ten.  . *  L icht  is t
mmer ten  HS  11
;  re in  weiB (der
I aber í iber den
nwàrts ab, bis
us in Íer ior )  d ie

r  Fr { ih jahr  1979
rd deren Spule
erre icht  hat ,  is t
) range,  geÍàrbt .
l0  s ind f t i r  ent -

a is t  unmi t te lbar
ingen beginnen
verden ab etwa
:yen 1967) .  D ie
ur  zweie inhalb ,
d ie  Mauser  des
eseme-nn 1966).
'mer, rechend

i. M. rund 99 o/o

cht  mehr  unter -
m , .WinterkopÍ"
i .  Ganz áhnl ich
rr u. Dittberi ler
n i t ,  daB im Ge-
n wieder?)  das

hon wieder  mi t
r l ,  welche ihre
stnupt ia lmauser

brt i tenden Alt-
ie, auch wieder
ld ,  wer  a lso d ie
'  1960, Inst insky
.2 .  1969:  2o/o l l .
)nnen.

er am 2?. Màrz
Jruns b i ldete  in

l
. !

i'i+w
!ji:|:i

')'*'**''

Abb.5: Zwei Lachmówen im HaÍen von Btisum am 19. August 1981. Wàhrend der rechte Vogel
noch lange Sówingen hat, sind diese bei dem l inken Vogel inÍolge des Mauserstandes erheb-
l ich kt irzer. Foto: Peter Gloe

Orn.  Mi t t .  Nr .  l0 /1980 ebenÍa l ls  zwei  Lachmówen im Sommer-  und Winterk le id  ab,  d ie  g le ich-

zeÍt ig und nebeneinander am 26. Márz 1980 in Wenningstedt/Sylt  ÍotograÍiert worden waren.

Nach Niethammer (1942)  f indet  d ie  Ruhemauser ,  a lso d ie  UmÍárbung voó Buhek le id  zum Brut -

oder  SommerkÍe id ,  be i  Lachmówen in  der  Ze i t  von Januar  b is  Márz,  o Í t  aber  auch noch b is  in

den trJai hinein statt.  Den Beebachli ,rngen aus dem Biisumer Haíen im Fri ihjahr 1981 (auBerhalb

des eigentl ichen Unlersuchungszeitraumes) nach tr i f f t  die Angabe ,,bis Mai" vor al lem unter

Einbez iehung von Vógeln  zu,  d ie  im Fr0h jahr  ihres zwei ten Kalender jahres e inen unvol l -
stándigen Sommerkopf tragen. lm Hafen von Btlsum wurden Ír0hestens am 5. November 1981
zwei diesjàhrige Lachmówen beobachtet, hinter deren Auge sich ein dunkel pigmentierter

F leck beíand und von deren dunk len Ohr Í lecken aus s ich e in  dunk les, ,von-Ohr-zu-Ohr-Band"
entwickelt hatte. Die Angabe ,,ab Januar" ist insofern zutreÍÍend, als sie den Beginn des regel-

màBigen AuÍtretens adulter Lachmówen im vol len SommerkopÍ betr i í f t .

Dieser bi ldet sich jedoch nicht , ,0ber Nacht". Vielmehr bedarf es auch bei fr i . ihen SommerkopÍ-
vógeln  zu se iner  Herausbi ldung e iner  làngeren , ,Vor lauÍze i t " ,  náml ich e iner  Mauser  wie  zur

,,Umíárbung" des SommerkopÍes zum WinterkopÍ. Beide Perioden dauern etwa 2 Monate. lm
Btisumer HaÍen lag der Wendepunkt berei ls gegen Mitte/Ende Oktober (Abb.4). In der ersten
November-HálÍte beÍandgn sich i .  M. schon wieder 7,5olo der adulten und subadulten Vógel in

der Mauser zum SommerkopÍ, und in der zweilen HálÍte Dezember waren es maximal 96 0/o

(darunter hócfrstens 2Ex.lTag mit , , Íast Íert igem" SommerkopÍ).

Dami t  l iegt  der  Beginn der  Praenupt ia lmauser  von Lachmówen etwa zwei  b is  zweie inhalb
Monate vor dem bei Niethammer (1942) angegebenen Termin, námlich Mitte/Ende Oktober
anstatt Januar.

Dio oben genannle tote Lachmówe vom 22. Februar 1981 beÍand sich vermutl ich in der
durch die Bi ldung roter Fettablagerungen gekennzeichneten ,,Fr0hjahrsphase". Ab Aníang
Oktober mehr oder weniger regelmáBig auÍtretende rosa Lachmówen stehen dazu aber in

Gegensatz. Nun wiesen Hóhn u. Singer (1980) kt irzl ich nacfi ,  daB bei Moorschneehlihnern kein

Zusammenhang zwischen roter Sekretion der Bi irzeldrt ise und der RosaÍárbung des Geíieders
bedteht. Sie íanden bei 11 untersuchten rosa Ex. nur Íarbloses B0rzeldrt isensekret. Rótl iche
MoorschneehUhner wurden in Saskatchewan oÍt im Fri ihwinter, nach Angaben eines Indianer-
jágers ,,nie nach Weihnachten", erlegt, und das spáteste bekannte Erlegungsdatum eines rosa
Ex. war der 20. Januar (Hóhn u. Singer 1980). Sie traten also ebenfal ls wie Lachmówen auch
schon im (Spàt-)Herbst auí.

An der Kaisertaube (Ducula bicolor) wurde Íestgestel l t ,  daR deren Cremefárbung an Stirn und
Schulter besonders stark wàhrend der Mauser in Erscheinung trat (Berthold 1967). , ,Al le die-
jenigen Tei le keimender Federn der B0rzeldr0sengegend, die noc-tr in den Federscheiden
steckten, zeigten. .  .  intensive CremeÍárbung", al lerdings waren die , ,bereits vol lstándig aus
der Federsdreide herausgewacfisenen Federtei le .  .  .  reinweiB".
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Dieser Sachverhalt tr i Í f t  auó wenigstens auf die HS I der o. g. tot geÍundenen Zwergmówe zu,
die im geÍárbten Tei l  nocfr weitgehend in der Federsóeide stectt (Abb.6)l

Abb. 6: Spulen der Handsówingen einer unterseits rosa geÍárbten ad. Lachmówe vom 22.2.
1981 aus Btisum sowie HS 8 einer im Frt ihjahr 1979 alt tot an der MeldorÍer Buót geÍundenen
ad. Zwergmówe. Die gerasterten Tei le der SchàÍte und Spulen sind rót l ich oder orange getónt.
In der Zwergmówenfeder ist gekennzeichnet, welcher Tei l  von Schaft und Spule noch in der
Federscheide steckt. Zeichnung: Peter Gloe

Rosa FarbstoÍÍe der Mówen kónnten demnach ebenso in den den Federn anhaÍtenden
Lipoiden enthalten sein, wie es vermutl icf i  bei den CremeÍarbstoÍfen der Kaísertaube der Fal l
ist.

Die Handschwingenmauser der Lachmówe seizt - etwa ab Jul i  -  mit AusÍal l  und Neubildung
von HS 1 ein, endet bis 3 Monate spáter mit HS 10. Spàtestens gegen Ende des Wachstums von
HS1, írt ihestens also ab Jul i ,  kónnte demnach an den Spulen/Nàbeln der Handscfrwingen die
Bildung roter Farbstofíe einselzen (an der HS2 bis HS 10 (11)) in zunehmend j i ingeren Ent-
wicklungsstadien ,,proÍ i t ier len"?; Abb.6. lm beschriebenen Fall  steht írei l icfr niót Íest, wenn
der Vogel die Handschwingenmauser absolvierte,

Es ist aber nicht ausgeschlossen, daB z. B. auch die visuel l  Íast vól l ig unpigmentiert schei-
nenden Spulen von HS 1 und HS 2 usw. der rosa Lachmówe vom 22. Februar 1981 (s. o.) u. U.
auch vol lstàndig rosa gefàrbt gewesen sind, inzwiscf ien ihres hóheren Alters wegen aber nabel-
wárts vordringend ausgeblichen sind.

fn den Spulen der Handschwingen von Dreizehenmówen (Rissa tridactyla) aller AltersstuÍen
(aus dem Winter 1980/81) sind visuel l  keine entsprectenden EinÍárbungen festzustel len. Von
dieser Art scheinen auch keipe rosa gefárbten Individuen bekannt zu sein. Bei Zwergmówen
treten schon im 2. Kalenderjahr rót l ich geÍárbte Individuen auÍ (Ví.) und bei Di innschnabel-
mówcn wurden sogar im Herbst ihres ersten Lebensjahres, also im ersten Ruhekleid, rosa
ti berhauch te I nd ivid uen beobachtet (Kón i gstedt 1 980).

Aus den Befunden láBt sicft  nicf i t  erkennen, ob die rosa Einíàrbung der weiBen Bereiche im
KórpergeíÏeder ad. Laómówen Anfang Oktober (Di innschnabelmówen Ende September;
Kónigstedt 1980) auó schon gegen Ende der parel lel zur HS-Mauser verlaufenden Kórper-
mauser oder erst in der Ír i ihestens ab Oktober einsetzenden Praenuptialmauser erfolgt.

Auch die das Gefieder von Mowen und einigen anderen Vógeln rosa íárbenden Substanzen
kónnten also wáhrend (eines gewissen Zeitraumes/Zustandes?) des Federwaóstums Inner-
halb der Federscheiden von Keimen entstehen oder sich ablagern. Mit dem Sidróffnen und
dem Veríall der Federsctreide dlirÍten die den FarbstofÍ tragenden ,,Massen' austreten.
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Wio bereits Í t i r  die Btlrzeldrt isensekret-Hypothese angenommen, kann der rote FarbstoÍf dann
bei der GeÍiederpÍlege mit dem Schnabel (weiBes KopÍgeíieder nicf i t  getónt) auÍ weitere
GeÍiederpart ien i ibertragen werden. Dio Vorstel lung des rein physikal ischen AblauÍes làBt sictr
auf die Praenuplialmauser ebenso anwenden wie auÍ die Postnuptialmauser.

Die Rosafárbung wtirde also weniger an das Íert ige Brutkleid, wie oft angegeben wird, sondern
vielrnehr an einen bêstimmten Zustand der Mauser (bestimmter Federn?) gebunden sein,
wennglelch sie ( in jedem Fall?) noc*r làngere Zeit auf den Federn halten kann und z. B. bei
Zwergmówen noch hàuíig im Mai beobachtet wird.

Hóhn u. Singer (1980) geben ebenÍal ls einen Hinweis auÍ rosa Fl0gel (von Scheehlihnern: vgl.
dio Lachmówe in Abb.3). Womóglió ist die Rosafàrbung der , , ! fàhZ€ÍI" Vógel (vor al lem?) auÍ
dio FarbstoÍíproduktion der Keime sehr groBer Federn, die ihres Volumens wegen u. U. groBe
lÍengen FarbstoÍ i '  (-Tràgermasse) auÍ einmal Íreisetzen kónnen, beschránkt. Wáhrend der
ersten Herbstmauser (von D0nnschnabelmówen) wird zwar nur KleingeÍieder erneuert,  dennoch
kónnen Diinnschnabelmówen im ersten Ruhekleid rosa geÍàrbt sein, woran aber ggÍ. spát
auÍbrechende Keime (áuBerer Handschwingen?) betei l igt gewesen sind. Andererseits zeigen
die (stets?) weiBen Kópíe von Dtinnschnabelmówen und die weiBen GeÍiedertei le am Kopf
mausernder oder im Winterkleid stehender Lachmówen (wie verhált es sich eigentl icfr bei
Rosenmówen, Rhodoslelhia rosea?i vgl.  die unterschiedl icfren Angaben in Feldít ihrern) an,
daB ofÍenbar nicht al le Federn an der FarbstoÍÍproduktion betei l igt sind.

D. Grads (mdl.) beobachtete am 16. Dezember 1981 am Nordostseekanal bei der Fáhre Burg/
Dithmarschen mehríach eine von drei Í taó umherÍ l iegenden ad. Lachmówen im Winterkleid,
die im sonst weiBen Gefieder mitten auÍ der Vorderbrust einen etwa S-DM-St0ck groBen
inlensiv rót l ich geíárbten Fleck trug, glaubte aber an eine ki inst l iche, individuel le Kennzeich-
nung (was í0r die íeldornithologische Klárung hier behandelter Fragen eine besonders un-
gtinst ige Markierung wáre, vgl.  z. B. die "rosy bloom on lhe breast" ad. Lachmówen (l t .  Peter-
son, o. J.).

Zu Íragen wáre also u. a.,  ob die roten FarbstoÍíe ggÍ. nur in bestimmten Keimen (zu indivi-
due l len Ze i tpunkten?)  und nur  in  best immten (oder  a l len?)  Ind iv iduen (zu versch iedenen Zei t -
punkten) erzeugt werden, oder welchen Umstànden sonst Íestgestel l te Unterschiede unter-
l iegen.

Die praenuprialmauser von Lachro-#?lÏï""ffitff r) setzr ab etwa Mile/Ende okrober
ein, was sich an zunehmend dunklen Antei len des KopígeÍieders ablesen láBt. In der ersten
HàlÍte November 1981 war die KopÍgeÍiedermauser bei 7,5olo der im HaÍen von Bi. isum an-
wesenden adulten (und subadultenl Ex. sichtbar, in der zweiten Dezember-Hàlfte waren es max.
96 %. Der vol lstándige Sommerkopí bei Lachmówen wird vereinzel l  ab November, regelmáBig
ab AnÍang (Januar) FebrÍar beobachtel.  Spàte Vógel - im Mai - mit unvol lstándigen Sommer-
kópÍen sind oÍt nicht adul l .

Rosa geíárbte Lachmówen wurden 1981 im HaÍen von Btisum ab dem 4. Oktober beobachtet,
und zwar bis Ende Dezember insgesaml 44 Ex., davon bis einschl ieBlich 3. Dezember an g
(g0nstigen) Beobachtungstagen insgesamt 30 Ex. im reinen Winterkleid, die anderen (spàteren)
mauserlen das KopígeÍieder. Bei einem Vogel war der Fl i igelvorderrand am intensivsten
geÍàrbt.

Die Handschwingenspulen einer rosa Lachmówe vom Februar 1981 waren ebenfal ls rosa
pigmentierl .  Das tr i Í í t  vor al lem Í i i r  jene Tei le einer Zwergmówen-Handschwinge (Larus minu-
Íus) zu, dio noch in der Federscheide stecken. Diese Umstánde decken sich mit áhnl ichen
Beobaótungen an B0rzelÍedern der Kaisertaube (Ducula bicolor).  Das gab AntaB zur Ver-
mutung, daB der rosa FarbstoÍÍ von Mówen innerhalb der Federscheiden von (bestimmten)
keimenden Federn produziert oder abgelagert wird, nadr dem Sictr-OÍÍnen und dem Ab-
trocknen der Federscheiden ausÍállt und/oder mit dem Scfrnabel 0bertragen wird.

Die rosa Fárbung wàre demnaó vor al lem an einen bestimmten Mauserzustand gebunden,
bleiót aber oÍt erst nach dem Erlangen des vol lstàndigen Brutkleides aus.
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