
D ie fremden Bidens-Arten in Mitteleuropa
Von A. 8 r lni in ;i cli e r , W aldbrol

Mit Tafel I— III

Hegi brachte ii) Bd. VI, 1 seiner Flora Mitteleuropa? die letzte 
umfangreicliere Darstellung der cingesclileppten Bidens-Arten. In- 
zwischen erschien Graf Sherffs Monographie der Gattung Btdcns. 
Sie berichtigt und erweitert unscre Vorstellungen und ermóglicht eine 
leichtere Beurtcilung der Einwanderer. Die naclistehende Aufstellung 
bemiilit sich, ein moglichst vollstandiges Verbreitungsbild der ein- 
gebiirgerten Arten zu geben. Das Felilen von Bcobaclitern und die 
Zeitumstande lieBen manclie Frage otfen. Bei den nui adventiv 
auflretenden Arten eru ies sich der \ ersuch. alle Fundę zu erfassen 
und nachzupriifen, ais undurclifiihrbar und wenig lolinend. Die Be- 
stimmung fremder Bidens- Arten mit stark zerteilten Blattern ist vor 
der Bliitezeit oft unmoglicli. Wer solche Arten. die iin Spatlierbst 
noch keine Bliite gebildet haben, bestimmen mochte, tut gut, sie 
in das Warmliaus cines Gartners zu bringen. Sie kommt dort meist 
zum Bltilien. Fiir diese Arten muBten in dem nachslelienden Be- 
stimmungssclilussel die Angaben iiber die Blattform durch Merkinale 
der Bliitcn crganzt werdon.

Schliissel
A. Friiclite mit abgeplatteten Seiten, am Grunde verschmalert (Sekt.

Flalycarpeae).
I. Fruehte flachgedriickt, meist zweigrannig; Blattei in 3 -  5 Ab- 

schnilte gespalten oder gefiedert:
1. Fruehte ohne warzige Hoeker auf den Seiten.

a) Blattzahne gerade; Kopfchen nicht breiter ais hoch. 
auBere Hullblatter 5 —8; Laubblatter dunkelgriin : fi. łri- 
■partitus.

b) Blattzahne einwarts gekriimmt; Kopfchen breiter ais 
hoch; auBere Hullblatter 10— 12. Laubblatter gelblich- 
griin: li. radialna.
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2. Friiehte mit. warzigen Hockern auf den Seiten.
a) Aufiere Hiillblatter 5 8; die abwarts gerichteten 

Borsten der Grannen werden am Fruchtrande niehl 
oder nur mit 1 3 Borsten fortgesetzt und dann von 
den aufwarts gericliteten Borsten des Fruchtrandes ab- 
gelost: B. frondosus.

b) Aufieie Hiillblatter 9— 15; die abwarts gerichteten 
Borsten der Grannen werden am Fruchtrande eine deut- 
liclie sichtbare Strecke weit — bis ein Viertel der Frucht- 
randlange — fortgesetzt und dann erst von den auf
warts gericliteten Borsten des Fruchtrandes abgelost: 
B. mlgalus.

II. Friiehte im Querschnitt rhombisch, Grannen meist vicr;
Blatter gewohnlich ungeteilt.
1. Bliitenkopfchen nickend; Blatter sitzend, am Grunde wenig 

verschmalert: Bidcns ccnmus.
2. Bliitenkopfchen aufrecht; Blatter am Giunde in einen gc- 

fliigelten Stiel verschmalert: Bidens connahm var. fnlla.r.
Friiehte schmal lineal-kantig-spindelftirmig (Scktion Bsifocarpeać).

I. Stralilbliiten auffallend grol.i (1 3 cm), lebliaft gelb-orange.
1. Blatter sehr verscliieden gestaltet: ungeteilt his gefiedert 

mit schmal linealen Abschnitten: [{. a,urwis.
2. Blatter doppelt bis fast; dreifacli gefiedert: B. ferulaefolius.

II. Stralilbliiten nicht deutlich gelb, sondern blaBgelb. weiClicli
oder rosa. meist klein. oft fehlend.
1. Blatter einfach gefiedert (auch das unterste Paar der Fieder- 

blattchen ungeteilt oder seltener in zwci Blattchen auf- 
geteilt): B. ‘pilosus einsehlieBlich var. minor und var. 
radia his.

2. Blatter unvollkommen doppelt gefiedert (nur die Fieder- 
blattchen des untersten Paares in je drei Fiederblattclien 
2. Ordnung aufgetcilt): B. bilerilfltus i. e. S.

3. BlattumriB verlangert eiformig-lanzettlieh. fast einfach ge
fiedert bis doppelt fiedcrschniltig, die Fiederblattehen, be- 
sonders die Endblattchen lang zugespitzt, Stralilbliiten 
fehlend oder nur schwach angedeutet: B. stihaltrrnans.

4. BlattumriB breit eiformig-dreieckig, doppelt, seltener drei- 
fach gefiedert mit schmalen Abschnitten; Strahlbliiten meist 
voihanden. weiB oder schwach rosa; Friiehte mit zwei
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Grannen, die nur an der Spitze mit riickwarts gerichteten 
Borsten versehen sind: B. pilosua var. biniucronatus f. o (lo
ro lus.

5. Blattumrifl breit eiformig mit ausgezogener Spitze, meist 
zwei- bis dreifach gcfiedert, diinnhautig, dic oberen Ab- 
schnitte oft dreieckig- odei rautenformig-Ianzettlich; die 
gelblich weiBen Randbliiten nicht liiiiger ais die Rohren- 
bliiten: B. bipinnatus.

1. Bidens frondo* us L.
bJnter Bidens frondosns L. sind zwei einander sehr nahestehcnde 

Arten vcrstanden worden, dereń zweite aussieht, ais ware sie durch 
Chroinosomenvcrdoppelung aus der ersten entstanden. Die erste sieht 
in allen Teilen zierlicher und sehlankcr aus ais die zweite, dereń Wuchs 
nicht nur bober ist, sondern aucb in die, Breite geht. Die sichersten 
Lnterscheidungsincrkinale weisen Bliiten und Friichte auf.

Zalil der auBcren Hiill-
blatter ........................

GroBe der Friichte . , 
Bewehrung des AuBen- 
randes dei Frucht an 
der Ansatzstelle der 
Grannen ....................

A rt A:

5- -8
2,5 : 7 mm

keine oder eine bis 
drei riickwarts ge- 
gerichtete Borsten

Art B:

12 -15 
4 : 8 mm

von der Ansatzstelle 
der Grannen aus ein 
Achte] bis ein Viertel 
des AuBenrandes mit 
riickwarts gerichteten 
Borsten besetzt

Limie hat die beiden Arten nicht unterschieden. Wedcr die 
Besclireibung von 1753 (Species Plantarum, tome II, S. 832) noch 
die erweiterte von 1764 (Sp. PI., tome II, S. 1166) ist fur eine Trennung 
der Arten geeiguct. In der nachstehenden Wiedergabe seiner Be- 
sclireibung sind die Berichtigungen und Erganzungen von 1764 in 
Klammern hinzugefiigt.

„frondosa Bidens foliis pinnatis serratis (1764 erganzt: linneatis glabris), 
semhlibus ereeto-dislantibus (1764: seminibus erectis), calyribus frondo:.is corollis 
radiatis (1764: calycibus foliosis, caule laevi).

B. conadensis lati/olja, florc lut en. Toiiruef. Inst. 362.
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Chrysanthcmwn cannabinum bidcns virginianum, caule orecto firmo sub- 
ruhente. Moris. lust. 3, p. 17. 6, t. 5, 21.

Habitat in America septentrionali folia ternata aut ex 5 pinnata, supra 
glabra, striata (1764: lincata statt striata), Kerrata. Calyces frondosi; radius in 
corolla brevissimus, saepe mutilatus (1764: Calyces frondosi, Flos flosculosus 
disco conico. Semina non divrrgentia, dimidio tantum angustiora quam longa: 
Aristis dualms, divaricatis. Caulis lacvis, pedunculis folio longiorihus.)“

Linnć hat anscheinend fiit die Erganzungen von 1764 cin Stiick 
der Art B untersucht. „semina diinidio tantum angustiore quam 
longa“  stimmt bei der Art A nur ausnalimsweise (fiir die am Bliiten- 
rande stehenden Samen). ist aber fiir die verhaltnismalJig breiteren 
Samen von B die llegel. Aucb die Bezeichnung JUneata“ fiir die 
Form der Fiederblattclien trifft besser auf B ais auf A zu.

Auflage 4 der Sp. PI. von W il ldenow  (1800, Bd. III, Teil III, 
S. 1718) bringt nur einige belanglose Erweiterungen der Besehreibung 
von 1764.

Eindeutig auf Art B pa!3t die Besehreibung De Candollcs 
(1836, Bd. 5, S. 594), weil er die Bewehrung des FruchtrandeS von 
Art B genau besebreibt. Er hat aber nicht erkannt, daG zwci Arten vor- 
lagen, sondern nur das nacb seiner Ansiclit kraftigere Stiick untersucht.

D ebrav  (1938) hat sieli bemiilit, die Ansichten der nordamerika- 
nischen Florenverfasser jener Zeit zusammenzufassen. Sie ltaben zu 
einer Klarung der Frage niclits beigetragen, sie teilweise sogar dureb 
mehr oder weniger groBe Oberflachlichkeit eher verwirrt.

Erst 1899 haben Groene und unabhiingig von ihm Wiegand 
die bciden Arten untcr«chiedcn. Greene gab der Art A den Namen 
Bidcns frondosa L. Er versuclite in nicht recht iiberzeugender Weise 
mit Hilfe alter Autoren nacbzuweiscn dali l . inne mit B. frondosa 
nur die oben ais Art A bezcichnetc Art gemeint haben konne. Die 
Art B beschrieb er neu ais Bidcns migała. Seine Besehreibung ist 
aber unrollkommm. weil die wesentlichsten Unterscliiede im Bliiten- 
und Fruclitbau nicht erwahnt (>rden.

Wiegand & \rbeit erschien wenige Wochen spater. Er sehloB 
aus den Angaben Linnes. dafi B. frondosa L. die kraftigeie Art scin 
miisse und nannte infolgedessen nicht wie Greene die Art A, sondern 
die Art B Bidcns frondosa L. Die An A beschrieb er neu ais Ii. rnclann- 
carpns■ Seine Bcschreibungen beider Arten sind wesentlich genauer 
und besser ais diejenigen Greenes. Da seine Aibeit in Europa bald 
bekannt wurde, tauften Ascherson und andere die bisher ais B. 
frondosns L. bekannt gewordene Art in B. mclanocarjms Wieg. um.
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Sherff  (1937, S. 242) untorsuchte die Belegstiicke Linnćs und 
seines Zeitgenossen \ail lant  fur Ii. frondosa L. Er stelltc fest, dali 
beide Arten vorhanden waren, die Art A mit, die Art B ohne Begleit- 
zettel, und schlieBt daraus, daB die Art A Linnes B. frondosa sei.

Zum gleichen Ergebnis korarat Debray  (1938), der die Angaben 
Sherffs naehpriifen und erweitern konnte.

Danach ist Linnes Bidcns frondosa von 1753 wahrscheinlich 
unsere Art A. dagegen seine B. frondosa von 1764 und W i l ldcnow s  
B. frondosa von 1800 wahrscbeirdich nicht sondern B. De Can- 
dolles B. frondosa L. von 1836 ist Art B. Wiegauds  B. melano- 
corpas ist Synonym von B. frondosa. L. von 1753.

Wer den Werl des ISamens von einer brauchbaren Beschrcibung 
abhangig macht, wird aucli jctzt den Namen B. melanocarpus Wieg. 
vorziehen. der im deutschen Sprachgebiet vornehmlicb dureh Hegis 
Flora von Mitteleuropa allgemein bekannt wurde. Es erscheint aber 
zweckmaBig, ihn dureh B. frondosns L. zu ersetzen, um zu einer Lber- 
einstimmung mit der Monographie Sherffs zn kominen.

Sherf f  betraehtet nach dem Yorgehen Linnes das Wort Bidcns 
ais weiblich und bezieht sieli a uf eine AuBerung von Brirjuet und 
Cavall ier  in FI. Alp. Marit. VI (1917), S. 215, Fufinote 1: „L im ie  
Sp. ed. 1, p. 831 (1753) a introduit dans la nomenclature botanique 
moderne un nom generiquc feminin. Independamment du fait que 
les lioms de genre peuvent etre arliitraires (Rćgles nomencl. art. 24), 
les termes bidcns, tridens, etc., etaienl employes en latin non seulement 
comme substantifs masculins, mais aussi eomme adjectifs: Bidcns 
(sous-entendu Herba) tripartila est donc correct, menie au point de 
vue du purisme. qui n’est pas le nótre. Les expressions Bidcns tri- 
partitus, cernuns etc., doivent etre rejetees.“

Diese Begriindung zwingt nicht dazu, den in Deutschland iib- 
lichen Gebrauch des Wortes Bidcns ais mannliehes Dingwort auf- 
zugeben. Es wird auch niemanden einfallen, das Wort Zweizahn in 
„die Zweizahnige“  (Pflanze) umzuwandeln, obwohl das Wort Zwei
zahn nur eine geistlosc Cbersetzung eines Wortes darstellt, das nicht 
zu den gliicklichen INamensschopfungen des genialen Schweden gehort. 
Das deutsche „HosenbeiBer“  ist lebensnaher, treffender, volkstiim- 
licher, wenn auch etwas tlerber es kann nicht jetle Pflanze „VergiB- 
meinnicht“ heiBen — ais das Studierstubenwort „Zweizahn“ , das so 
sehr an Hci bar und Lupę erinnert. Dci „Hosenbei8er,,‘' paBt auch 
ohne weiteres den vier- und dreizahnigen Zweizahnen.
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l)a ISBid&iSt pondowi* L. und li. rulyatus Greene in Deutschland 
yorkommen, erscheint es angebracht, die im Hegi vorhandene Be- 

nj> von Bidens frondosus L. zu erweitern:
Pflanze einjahrig, kahl. rispig verzweigt, 0,10 1,20, sellen

bis 2 ni lioch, Wuchs schlank, zierlich; Stengel kantig, gerieft, kald 
oder besonders oberhalb der Knoten zerstreut behaart, mcist purpur- 
violett iibekloufen. I aubblattci mit dunnem. 1 -  C cm langem un- 
gefliigoltem Stiel, ein- bis zweipaarig gebedert, die Fiedcrblattchen 
lanzettlich bis eilanzottlich, rasch in den diinnen ungeflugclten, bei 
dem oberen Ficderpaai meist sehr kurzeń Stiel versehmalert, scharf 
und ziemlich gleichmaBig gesiigt, diinnhautig, oben meist kahl, unter- 
seits zerstreut und kurz behaart, Rand oft, besonders nach dcm Blatt- 
grunde zu, mit kurzeń "Wimperharchen besetzt; das Endblattchen 
meist gro Ber ais die seitenstandigen; niclit selten i  purpur-violett 
iiberlaufen; JNerven zahlreicb und genahert. Blutenkopfc einzeln, 
aufrecbt und dz lang gcsticlt; beim Aufbliihen rund 1 cm breit und 
6 -8 mm hoch, bei dci Bcifc halbkugelig, meist 15—20 min breit 
und zwei Drittel so hoch. Hiillblatter zweireihig, die inneren ciformig 
oder eiformig-lanzettlich. oben abgerundct oder kurz zugespitzt; 
Mittelfeld dunkel durch eng gereihtc schmale braune Strcifen, Rand 
hcllcr, gelblich oder griinlick. 6 8 mm lang. AuBere Hiillblatter 6 -  8,
selten bis 10, griin, laubblattahnlich, lincalisch oder spatelformig, 
meist das Korbchen nur wenig iiberragcnd, doch auch mehrfacli so 
lang. oft am Grunde gewimpert, weniger haufig am oberen Teil ge- 
ziihnt. Spreuschuppen so lang wie die Blirten, linealisch, durchsiehtig- 
hiiutig, in der Mitte mit 3—5 feinen dunklcn, parallelen Linien.

Rohrenbliiten gelb, fiinflappig. Zungenbliiten uicht beobachtet.
Friiehte 40 60, von auBen nach innen sehmaler und langci

werdend, flach, die inneren meist etwas rinnenfóimig, im Umrifl keil- 
forinig, die aufleren 5 6 mm lang und bis 3 mm breit, die inneren
8- 10 mm lang und 1,7—2,5 mm breit, auf der Mitte beidei Seiten 
ein kraftiger Langsnerv. Oberflache bei dei Reifc meist dichl mit 
Hbckern und sehr feinen, hellen, vorwarts gerichteten Hiirchen be
setzt. am Rande mit feinen, vorwarts gerichteten Wiinpern, nur an 
der Ansatzstclle der Granne cinzelnc abwarts gerichtete Boi sten. 
Farbę braun-schwarzlich, aber auch heller gran- oder griin-braunlieh. 
Grannen 2 (ais seltene Ausnahme 3), \'s— %  so lang wie die Fracht, 
gleichlaufend aufwarts gerichtet oder ein wenig auseinandergehend, 
aus starkerem Grunde sich verschmalemd, mit abwaits gerichteten
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Hakchen bewchrt. Beginn der Bliitezeit (nur bei rlieinischcn Pflanzen 
beobachtet) Mitte August, Ende dar Entwicklung Ende September 
und Anfang Oktober.

Wiegand schrcibt (1899, S. 408), daB die Art auBerordentlicli 
verandcrlich sei. Damit meint er indcs nur Standortsformen. L in 
solcho handelt es sich aucb bei den Formen, die Lebinann (1910. 
S. 72 73) beschrieb: (. ramosus, simplex, pałudosus und silcatims.
subf. pumilus, gracilis, TYunsdiranus, rlati.or und normalc. Sie sind 
groBtenteils im Hegi wiedergegeben worden. Leh uiann selbst ^cheint 
die aufgestellten Typen nur ais Wuchs- oder Standortsforineu he- 
wertet zu baben. Schalow (1924, S. 43) nennt sie „belanglose Stand- 
ortsformen“ . Sherff ,  der die Arbeit Lehmanns nicht sah, lehnt die 
ihm bekanntgewordenen Formen parnila und simplcx ais Kiimmer- 
formen ohne jeden systematiscben Wert ab (Sherff ,  1937. S. 236 
bis 237, Fufinote).— Eine Bemerkung Lehmanns,  daB die i.paludosus 
sehr leicht mit einer niedrigen Form von B. tripnrlilus zu verweebseln 
sei, gab wohl den AnlaB zu der Angabe im Hegi (Bd. VI, S. 520): 
„Zwergformen von B. triparlilus und B. mdcmocarpus sind vonein- 
ander schwer zu unterscheiden.“  Damit stimmen die Beobachtungen 
des Verfs. an einigen Ilundert Zwergpflanzchen beider Artcn nicht 
ubcrein. 11. frondosus war in jedem Falle auf den ersten Bliek (aucli 
vor der Bliite) an Blattstiel und Blattform zu erkenncn. Aueh die 
Lehmannsche Zeichnung der f. paludos‘iis zeigt den langen un- 
gefliigelten Blattstiel von B. frondosus.

Sehwierigkeiten konnte allein die Kreuzung mit B. tripartilus 
machen. die von Jeanjean an den Ulern der Garonne zwisclien den 
Eltern ontdeckt und von D ebray  ais Bidcns Garumnnr Jeanjean 
et Debray beschrieben wurde (Debray 1938, S. 18-— 21). Die be- 
sehiiebenen Pllanzen kamen bald dem einen. bald dem anderen Elter 
nahe. — Kreuzungen der Art scheinen sehr selten vorzukommen. 
Uber den Insektenbeflug liegt eine Mitteilung von Meehan vor 
(Proe. Acatl. INat. Sei. Phila. 1891, 271. 1891; wiedergegeben in 
Sherff ,  1937. S. 28), wonach er in zweijahrigei Beobaohtung von 
B. frondosus keinerlei Insektenbesuch festgestellt habe. -— In mehr- 
wochigen Beobachtungen bei gutem Flugwetter zabite der Verf. an 
B. f  rondosus ein Erdhummelmannchen, eine Wildbiene von 4 mm 
Lange, zwei Fliegen (dagegen Massenbeflug von B. pilosus var. 
radiatus durch Honigbienen,\Vildbienen, Hummeln). Durch Pergamin- 
beutel vor Beflug gesicherte Bliiten frucliteten regclmaBig. —
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Aschprson (1896, S. LVIII) berichtct von Pflanzen des Stand- 
ortes Klein-Paaren, daB sie „auBer dureh die Breite ihrer 
Blattchen auch dureh ihre hellere reine griine Farbe“  sich aus- 
zeichneten und darin einer im Botanischen Garten Berlin auf- 
gegangenen Gruppe von Pflanzen gleichen. Im Schlesischen Herbar 
liegen eine Anzahl Pflanzen, die an verschiedenen Stellen des 
NeiBeufers gesainmelt wurden und dieselben Merkmale aufweisen. 
Nach Schalow (brieflich) handelt es sich ausschlieBlich nm Formen 
giinstiger Standorte. Im llheinlande konnten diese Formen bisher 
auch an „fetten Standorten“ nicht bcobachtet werden! — Schalow 
(1924, S. 43) berichtet iiber Vergrunungen von Bliiten. Die Belege 
liegen im Schlesischen Herbar. Die Pflanzen sind dichtwiichsig; die 
Bliiten fallen dureh die verlangerten Griffel und Narben auf; die 
Grannen sind weich, die Ilakenborsten verkiimmert oder nur an der 
Spitze vorhanden. Dariiber hinaus berichtet Schalow iiber die Um- 
wandlung von Grannen in kleine griine Blattchen. — Die Ursache 
der MiBliildung ist nicht bekamit.

Das amerikanisehe Verbreituxigsgebiet von Bidens frondosus er- 
streckt sich iiber 20 Breitengrade. Die Nordgrenze geht iiber Neu- 
Fundland, Quebee, Ontario, Manitoba, Siid-Saskatchewan bis zum 
Staate Washington an der Kiistc des Stillen Ozeans. Sie halt sich 
annahernd an den 50. Breitengrad. Im Siidcn bildet der 30. Breiten- 
grad die ungefahre Grenze. Im Osten wird der Grad mit sparlichen 
Vorkoinmen in Florida iiberschritten, im Westen nicht erreieht. Von 
Texas aus biegt die Grenze in nordwestlicher Richtung naeh Colorado 
aus — - umgeht also die Trockengebiete Mexikos und Arizonas — und 
erreieht in Kalifornien den Stillen Ozean. In Colorado wurde die 
Art in 1800 in Meeresholie gesammelt.

Das Schwergewicht der Vcrbreitung liegt im Osten Nord- 
Amcrikas, nicht nur dasjenige unserer Art, sondern derFrondusa- 
comuita-Gruppe in der Sektion der Blalycarpcac DC. (B. diseoideus,
B. frondosus, B. rtdgaius, B. r.omostts, B. eonnalus, B. hctcrodoxd). Die 
wenigen Formen von B. frondosus stainnfen ebenfalls aus dem Osten 
(var. anomahis, pallidus, stenodontus). Nur die var. anomalus, die 
wohł nur einen Riickschlag darstellt, hat in Iowa-Kansas-Nebraska 
ein zweites Verbreitungsgebiet, dessen Zusammenhang mit dem Vor- 
kominen im atlantischen Kiistengebiet unsicher ist.

Es begt nahe, das Entstehungsgebiet ebenfalls im Osten zu 
sueben. Im Gegensatz zu B. cermms, der die nordliche Halbkugel

K c d d f ,  Repertorium, Beiheft C X X X I. 4
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rundum besiedeln konnte, blieben die genannten Arten auf Amerika 
beschrankt und bildeten dort die Gegenpole zu den altweltlichen 
B. triparlitus und B. radiatus. In B. cernuus diirfen wir die alteste 
lebende Art der Platycarpeae sehen: sie war schon vorhanden, ais 
die Landverbindung nach Eurasien noch inoglicli war. Die iibrigen 
sind wahrscheinlich erst entstanden, ais die atlantische Spalte und die 
Vereisung im Norden den Weg abriegelten. Fossile Fundę, die das 
Gegenteil beweisen konnten, sind nicht bekanntgeworden.

Wie stark die heutige weite Streu von B. frondosus uber ganz 
Nordamerika mit der Westwanderung der weifien Ansiedler und dem 
neuzeitlichen Verkehr ursachlieh zusammenhangt, wird kaum fest- 
zustellen sein.

Uber die Standorte der Art in Nordamerika berichtet Wiegand 
(1899, S. 406): „Sie zieht gewbhnliche fette Boden vor und bildet 
wahrend der Herbstmonate einen betrachtlichen Teil der Vegetation 
an Strabcnrandem, anf wusten Pliitzen und an den Ufern von Flussen 
und Weihern.“ Sherff  verzichtet in der Monograpliie auf eine Dar- 
stellung der Standortsverhaltnisse, gibt aber den Wortlaut der Scheden 
seiner untersuchten Herbarbelege wieder. Darin wird hin und wieder 
der Standort genannt. In 29 von 28 Fallen ist der Standorl feucht: 
Ufer von Graben, Bachen, Flussen, Seen, Teiehen, dazu koinmen 
Siiinpfe mancher Art. Zweiinal werden Gebiische genannt, d. h. 
Br ii che oder amnoorige Stellen mit lichtein Gebiisch. Einmal wird 
Schutt, ein anderes Mai ein Bauemhof ais Fundort angegeben. —- 
Mohr (1901, S. 807) nennt ais Standort fur Alabama „Tiefliegende, 
fruchtbare Boden, Feldrander“ und bezeiehnet die Art ais „Gemeines 
schadliches Unkraut“ .

Verbreitung und Standorte erleichtern die Verschleppung. Uber 
die Uberfahrt nach Europa ist niehts Sicheres bekanntgeworden. 
Die alteste Nachriclit iiber ein Vorkommen in Europa stamint aus 
dem Botanischen Garten von Montpellier. Nach Thellung  (1911/12, 
S. 513 u. 594) war die Pflanze bereits 1762 in dem Garten eingcburgert. 
Sie scheint aber den Umkreis Montpelliers nicht uberschritten zu 
liaben (s. die Kartę). Ascherson erwahnt 1896 Stiicke, die „unter 
falschem Namen“  im Berliner Botanischen Garten aufgegangen waren. 
Es ist anzunehraen, dali die durch Aschersons  Arbeiten Modę ge- 
wordene Pflanze durch Sainenaustausch von Garten zu Garten 
wanderte; nachgewiesen wurde es nicht. Nur Sehalow berichtet 
(1924, S. 41), dali sie im Botanischen Garten Breslau vorkam; seit
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wann, war nicht zu erfahren. — Die Art ihrer Wanderung ist ge- 
eignet, die Spuren der Herkunft zu verwischen; die These von den 
Botanisehen Garten ais Einfallstore findet dureh das Bild der heutigen 
Verbreitung keine Stiitze.

D ebray  (1938, S. 17) verinutet, daB die Art ais Verunreinigung 
von Gctreide oder init der Yerpackung irgendwelcher Waren den 
Ozean iiberijuert hatte. Mohr gab bei der obigen Mitteilung nicht 
an, ob sic ais Unkraut von Getreide- oder Hackfruehtfeldern vor- 
kommt. Ilire Bliitezeit fallt nach Wiegand (1899, S. 407) im ost- 
lichen Nordamerika in die Zeit vom 15. August bis 25. September. 
Die Keife der Fruchte findet also spat stan. Die Eignung ais Getreide- 
unkraut wird dadureh fraglich auch tur Sommergetreide. Nach 
Deutschland wurde vornehmlieh Weizen und Mais ausgefiihrt, weniger 
Negerhirse fur Futterzwecke. Es ist kein Fali bekanntgeworden, 
der auf eine Einschleppung mit diesen Getreidcarten schlieBen lieRe. 
Die Pllanze fehlt auch in den Listen der — allerdings vorwiegend 
iropischen — Olfruchtbegleiter, obwohl Baumwollsamen aus den 
Siidstaaten und Leinsamen aus dem amerikanischen Verbreitungs- 
gebiet der Art eingefiihrt worden sind. — Im „Bidentetum pilosii“ 
der Wollkaminereien suchen wir die Art ebcnfalls vergeblich, weil 
die Wolle nicht aus Nordamerika stammt. Nach Schalow (brieflieli 
6. 2. 41) ist die Pflanze zwar von Franke auf dem Hofe einer Spinnerei 
im Neifiegebiet beobachtct worden. Fiedler  beobachtete sie in 
gioller Menge auf dem Gelande der Leipziger Wollkammerei zu 
Plagwitz. Ohne nahere Angaben iiber die Begleitpflanzen, die Her
kunft der Wolle, den Zeitpunkt des Auftreteus vor oder nach dem 
Erscheinen der Art in dem Florengebiet sind diese Fundę ais Bcweis 
fur eine amerikanisehe Herkunft der Samen ebenso wenig zu ge- 
brauchen wie etwa Zschackes  Fund auf dcm Gelande der Cunyschen 
Zuckerfabrik in Dernburg a. d. Saale oder Zimmermanns Ent- 
deckung der Art auf dem Hof des Proviantamtex in Mannheim.

Den hochsten Grad der Wahrseheinlichkeit hat wohl As cl iersons 
Ansicht (1896. S. LVIII), daB der Same mit irgendwelchen Ausfuhr- 
waren, die in ihrer \erpackung an amerikanischen FluBufern lagerte, 
nach Europa gekommen sei. Fur eine derartige Kolie ais blinder 
Passagier ist der Same ja vorherbestimmt. Einige Pflanzen, die 
Debray  auf einer Entladestelle von Ubcrseedampfern an der unteren 
Seine bei Le Havre fand, an einer Stelle, an der er seit 15 Jabren

4*
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eingeschleppte Pflanzen beobachtete, sind vielleicht' erste Absaat 
amcrikanischen Saatguts gcweseri.

Die heutigc Verbreitung laBt mit ziemlicher Sicherheit auf 
mehrere europaische Einfallstore schlieBen. Nur das Gebiet von der 
Seine bis zur Weichsel erlaubt wegen der zahlreicben Querverbin- 
dungen die Annahme eines Ursprungsherdes.

In den meisten Fallen war die Pflanze sehon eingebiirgcrt. ehe 
sie gesammelt oder beobachtet wurde.

1834 wurde sie auf Sizilicn boi Palermo von Parła tore entdeckt, 
15 Jahre spater von Caruel bei Florenz (Att i ,  Soc. It. sc. nat. IX, 
S. 449—450 [1867]).

Das Herbar der Universitat Coimbra enthalt ais altesten portu- 
giesischen Fund ein 1877 bei Figueira da Foz gesainmeltes Stiick 
(Dr. Fernandes  briefl.).

In Deutschland wurde sie zuerst von Plottner 1894 bei 
Rathenow gesammelt (Ascherson 1899, S. 236).

Der erste franzosische Fund stammt aus dem Garonne-Gebiet: 
1920 von A. Bouchon bei Bassens (Debray,  1938. S. 16), der erste 
niederlandische von den Ufern der aal: 1926 von Kern und 
Reichgelt  in der Nahe von Nymwegen (Nederlandsch Kruidk. Arch. 
1927, S. 152).

Aus Deutschland sind seit denTagen Aschersons  und W a m s -  
tor fs  zahlreiche Neufunde bekanntgeworden. Die Beobachtungen 
verraten aber wenig iiber die Art ihrer Einwanderung ins Binnenland. 
Sie land in Europa die gewohnten Lebensinoglichkeiten und wurde 
so aus dem Ankommling zur Wanderpflanze, sobald sie an einem 
FluBufer oder einem anderen naturlichen Standort FuB gefaBl hatte. 
Sie war nun „iiberall und nirgendwo“ zu crwarten. Die Aufmerksam- 
keil der Adventivpflanzenforschcr richtete sich vorwiegend auf die 
Brennpunkte der Einschleppung freinder Arten, an denen mit Sicher
heit auf lohnende Fundę zu rechnen war. Fur eine sorgfaltige, jahre- 
lang fortgesetzte Beobachtung der an sich wenig verheiBungsvollen 
FluB- und Kanalufer fehlten die Krafte. Fast alle Fundę sind Ge- 
legenheitsfunde, bei denen niclit einmal der Zeitpunkt. geschweige 
die Art dei Einschleppung festzustellen war. \̂  ir konnen aus der 
Streu der Vorkommen schlieBen, daB die Wanderung fluBaufwrarts 
mit Hilfe der FluBschiflahrt in rnehr oder weniger groBen Sehritten 
vor sich ging, von Haltestelle zu Haltestclle. Wer einmal beobachtete, 
wie die auf einen Dampfer wartenden Fahrgaste ain Ufersauine hin-
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und herwandern, wird geneigt sein, dein Personenverkehr einen ebenso 
grofien Anteil an der Befordcrung der ,.HosenbeiBerfruchte“  zuzu- 
schreiben wie dem Frachtverkehr. Die Besiedlung der Zwischen- 
strecken geschah vorwiegend mit Hilfe der Stromung. Mit Sicherheit 
liiBt sich die Beteiligung des Winterhochwassers feststellen: Von allen 
deutschen Fliissen liegen Beobachtungen vor iiber die Bindung der 
Art an die Hochwasserlinie. Das WinterhocliwTasser vermag die Sarnen 
auch hin und wieder an Altwasserreste zu tragen, wo die Pflanzen 
vom Sommerhochwasser nicht leicht erfaGt werden konnen. Ver- 
nichtung von Bestiinden durch Sommerhochwasser wird von der 
unteren Elbę geineldet (Kantor Haberland-Gartow, briefk), von der 
Oder (Schalow,  briefl.) und wurde vom Verf. an der Sieg beobachtet. 
— An den Kanalen, die nicht inehr zu den Fliefigewassern gerechnet 
werden konnen, ist die Pflanze auf schrittweise Wanderung oder auf 
die Hilfe von Mensch und Tier angewiesen, die nach der Fruchtreife 
den Ufersaum durehstreifen. Ascherson betont uoch ihre strenge 
Bindung an die Schiffahrtswege; die wenigen Ausnahinen bestatigten 
damals die Regel. Auch heute wird nook berichtet, so von Da linkę 
fur das Gebiet der Elde, dali die Art sich nicht von den Schiflahrts- 
wegen entferne. Die enge Bindung an SchiffahrtsstraGen in Gebieten, 
die auch an anderen Stellen Lebensmoglichkeiten fur die Art be- 
sitzen, scheint auf eine verlialtnismaGig jwnge Ansiedlung hinzu- 
weisen. Anderswo isl die Pflanze abseits der Schiffahrtswege an still- 
stehenden und Flieflgewassern so oft angetroffen worden. dali wir 
genoligt sind, den Wasservogeln eine Mitwirkung an der Samen- 
beforderting zuzugestehen. Wir iniissen uns auch hier mil Indizien- 
beweisen begniigen. Im Beobachtungsgebiet des Verfs. erschien sie 
mehrfaeh an abgelegenen, wenig von Menschen, aber haufig von 
zigeunerndem Wassergeflugel aufgesuchten kleinen Wasserflaclien, an 
denen im Laufe der Beobachtungsjahre bereits andere Sumpf- und 
Wasserp(lalizen aufgetaucht waren, die friiher den Stellen fehlten. 
Die Beobachtungen Mi lit zer s an kleinen Gewassern der Oberlausitz 
sind ahnlieh. Die Verschleppung mit Landverkehrsmitteln spiclt 
eine geringe Rolle. Sie wurde beobachtet auf Bahnliofcn in Schlesien, 
ain Posthaus bei Lcnzen (Westpreuflen), an Wegen und Mauern im 
Elbgebiet, in einer Kiesgrube Schleswig-Holsteins, auf Emscher- 
mergel und auf eiuem Miillabladeplatz iin Ruhrgebiet und bei Koln; 
auch der schon er wahnie Fund Ziminerinanns in Mannheim rechnet 
vielleicht liierhin.



54 A. Seliumaclie.r

Die wichtigsten und natiirlichsten Standorte sind die Schlamm- 
flachen des Bidentetum tripartitum. L ibbert  nemu H. frondoaus 
fur das markisehe Odertal (L. 1938. S. 12) ais Cbarakterart an erster 
Stelle, noeh vor dem heimischen Ti. tripartiłus. Zum Bidentetum 
konnen wir auch die Vorkommen der liidcns- Arten in den Steinfugen 
neuzeitlicher. nicht zementierter Uferbefcstigungen reclinen. A de 
(briell.) berichtet von Massenvorkommen unserer Art an den Stein- 
dammcn des Mains. Im 1 rferpflaster verschlammter Bache ist H. tri- 
partitns — meist in Gesellsehaft von T̂ thjijoiiii m ht/dropiper — eine 
gewohnliclie Erscheinung; 13. frondosus wurde voin Verf. im Ober- 
bergischen einmal dazwischen gefunden.

Beziehungen zum Bidentetum tripart i t i  verraten auch die 
vorwiegend Norddeutschland eigenen Standorte der Art auf lagernden 
FloBholzern. Die Kiefernstamme liegen oft jahrelang im Wasser, bis 
sie in das Sagewerk wandern. In dein schlammigen Genist, das 
zwischen den Holzern abgclagert wird, gedeihen einheimische wie 
fremde Bidens-Arten. Die Wurzeln greifen oft unter die Rindenteile. 
Die FloBholzer ersetzen am Ufcr unserer ,.zivilisierten“ Fliisse die 
angetriebenen Hblzer der Frlandschaft.

Die Moglichkeit fiir die Ausbildung eines B identetum  tri- 
part i tum sind an rielen FluBlaufen dureh Flerbefestigungen sehr 
eingeschrankt worden. An den kiinstliehen Wasserstrafień felilten sie 
von vomherein. Aus den oben angedeuteten amerikanischen Stand- 
orten lafit sieh sehon ersehen, dafi unsere Art nicht vnn den Sclilamm- 
stellen abbangig ist. Schalow (1924, S. 42) berichtet aus dem Oder- 
gebiet: „Hinsichtlieh des Standortes ist fi. mrlanocarpus nicht 
wahlerisch. Er beschrankt sieh nicht blofi auf die sandigeu und 
schlammigen Uferstellen, auch an hoher gelegenen und dichter be- 
wachsenen Standorten vermag er sieh zu behaupten. Dureh diclites 
Buschwerk arbeitet er sieh hindureh und begniigt sieh mit dem 
sparliclien Boden, der sieh zwischen den Steinen der Buhnen an- 
gesammelt hat. Marichmal bild<‘t er groBe zusammenhangende Be- 
stande, zwischen denen sieh schwerlich andere Pflanzen halten konnen.“

An viclen Kanalen, stehenden Gewassern und regulierten Fliissen 
werden auch die anderen Ufergesellschaften oft nur dureh einen sehr 
schmalen Saum angedeutet, mit dem li. fr&ndosus dann vorlieb 
nehmen mufi. Sind die Gesellsehaften besser ausgebildet, dann kommt 
das li. frondosus zugute. Der hohe, sehlanke Wuehs, der auf stiek- 
stoflfreichen, lockeren feuchten Boden und hei Einzelstand bis 2 m
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erreichen kann, erleichtert ihr die Anpassung. Holzfu/3 (briefl.) be- 
richtet iiber iippiges Wachstum der Art im Rohrgiirtel des Glambeck- 
und Barinsces. Der Verf. sah sie nur an sołehen Stellen in Gesell- 
schaften des Rohrichts hineindringen, an denen der zeitweilig niedere 
Wasserstand die Keimung der Samen ermoglichte. Auch beim Weiden- 
gebiisch scheint es sich vor\viegend uin lichte Stellen der Ubergangs- 
zone zu handeln, in denen die ausdauernden Arten der Gebiische nicbt 
imstande sind, die Keimung einjahriger Arten zu unterdriicken. — 
Nach Prinz (1933, S. 114) ist sie in der Gegend von Tetschen in 
„montane Verbande“ eingedrungen. Er nennt ais Begleitpflanzen 
Anmcus Prenanth.es, Petasiles nlbus, Kibes alpinum. - - Fiedler  traf 
sie in der Nahe von Dessau auf Waldwcgen in ahnlicher Weise auf- 
treten wie die Wanderbinse Juncns tenuis. Ob man in snlchen Sonder- 
lallen von Verzahnung, Durchdringung, Ubergangen zwischen dem 
Bidentetum und anderen Gesellscbaften, von unentwickelten Zu- 
standen des Bidentetums spricht oder die Art ais Begleiter der je- 
weiligen anderen Gesellschaft auffaBt — soweit eine erkennbar ist —, 
hiingt vom soziologischen Glaubensbekenntnis des Beobachters ab. 
Vor der pllanzensoziologischen Festlegung einer Arl nach der Cha- 
rakterartenlelire miiBte ihr Verhalten in ihrem ganzen Verbrcitungs- 
gebiet gut bekannt sein. Das Bidentetum tripartitum ist gemessen 
an der Gesamtverbreitung von Bidens triparlitus auf einer sehr 
schmalen Be«bacht»mgsgrundlage aufgebaut worden. Auch wenn 
wir den Narnen ais Symbol auffassen, wird es schwer moglich sein, 
die Ainerikaner zu veranlassen, ihre okologisch gleiche aber von 
anderen Arten gebildete Bidens- Gesellschaft nach einer altweltlichen 
Art zu benennen.

Aseherson vermutet (1898, S. 92), dali die amerikanischen 
Arten die einheimischen B. triparlihis und B. ccrnuus zu verdrangen 
schienen wie die Wanderratte die Hausratte. ( l legi  ubernahin diesen 
Vergleich fiir Bidens connalus ohne Quellenangabe; P. Fournier 
[1923, S. 826], der ahnliehe Beobachtungen an B. eonnatus in Saint- 
Dizier machte, nennt Hegi ais geistigen Urheber des Vergleichs.) Ein 
experiinenteller Nachweis steht noch aus; die gleiche Erscheinung 
wird aber aus dem Oder- und Elbgebiet gemeldet. So schreibt Giese- 
Magdeburg (briefl. 13.2.41): „1936 war B. melanocarpns ain Elb- 
ufer von Magdeburgs Umgebung schon massenhaft vorhanden, oft 
die diirftigsten Platze an Uferbauten, Buhnen einnehmend und darin 
B. cemnns und B. tnpartitus uberlegen, die etwas hohere Anspriiche
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an den Wohnplatz stełłen. Beide letzteren Arten sind von B. rnelano- 
carpus sehr zuruckgedrangt. B- r.eriuma schon bei Magdeburg (einst 
haufig!) verschwunden, B- tripartitus oft noch mit B- melanoearpus 
zusammenwachsend, aber iiberall abnehmend.“ Her mann-Bernburg 
(briefl. 4.12.40):  „Bidms f rond i mus bal den einheimischen B. tri- 
parlitus sehr zuruckgedrangt; von 100 Bidens-Stucken sind mindestens 
90 B. frondosus.“  An der Agger bei Wiehłmiinden war das Verhaltnis 
ahnlich.

Zusammenste llung der bekann tge wordeneu Fundę 
von B. f rondasus

1. Deutschłand
W eichse lgeb iet :  „An den Weicliselufern bis Ciechocinek“ , 

P. Graebner 1897, Ascherson 1897, S. L X X X IX . Auf den 
Graebnerschen Fund bezieht sich wobl die Angabe Szafers und 
Kulczyńskis  in der Rośliny Polski* (1924, S. 618): „Bei uns sełten 
verwildert auf AIIuvium an der unteren Weicbsel (bei Ciechocinek 
nach Osten).“ D ebray  (1938, S. 15) gibt den Wortlaut des polnischen 
Textes etwas anders wieder: „Cous inferieur de la vistule, qu’il 
remonte jusqu’a Ciecho-Cinek“  und zeichnet darauf auf seiner Kartę 
(1938, S. 6) den Unterlauf der Weicbsel ais geschlossenes Yerbreitung - 
gebiet. „Am Posthaus bei I.enzen (Elbinger Hohe), P. Graebner 
1897 (Ascherson  1897, S. XC).

Odergeb iet :
Pommern:  Auberhalb der Oder bei Stralsund am Frankenteich 

(HolzfuB 1937, S. 126, nach eiriem Herbarstiick W inkelmanns;  
HolzfuB,  briefl.). Bei Treptow an der Rega, bei Norenberg im Guell- 
gebiet der Ihna; an der Peene bei \K olgast, auf Usedom bei Swine- 
miinde, auf Wollin bei Misdroy und Wollin, an der Dievenow bei 
Kammin; am Siidufer des Ilaffs bei Neuwarp und Uckermiinde; an 
der IJcker bei Pasewalk; am Papenwasser bei Kojjitz und Stepenitz; 
am Dammschen See bei Lubzin und Altdamm; am ostlichen 
Oderufer und ihren Nebengewassern zwischen Altdamm, Greifen- 
liagen und 1'iddiehow an zahlreichen Stellen; am Westuhr der Oder 
bei Ziegenort, Piilitz, Messentlun, Scholwin, Kratzwick, am Barmsee, 
Glambecksee, bei Gotzlow, Frauendorf, Stettin, Poinmerensdorf, 
Giistow, Kurów, Niederzahden, Schillersdorf, Sckoningen, Mescherin, 
Gartz. — „AuBerdem an vielen anderen Stellen weiterab von der
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Oder, besonders ostlich, aber wegen des haufigen Vorkommens in 
den letzten 10 Jabren nicbl melir aufgezeichnet“ (HolzfuR, brieil. 
29. 11. 1940).

Mark: Werbellin-See bei Joaehimsthal, W a rn s tor f  1896 
(Aschersun 1896, S. LIV), Oderberg ani See, Holzkamp 1897 
Niederfinow, Ascherson 1897 (Asclierson 1897, S. L X X X IX ). Am 
Oderufer unterhalb Frankfurt, Brand 1896 (Ascherson 1896, 
S. LIV). Konigsberg: Oderufer, Waldkater bei Nieder Kranig; Mittel- 
hovel bei Kiistrin (Libbert  1935, S. 294). „Yon Scbwedt bis Frank
furt an vielen Stellen bei der Oderufer liaulig und oft in Menge; liaulig 
auch an der Warthe, z. B. zwischen Kiistrin und Sonnenburg“ 
(L ibbert ,  briefl. 15. 11. 40). „Bei Lebus, Frankfurt, Aurith, Fiirsten- 
berg (Oder), Neuzelle, Neifiemiindung (Ratzdorf), Lindenheim 
( =  Niemascli-Kleba), Krossen, Himdsbelle, Goskar: an der Neifie 
oberhalb und unterhalb Guben; nórdlicli von Forst“ (La de mann, 
briefl. 14. 11. 1940). 1931 bei Guben von Ladę mann zuerst be-
obachtet (Lademann 1937, S. 22; s. auch Decker 1937 a. S. 47, 
b S. 57). „An der NeiBe bis nacli Muskau" (Decker,  briefl. 2. 12. 
1940), bei Weifiwasser 1934 in Menge an Teicben; bei Muskau im 
Park an Graben um das Scldofl 1937; bei Sagar 1940 im Uferwald 
der Neifte (Militzer,  briefl.).

Schles ien : Sparlich am Oderufer bei Ralisen unterhalb Glogau, 
M. Fiek 1898 (Schles. Ges. vaterl. Kult., Jahresber. LXXVI,  Hb, 
S. 37). Gulirau: Au der Bartsch zwischen Riitzen und Klein Wierse- 
witz, leg. Weidl ich  (Schalow 1934, S. 68 u. 69). Steinau, Mallsch, 
Schalow 1934 (Schube 1924, S. 81). Breslau: liaulig am Stadt- 
graben, am Teicli, am Botanischen Garten, im Scheitniger Park 
(S ch a lo v  1924, S. 41); Breslauer Bahnhofe: Br.-West und Br.-Ost 
vereinzelt, Br.-Odertor •sparlich (Meyer 1930. S. 113). mehrlaeb auf 
Scliuttplatzen (Schalow 1931, S. 111); zwischen Tschirne und 
Rattwilz mit vergriinten Bliiten (Schalow 1924, S. 43); an der 
Weide bei Protsch und Weide, am Juliusburger Wasser bei Sakrau, 
Schalow 1937 (Schalow briefl.). An der Ohle bei Tschechnilz recht 
haufig (Schalow 1924, S. 41); Ohlau: am Zinnoberteich, Schalow 
1937 (Schalow,  briefl.). Brieg: Mehrfach im Siiden der Stadt 
(Schalow 1931, S. 111), Koppen-Schónauer Kanał, Oderufer bei 
Koppen (Schalow 1934, S. 68 u. 69). Glatzer Neifie bis Schurgast 
(Schalow 1924, S. 41: Schube 1924, S. 81). Grottkau: Neifieufer 
bei Winzenberg (Schalow 1931, S. 111); Neifieufer bei Konradshof
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und Kaundorf, Bielearm ostlich der Stadt; Ziegenhals: Langendorf, 
Fabrik Mautliner, leg. Franke (Schalow 1934, S. 68 u. 69). Oppeln: 
Golschwitz, Schalow 1924 (Schube 1924, S. 81); Oppeln Ostbahnhof 
leg. Schubert (Schalow 1930, S. 131; Meyer 1931, S. 84); Oder- 
ufer bei Zelasno (Schalow 1934, S. 68 u. 69). Cosel: Kandrzin leg. 
Schubert  (Schube 1925, S. 15).

E l b g e b i e t :
Hamburg:  Flofiholz auf der Doven Elbę, J. Schmidt  1896 

und Jaap 1896 (Ascheison  1896, S. LY); Kanał bei Ilammerbrook, 
Jaap 1897 (Ascherson 1897, S. L X X X IX ). „Yielfach von der 
mecklenburgischen Grenze bis Gliickstadt, 1938 in der Kiesgrube 
einer Hamburger Firma bei Hohn unweit Rendsburg" (W. Christian- 
sen, briefl. 18. 11. 1940). „Auf Flofiholz und an Ufern von Lauen- 
burg bis Hamburg" (Prahl 1913, S. 321).

E ldegeb iet :  Ais ncu fiir Mecklenburg entdeckt von W. Dahnke 
1927 in Parchim an der Schleuse und an der Oberelde und in der 
Lewitz an der Eldenschleuse; 1931 an der Unterelde bei Parchim, 
1935 amWockersee; aufierdem bei Neustadt-GIewe und Plan (Dahnke 
1933, S. 27; 1935, S. 31; briefl. 2. 12. 1940). An der Elbę bei Neuhaus, 
Darchau, Gartow. Lenzen (Tiixen briefl. an Scheuei mann). „Im 
Elbholz, auch in llestorf liinter dem Schulgarten" (H aberland sen., 
briefl. 19. 12.40); bei Dómitz (Dahnke 1935, S. 31).

Havel -  Spree-  Gebiet:
IIaveI: Rathenow, P lo t tn er  1894 ais U. Iri/partiiu.s (Ascher-  

son 1899, S. 235); auf Flofiholz, Hiilsen 1896 (Ascherson 1896, 
S. LY). Brandenburg: Oberhavel, Barnewitz  1898; Pawesin: 
Nietersche Ziegelei bei Wachow. K otzde  1898 (Ascherson 1899. 
S. 235). Nauen, Wiesenausstich, Asch e ison  und P iotrowski  1897 
(Ascherson 1897, S. XC). Potsdam, auf Flofiholz am Kiewitt, 
Ascherson und Bufi 1896; nórdlich Potsdam am Weifien See west- 
lich Nedlitz; Klein Paaren in Chausseegraben, Bufi 1896 (Ascherson 
1896, S. LV— LVI). Spandau: Spandauer Schiffahrtskanal zwischen 
Nordhafen und dem Stichkanal unweit Bahnhof Beusselstrafie; 
R. u. O. Schulz und R o t te n b a c h  1896 (Ascherson 1896, S. LVI); 
an der Strafie nach Ruhleben, Bufi 1897 (Ascherson 1897, S. XC); 
Tegel am See, Bufi 1896 (Ascherson 1896. S. LVI). Oranienburg, 
IIavelufer, R o t ten b ac h  1896 (Ascherson 1896, S. LV); Neu- 
ruppin, Warn.storf 1902 (Ascherson und R e t z d o r f  1904, S. 245).
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Spree: Kopenick, R. GroB 1908/09 (Herb. Berlin. Riidersdorf 
ani Kalksee, R oi tenbacli 1896 (Asclierson 1896, S. LV). Schmock- 
witz, arn Beddinsee bis zum Spree-Oderkanal und ihm entlang bis 
zum Wernsdorfer See und bis nahe vor Zeuthen, BuB 1896 (Ascher-  
son 1896, S. LYI). — Spremberg an der Spree und an der Schlaube, 
Decker  1939 (Decker ,  briefl. 2. 11.40). Thumitz, an Teichrandern 
in Mcnge 1934; bei SoIIschwitz 1940 in einem kleinen Trupp an einem 
Graben ueben der Schwarzen Elster (Militzer, briefl. 23. 1. 1941).

E lbgeb ie t :
Magdeburg,  1935 vou W. Giese gefunden, 1936 massenhaft 

am Elbufer in der Umgebung Magdeburgs (W. Giese, briefl. 16. 3. 41).
Saale: Bernl)iirg, vereinzelt an der Saale bei Dobeł. am Annen- 

werder und Ausladeplatz der friiheien Zuckerfabrik, Zschacke  1900 
(Zschacke 1900, S. 108; Ascherson 1900, S. 293); 1906 bereits 
eingebiirgert und zienrlich haufig (Hermann.  1906. S. 116). ,,Jetzt 
sehr haufig, von 100 Bidcns-Pflanzen sind mindestens 90 frondo&us, 
gebt saaleaufwarts mindestens bis Salzmiinde, saaleabwarts bis zui 
Miindung“  (Hermann briefl. 4. 12.40). „Ich glaube bestimmt, daB 
B. frortdosvs bei Halle wachst, aber noch nicht unterschieden wurde 
(Hermann,  briefl. 11. 12.40).

Elster-PleiGe:  In alten Lehmgruben bei Wahren und bei 
Bohlitz-Ehrenberg, A. Lehmann 1903 (Lehmann L910, S. 70ff.). 
Die von Lehmann dort gesammelten „neuen Eormen“ sind durch 
Tausch in viele Sammlungen gekommen. Zwischen Gundorf und 
Liitzschena 1913. in Leipzig am Augustusplatz in Hofgarten 1925, 
im Rosentale (Marienweg) 1935 eine groBe Pflanze, 1937 schon zahl- 
reich, 1936 auf dem Gelande der Leipziger Wollkammerei in groBer 
Menge, 1937 am Damme der Thiiringer Balm nahe der Elsterbriicke 
(O. Fiedler  1938, S. 29). „1939 zahlreich an den Bóschuugen der 
regulierten Luppe westlich von Liitzschena, Ufer der kleinen Luppe 
und der Nahle bei der Thiiringer Balm, Blumenbeete an der Zeppelin- 
briicke, 1940 mehrfach auf Schutt bei Probstheida, iiberałl am Elster- 
Saałe-Kanal zwischen Hafen und Bienitz“ (Fiedler briefl.).

Muldę:  „Bei Dessau an der Muldę und im Gebiet des Kuhnauer 
Sees verbreitet“ (Hermann, briefl. 4. 12. 40). —- „Auffallend viel 
auf Waldwegen bei GroB Kiihnau unweit Dessau"' (Fiedler,  briefl. 
an Scheuermann).

Sachsisches Elbta l :  Dresden im Neusladter Hafen und in 
den Dresden-Loschwitzer Elbbuhnen, St ie fe lhagen 1912 (Wiinsche-
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Sehorler 1919, S. 426). „Haufig im Elbtal von Pirna iiber Dresden- 
Meiflen bis iiber Riesa hinaus; 1916 vc>n S tiefe lh agen  bei Konig- 
stein a. d. Elbę gefunden. Von mir in den Seitentalern der Elbę haufig 
beobachtet, auch im Wesenitztal, Miiglitztal, Weifieritztal, Priefinitz- 
tal; auch im Ródertal, wie im Seifersdorfer Tal tritt er haufig auf“  
(R. Schóne, Leiter der pflanzengeographischen Kartierung Sachsens, 
briefl. 3. 12. 1940; Dahlem, Pflanzengeograph. Kart.-BI. 66). Riesa 
1925, ani Elbhafen, Standort spiiter vernichte1 (Coli rs-Chemnitz 
briefl. an Fiedler-Leipzig). „In der Risaer Gegend ziemlich haufig: 
Hafengebiet, Elbufer, vor allem an der Jahna-Mundung. An der Elbę 
bis Meifien und Strehla beobachtet. Gróditzer Kanał (Fiedler-R iesa 
briefl. an O. F iedler).

B ohm isches E lb g eb ie t : Bei Tetschen am łinken Elbufer und 
Polzen ainrechten Ufer (Prinz 1932, S. 121). Haufig zwischen Boden- 
bacb und Aussig bei Rongstock; in den Nebentalern: im Polzental 
iiber Liebwerda aufwiirts, Laubenschlucht unterhalb Tetschen, im 
Hummelbachtal (Grofipriesen) bis zu den „Drei Miihlen“ nachst 
Binowe; schon im Wittal am hier einmiindenden Baclie (Prinz 1933. 
S. 114). „Weiteres auffiillig es Fortschreiten nicht beobachtet, wohl 
massenhafte \ennehrung innerhalb des besiedelten Neulandes“ 
(P rinz, briefl. 7. 12. 1940). Moldau: Unterhalb Prag mit B. connatus 
(K lug 1934, S. 120).

W esergeb iet: „Fehlt an der Unterweser“  (Dr. P fe iffe r , briefl. 
13. 11. 1940). „Eingebiirgert am Kanał von Schrottinghausen bis 
Hille an verschiedenen Stellen und haufig, 1934. Scheint bei Minden 
noch zu fehlen“ (Schw ier 1937, S. 87).

R h e in g eb ie t :
1925 (S. 56) wieś Selieuerm ann darauf hin. dafl man sich auf 

das Erseheinen der Art gefafit machen konne.
R uhr: Ein Stiick auf dem stadtischen Kehrichtplatz

Dortmund-Huckarde, Selieuerm ann 1929 (B on te 1929, S. 249; 
Selieuerm ann 1929, S. 131). Halde der Zeehe Dortmund-Dorstfeld 
auf Emschermergel (Selieuerm ann und K ruger 1932, S. 124). „Auf 
beiden Platzen alljahrlieb ^  zahlreich beobachtet (S elieuerm ann , 
briefl. 14. 11. 1937).

A gger: Altwasser unterhalb Lohmar eine Pflanze mit Unjza 
elandestina, Sehum aclier 1932; Aggerufer unterhalb Lohmar, 
Raven 1935 (Laven und T hyssen  1938, S. 248); am ersten Standort 
19 Pflanzen, ferner einzeln am Aggerufer bis zur Miindung in die
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Sieg, von dort siegabwarts bis zur Siegmiindung, S chum acher 1937. 
„An der Siegmiindung 1936 zwei Stiick“ (A ndres, briefl. 20. 11. 1937).

1940 ani Stauweiher Wiehlniiinden; 1941 dort rnassenhaft in 
einem 6—12 m breiten dichten Giirtel um das troekenlirgende 
Becken; im Mittelteil fehlend und durch B. triyartitus crsetzt. 
Aggeralnvarts zerstreut ain Aggerufer und an. Rande der Stau
weiher. (Schum acher.)

R h ein : Am Worringer Hafen auf Schlamm mebrfach: bei Rhein- 
kassel 19 Stiick., auf einer Flachę von 100 m Lange mit Ii. (nparlilus:. 
bei Ziindorf 2 Stiick“ (M uller, briefl. 24.11. 1937; F ied ler 1938, 
S. 29, FuBnote). „An der Siegmiindung 1940 sehr verbreitet“ (M uller, 
briefl. 16. 10. 1940). Koln-Siilz nur adventiv in einer Sandgrube 
zwei Stiick (H upke, briefl. 20.11.1937; Hupke 1938, S. 137).

N iederrliein : „In einem Flutgraben bei Wiuneckendorf von 
Frl. G ricke G errits gefunden und mir zugestellt“ (Prof. N ieflen, 
briefl. 1. 12. 1937). Scheint auf einem Bestimmungsirrtum zu be- 
ruhen; das Stiick der Originalpflanze, das der Verf. von Frl. G errits 
erhielt. war B■ iri/parlil/us. „Am Rheinufer an geeigneten Stellcn 
hauflg“ (Th. M iiller. briefl. 19. 10. 1941). Oberbergisches Land: Sieg: 
Wasserwerk der Heilstatte Rosbach, 1938 fiinf Stiick mit B. tripartitvs: 
Schladern, altes Siegbett mit B. cenni us 1939 zwei Stiick, 1940 seclis 
Stiick: 'Wiehltal: Oberwiehl am Weiher der Aehsenfabrik 1940 vier 
Stiick mit B. tripartihlS; Bróltal bei Niederhausen im Pflaster des 
Bachufers 1940 zwei Stiick mit B. Iripartilus. Nachsuche an anderen 
Stellen von Sieg und Broi vergebens; die Talsperren, auf dereń 
Sehlammflaclien in giinstigen Jahren ausgedehnte Bidms-W ieaen enl- 
stehen, konnten in den letzten 10 Jahren nicht mehr untersucht 
werden (Schum acher).

M ain: Rechtes Mainufei oberhalb des Stauwerks Erlabrunn 
unterlialb Veitshóchheim an den neuen Steindammen, S ch eite l 1937; 
rechtes Mainufer zwischen Karlstadt und Gambach in groller Merige 
und am Bahnhof Gambach: linkes Mainufer nur bei der Mainfahre 
zu Harrbach mit B. trvpurtilus, Ade 1940 (A de, briefl. 12. 11. 1940).

O berrhein : „Am Proviantamt dei Mannheimer Kascrne drei 
Exemplare. Am 9. Sepl. 1909 in BIiite“ (Zim mer mann 1912, S. 32). 
„In Baden ais Einwauderer noch nicht festgestellt worden“ (Jaucli, 
briefl. 20. 12. 1940). Die gleiche Fehlanzeige von Issler fur das 
Elsafl. — Mainzer Becken : Hohenau a. Rh.. Rheinufer; Hochheima. M., 
Mainufer, sparlich, 1941. (S ecretan , briefl. 29. 10. 19^1.)
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2. H olland
1926 von K ern und R e ich g e lt  am Waalufer in der „Weurtsche 

Waard“ beim Nymwegen entdeckt (Nederl. Kruidk. Arch. 1927, 
S. 152). 1935 veróffentlicht A. W. K loos  jr. eine Verbreitungskarte 
(K loos 1935, S. 212). Die Art ist im Tal der Maas schon weit ver- 
breitet: in Siid-Liinburg bei Eijsden, Maastricht, Elsloo (A. deW ever 
1934); dann dem groBen Maasbogen entlang bis Driel (S lo ff  und
J. Jansen 1934/35); in der Umgebung von Dordrecbt langs der 
Nieuwe Merwede und des Wantij, K loos 1935; bei Numansdorp und 
am Hollands diep, S lo ff  1935 (K loos 1935, S. 212 —213). 1939 wird 
die Verbreitungskarte erganzt (S lo ff  und van Soest 1939, S. 292): 
J. Jansen fand die Pflanze zwischen Hedel und Immerzoden an 
der Maas, dann am Maas-Waal-Kanal. von dem aus sie 1937 die 
\\'aal erreichte; Y erw oort entdeckte sie bei der Barendsechtsebrug 
(zwischen Waal und Lek). Die Verbindung zwischen Maas- und 
Rheingebiet war so liergestellt, die Liicke zwischen dem Gebiet von 
Dordrecbt und dem mittleren Maastal aber nocb nicht geschlossen.

3. B elgien
M osseray (1937, S. 318) rrwahnt die Entdeckung der Art in 

Holland und in einer FuBnote eine Arbeit von K loos (1935), hat aber 
ubersehen, dali S lo ff  die Art schon 1934 an der Schelde siidlich von 
Antwerpen gefunden hatte (K loos 1936, S. 212), in welchem Gebiet 
er sie vermutete. S lo ff  (S lo ff und van Soest 1939, S. 292) erganzt 
die Angabe von K loos: „Wir fanden die Pflanze auf einer Stelle 
an der Maas zwischen Vise und Argentau und an drei Stellen langs 
der Schelde zwischen Hoboken und Hemixen bei Antwerpen.“

4. E ngland
Die nachstehenden Angaben mufiten der Arbeit von D ebray 

(1938, S. 16) entnommen werden. — Hafen von GardifF, an rnehreren 
Stellen der Docks (A.-E. W adc). Bristol. Garten der Universitat, 
erschien wahrend mebrerer Jalire bis 1936; Eastville 1918 1921;
Wee Lane 1927; Cranbrook Road 1928; Dagenliam (Sth.-Esse).

5. Frankreich
Die Angaben wurden ebenfalls der Arheit vou D ebray  entnommen.
Seine: Uferbóschungen in Ivry-sur-Seine (Jean pert 1929). 

(Die Jabreszahl ist anscheinend eiu Druckfehler, da die Arbeit Jean- 
perts 1920 erschien; an Stelle des Ortes Ivry nennt Jean pert das
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nahegelegene Vitry. D. Verf.) - Gcnnevilliers und Argenteuil 
(P. Senay 1935); Colombes (M. D ebray 1935); Rueil (M. D ebray 
1929 — exs. Ste Cen. no. 2644); Carrieres-sur-Seine (P. Senay 1935); 
Sartrouville und Conflans-Ste-Honorine (P. Senay 1936); Yernon 
(G. Bimont  1937); Le Havre, terrain de decharge sur 1’esluairc, rare 
et sans doute d*importation tri-s recente (P. Senay 1937).

Garonne:  Toulouse, an den Ufern des Canal lateral (Plomb 
1927); Uferboscliungen bei St-Bazeille, Tonneins, Aiguillon, Tbouars, 
Port-Ste-Marie, Agen, Bon-Encontre, Lafox; stellenweise verbreitet 
an den Ufern des Canal lateral bei \ illeton, Damazan, Buzet, Feuga- 
rolles- Bruch, Agen. Bon-Encontre (A.-F. Jeanjean, „verbreitet sich 
scbnell und fafSt Fuli in Nachliargraben des Kanals, kleinen Wasser- 
laufen, selbst in feucliten Teilen der Wiesen“ .

La Reole, Bordeaux, a la Souys (Jeanjean 1924); Bassens 
(A. Bouchon 1920); in den Alleen von Boutaut (Jeanjean 1934); 
Blaye (A. Bouchon  1931). Ufer der Leyre in Lamothe (Jeanjean 
1936).

Landes :  St-Vincent-de-Tyrosse (P. J o v e t ,  1930).
Sherf f  erwahnt in seiner Monographie keine Vorkominen in 

Holland-Belgien, England und Frankreicli.

6. Portugal
Herr Dr. Abi l io  Fenian des vom Botanischen Institut Coimbra 

war so liebenswiirdig, die bisher durch Ascherson (1897, S. XC) 
und Debrav (1938, S. 17) verofFentlichten Listen der portugiesisclien 
Fundę auf den heutigen Stand zn erganzen. Auch die vollstandigen 
Jahreszahlen der Fundę und die Angabe der Sammlungen, in denen 
die Belegstiicke aufbewabrt werden, sind seiner Hilfsbereitschaft zu 
danken.

Abkiirzungen fur die Herbarien:  Herb. Univers. do Porto 
HP, Herb. Univers. de Coimbra =  HC, Herb. Univers. de Lisboa 
HL, Herb. esl. agronomica national =  HAN.

Unter lauf des Douro :  Arredores do Pórto-VaIadares, 1881,HC.
Unter lauf der Vouga:  Arredores de Aveiro, 1917, HL; 

Canipos do Vouga-Cacia 1939, HAN.
Gebiet des Mondego :  Figueira da Foz, 1877 und 1887, HC; 

1887, HL; Coimbra-S. Fagundo.
Gebiet des T a jo :  Alcochete-Barroca d’Alvaf 1883, HL; 

Coruche, 1888, HL; Azambuja, 1881, HL; Mugc-R.a da Lamaroza,
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1933, HAN; Almeirim, 1888, HL; Tcimar-Margens du Nabao. 1887, 
HC; Tomar, 1887, HL; Ferreira do Zezere, 1915, HL; Serra da 
Pampilhosa, 1887, HC; Abrantes, 1887, HL; Vila Velha de Rodam, 
1881, HL; Malpiea, 1881, 1, HL; C.astelo Braneo (Alcains), 1905. HC; 
Castelo Braneo, 1881, HL.

Das „Vale da Ursa“ bei Debray stinimt mit Ferreira do Zezere 
iiberein. Das alteste portugiesische Belegstuck von 1877 wurde von 
A. Molier gesammelt. Die portugiesischen Sammler fanden jB. 
frondosus verhaltnismafiig weit vom FluBufer entfemt, aber im mer 
an selir feuchten und tiefliegenden Stellen.

7. Italien
Ks gelang nicht, neue Beobaehtungen iiber die itałienischen Yor- 

kommen zu erhalten1). Fiori  (1925, Bd. II, S. 694) schreibt: „Fin- 
gebiirgert an feuchten Orten in Toskana. in den Ebenen der Gegentlen 
von Carrara, Lucca, Pisa, Florenz und bei Palermo.“  Ascherson 
hatte aber schon bekanntgegeben (1896, S. LYI1I—L IX ): „Nach 
Caruel (Prodr. FI. Tosc. S. 347, 1863), ausfuhrlicher in Att i  Soc. It. 
sc. nal. IX, S. 449, 450, 1867; 1871, S. 335 wurde er zuerst 1834 von 
Par łatore  bei Palermo, 1849 in Graben der neu angelegten Eisen- 
bahnstrecke zwiseben Florenz und Prato von Caruel selbst beob- 
aehtet, beide Małe aber fur B. Iripartilus gehalten. Erst der spater 
so beriihmt gewordenc Reisende C. Beceari erkannte diese Art 
Anfang der sechziger Jahre, nachdem er sie bei Lucca und Pisa weit 
verbreitet angetroffen, ais B. frondosus. Ich babę diese Art von 
Herm L. Holtz  auch aus den Umgebungen des Bades Monsummano 
erhalten. Auffallig ist. dali sie auch noeh von To dar o (FI. Sic. exs. 
no. 1479, docli wohl nach 1863 ausgegebcn) von Palermo („aala Zisa“ ) 
ais II. tripartitus verteilt wurde.“

Sherf f  (1937, S. 239 241) verzeichnet folgeude italieniscbe Be-
legstiicke: A dr. Fiori  1377, Marsh of Fucecchin, Prov. Florenz, Sept. 
1908; Joh. Lange, Graben bei Lucca, Sepl. 1861; E. Levier,  Um- 
gebung von Florenz. Okt 1868; ders., Siimpfe beim Sibollasee, nahe 
Lucca, Sept. L876; ders., beim Dorfe Brozzi westlich Florenz, 
20. Okt. 1887; Par latore ,  Palermo, Sizilien, ohne Jahreszahl; 
R ob er t i ,  Graben bei Lucca, Aug. 1876: P. Savi 3627, Graben in

' )  Von Z ir i i i c h -G i ir z  1<J4L in surnpfigen StraBengrśibeii zwischcn Messa 
und Mcdana gcfnnden. (Coh rs-Chemnitz, briefl. und Beiegstuekc, 16.10.1941.)
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der Nahe von Lucca, Sept. 1861; S. Sommier,  In Siimpfen, Vico- 
pelago bei Lueca, Okt. 1874; T od ar o  1479, an Briichen, Sizilien, 
ohne Jahreszahl.

8. Schweden
Blom sclirieł) 1927 (S. 149): „ Bidens melanocarpus K. M. Wieg. 

Giiteborg: vid Kvillebiicksvagen 1927.“ 1936 berichtigt er (S. 162): 
„Den av mig i Bidrag I (1927) publicerade ,B. melanocarpus‘ fran
K.villehacksvagen ar sannolikt li. suballcrnans DC.“ .

2. B id en s ru lfjatus  Greene in Pittonia, Bd. IV (1899), S. 72.— 
(Sherff  1937, S. 246—255, Taf. LXIII, fig. a u. c—h.)

Pflanze einjahrig, meist zt kahl, vom Grunde an verzweigt, 
0,30—2 m hoch (nach Sherf f  0,3— l,50m ;naeh Marie -V iktor in  bis 
3 m), Wuchszb iippig mit ebenstrauBiger Krone. Stengel stumpf-kantig 
gerieft, kahl (nach Sherf f  zt kahl), meist purpur-violett iiberlaufen.

Laubblatter mit ziemlich diinnem, 1- 6 cm langen, nicht oder 
nur schmal gefliigelten Stiel, ein- his zwcipaarig gefiedcrt, die Fieder- 
blattchen lanzettlich, meist allmahlich zugespitzt und am Grunde 
meist zb rasch iu einen kurzeń, oft schmal gefliigelten Stiel ver- 
schmalert oder die Seitenhlattchen mit verschmalertem Grunde 
sitzend, unteres Blattpaar der groBen Blatter am Grunde zuweilen 
mit einem Nebenblattchen; am Rande etwas unregelmaBig und scharf 
gesagt und meist kurz und rauh gewimpert, Wimperharchen am Grunde 
oft etwas langer und dichter gestellt; Blattfiache oberseits kahl, unter- 
seits meist zerstreut behaart, bcsouders auf den Nerven.

Bliitenkopfe einzeln auf 0,5— 2,5 mm dicken und 2—20 cm langen 
Stiel (nach Sherf f  0,4—2,5 cm, wolil dm); Bliiten halbkugelig, 
Durchmesser im Fruchtzustande zt 20 mm (12—30 mm), Hóhe 12 his 
18 mm. AuBere IJ iillblatter hlattahnlich, griin, 9—15, linealisch- 
spatelfórmig oder an kriiftigen Bliiten einzelne laubblattformig, so 
hoch wie die Bliite oder mehrfaeh hoher; innere IIiillblatter eifórmig- 
lanzettlich. Mittelleld dunkel von dicht genaherten hraunen Linieli, 
mit schmalem Rand. 7 9 mm lang. Spreuhlatter linealiscli oder
linealisch-lanzettlich, durchsichtig hautig, in der Mitte mit 3—7 feinen, 
dunklen Liingsliiiien. Zungenhliiten klcin, gelb. Rohrenhliiten gelh- 
licll, Rohrenmiindung vier- bis fiinflappig. Friichte 60 - 140. AuBere 
6,1—8,4 mm lang und 4,5 mm hreit, innere 8.6 11.2 mm lang und
3,8—4,2 mm hreit, braun- oder gelbgriinlich gefarbt, mit ±  zalil- 
reichen, unregelmaBig zcrstreuten Warzeń bedeckt oder auch ohne

F ftU lc , Repertorium, Beiheft CXXXT. 5
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Warzeń, auf dem Mittelnerv zuweilen einige Harehen, selten auf der 
ganzen Flachę mit feinen Harehen besetzt. Rand mit aufwarts ge- 
richteten Borsten bewehrt. Die beiden Grannen mit abwarts ge- 
richteten Borsten, die von der Ansatzstelle aus den Fruchtrand eine 
Streeke lang begleiten (bis zu ein Viertel der Fruchtlange), bis sie 
von den aufwarts gerichtoten Borsten des Fruehtrandes abgelóst 
werden. Grannen ungefahr hall) so lang wie die Frucht.

Sher f f  nennt zwei Formen:
Blatter drei- bis funfteilig gefiedert.

Pflanze meist ^  g la tt ....................................  B. tmlgalus i. e. S.
Pflanze meist sichtbar dicht weichhaarig var. pubenilus Wieg. 

Blatter doppelt gefiedert bis dreifach fiederschnittig
var. scliimnllms Lunel

Die Formen wurden in Europa uoch nicht beobachtet.
Das amerikanische \ erbreitungsgebiet erstreckt sich naeh Sherf f  

Von Neu-Schottland-Quebec-Alberta siidwarts bis Nord-Carolina, 
Missouri, Nevada und Kalifornien.

Naeh Wiegand (1899, S. 409) bildet sie im Spatherbst einen 
bemerkenswrerten Teil der Pflanzenwelt an StraBenrandern und Od- 
landereien, vor allem dann, wenn die Erde fett und feucht ist. —  Sie 
bliiht dort von Mitte August bis Mitte September, selten bis Anfang 
Oktober.

Sherff  (1937, S. 247) meldet, daB sie naeh Sizilien und Sud- 
italien verschleppt worden sei. Er hat zwei Belege untersucht: 
Michel Gandoger  1334, Capracotta bei Neapel 1871 (Herb. des 
Bot. Gart. v. St. Louis) und August ino  T od aro ,  Palermo 1840 
(Berliner Herbar). AuBerdem hat er im Berliner Herbar Belege der 
Art aus dem Botanischen Garten von Pisa festgestellt (leg. C. Loeff ler ,  
ex herb. A. Braun), die ais B. lucida bezeichnet waren. Die Herkunft 
des Na mens, der alter ist ais B. imlgatus, war nicht festzustellen.

In Deutschland wurde die Art 1939 von O. Fiedler  erstmalig 
festgestellt an der Grofimarkthalle Leipzig, an einer weder zur Ent- 
ladung benutzten noch begangenen Stelle in einer Anzahl von etwa 
20 Stiick und im gleichen Jahre ein Stiick im Garten Fiedlers in einer 
Wollstaubsaat aus Brasilien oder Chile. Fiedler  vermutet, dafi die 
Pflanze an der Markthalle schon 1938 vorhanden gewesen sei. 1940 
zahlte er dort schon rund 200 durch Selbstaussaat entstandene 
Pflanzen; in seinem Garten hatte sie sich ebenfalls kraftig vermehrt. 
Die Ansicht Fiedlers ,  daB die Einschleppung wahrscheinlich mit
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italienisehen Sudfriichten erfolgt sei, diirfte der Wahrheit am nachsten 
kommen. An der anderen Tatsache, daB eine Pflanze im Garten auf 
dem Wollstaubbeet aufwuchs, ist angesichts der iiberaus sorgfaltigen 
Arbeitsweise des Beobachters nicht zu zweifeln. Es gibt zwei Moglich- 
keiten fur die Erklarung des auffallenden Doppelfundes. Entweder 
ist die nordamerikanische Pflanze nach Siidamerika verschleppt 
worden, dort heimisch geworden und dann mit Schafwolle naeh 
Deutscbland gelangt, oder der Finder bat eine schon 1938 in Leipzig 
fruchtende Pflanze, ohne sie zu erkennen, mit Seinem Lodenmantel 
gestreift und den Samen so unbewuflt in seinen Garten gebracht. 
Fiedler  tritt fur die erste Moglichkeit . in.

1941 fand der Verf. einen neuen Standort im Oberbergischen 
Lande. Tm Aggertal bei Wiehlmiinden standen sechs Pflanzen 
zwischen B. frondosus an der StraBenbiischung bei der Miindung der 
Wiehl in den Stauweiher. Sie stammen wahrscheinlieli von . iner 
Pflanze ab, die 1940 an dem Standort aulfiel, aber in nichtbliihendem 
Zustande fur pinen geilwiiebsigen B. frondosus gehalten wurde. 
Uber die Herkunft war nielits zu erfahren. In der Nithe steht zwar 
eine Spinnerei; ein Zusammenhang mit ihr ist aber sehr fraglieb, 
da andere Ankommlinge b<d ilir nieht beobaehtet werden konnten. 
— Die Pflanzen wurden im Laufe des Sommers mehrlaeh auf- 
gesucht. Sie bliihten gleichzeitig init B. frondosus, brauchten aber 
ztir Samenreife erheblich mehr Zeit und trockene Warnie. Die 
groBeren Bliitenkopfe waren nicht imstande, die Samen auszuspreizen; 
sie begannen zu schimmeln. Die Samen der kleineren Bliiten kamen 
meist nieht zur Reife. Die Samenerzeugung von B. frondosus war 
auch in dem feuchten Herbst sehr groB. U. milgalus wird sieli an 
dem Standort schwerlich lange halten kiinnen. Leipzig hat eine 
geringere Regenhohe. Die Samen, die Herr F ied ler  von dort zum 
Vergleich sehickte, waren 1941 normal gereift. — Der Insekten- 
beflug war auch bei B mdgatus sehr mangelhaft. Beobaehtet wurden 
mehrere Fliegen. keine Bient n oder Hummeln.

B itlens em n osu s  (Gray) Wieg.
Blatter ungeteilt, Friiehte dreigrannig, der ganze Fruchtrand 

mit abwarts gerichteten Rorsten besetzt.
Eine ais B. cowiositsbezeichnete Pflanze wurde von G.Desplantes 

mehrfach in Pouillenay (Cóte d'()r) am Ufer des Bourgogner Kanals 
gesammelt und ausgegeben. Zwei in verschiedenen Jahren gesam-
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melte Belege der Art in den Herbaren K. Miiller-Dornstadt und 
O. Fiedler-Leipzig, die dem Verf. vorlagen, sind B. connatus.

3. Bidens connatus Miihl. in Willd., Sp. PI., Bil. III. X . 1718 
(1804). —  Sherf f  1937, S. 255—265, Taf. LXV.

Sherf f  gliedert die Art:
a) Blatter ungeteilt oder fast dreiteilig, grób gezahnt oder in drei 

breit-lanzettliche Lappen gescbnitten.
b) Borsten des Fruchtrandes nicht oder nur zuweilen am 

Grunde vorwarls geriehtet.
c) Blattstiele gefliigelt; Blatter oft dreiteilig.

d) Lange der auBeren Hiillblatter selten mehr ais 1,5 cm
B. connatus s.s.

d) AulJere Hiillblatter 3—6 cm lang . . . var. fallax 
c) Blattstiele schmal berandet.

d) Blatt meist ungeteilt, selten zwei- bis dreischnittig
var. 'pctiolatus

d) Blatt ofter drei- (oder aucli funf-) lappig var. gracilipes 
b) Borsten des Fruchtrandes vorwiegend vorwarts geriehtet. 

c) Borsten der Grannen vorwarts und riickwarts geriehtet
var. ambirersus

c) Borsten der Grannen nur vorwarts geriehtet var. nnomahis 
a) Blatt drei- bis siebentcilig gefiedert, Fiederblattchen schmal

lanzettlich.................................................................  var. pimuitllS
In Europa kommt wohl ausschlielBlich die var. fallax vor; sie 

ist darum der Beschreibung zugrunde gelegt.
Pflanze einjahrig. 0.15 —1,50 m hoch, meist vom Grunde an 

astig, fast stets unbeliaart, meist purpurn uberlaulen. Laubblatter 
gegenstandig, ungeteilt, selten — bei sehr kraftigen Pflanzen - die 
unteren unregelmaCig fiederschnittig bis dreiteilig gehedert, elliptisch- 
lanzettlich, in einen gefliigelten Stiel allmahlich verselunalert und 
ziemlicli lang ausgezogener, ungezahnter Spitze; Seite mit 1 5 mehr
oder weniger groben, init der Spitze meist etwas einwarts gebogeneu 
Sagezahnen; Blattflache oberseits meist dunkelgriin, in frischem Zu- 
stande glanzend. unterseits schwach blaulieh-griin; der Rand oft 
mit zerstreuten, undeutlichen, kurzeń Wimpern besetzt. (Die Blatt- 
beschreibung Sherffs :  Folia principalia plerumque tripartita [ra- 
rissime omnia indivisa, acuminata, elliptiea vel lanceolata, basi 
angusta sed non in petiolum evidenter angustata]; foliolo terminali 
lanceolato, saene in basim petiolulatum angustato, lateralibus lanceo-
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latis vel triangulato-ovatis, saepe oppositis connatisque). Kopfe 
einzeln, aufrecht a uf diinnen 1 6 cm langen Stielen, vur der Fracht -
reife fast kugelig, etwa 15 min Durchmesser. 4—6 aufiere blatt- 
ahnliche Hiillblatter, mehrfach so lang wie der Bliitendurehmesser, 
nicht borstig gewimpert. Bliiten rohrenformig, briiunlich-gelb, oft 
rotlich iiberlaufen; Zungenbliiten nicbt beobachtet (Sherff :  Flores 
ligulati [nisi dehcientes] niinimi, aurei). Tnnere Bliiten breit-eiformig 
mit dunkel gcstricheltem Mittelfeld. Friichte im Querschnitt rhom- 
bisch, vierkantig, zuw'eilcn einzelne aufiere nur drei- und einzelnc 
innere fiinf- bis sechskantig; die Kanten treten ais Strange hervor, 
jede endet in einer Granne, die mit riickwarts gerichtcten Borsten 
bewebrt ist. Die Flachen mit rb zerstreuten blasigeu Hockern be- 
setzt, die eine hinfallige, vorwarts gerichtete zarte Borste tragen. 
Die riickwarts geriehteten Borsten der Grannen folgen meist von der 
Ansatzszelle der Grannen aus eine kurze Strecke den Kanten und 
finden sich hin und wieder einzeln ain unteren Ende der Kanten.

Sherf fs Beschreibung der var. fallłuc (Warnst.) Sherff, Bot. Gaz. 
<6 (1923) S. 1923 lautet (Sherff  1937, S. 263): Folia primaria laminis 
vel lobis terminalibus saepius grosse inaequaliterque dentatis, dentibus 
utrinque plerumque 5— 10; involucri bracteis exterioribus foliaceis 
oblanceolatis, majoribus 3 6 cm longis et 0,5- 1,5 cm latis; achaenis
4—6-aristatis.

Auf Tafel LXV bildet er ein ungeteiltes und ein dreiteiliges Blatt 
ab. Der auffalligste Unterschied zwisclien dem dreiteiligen Blatt und 
dem entsprechenden Blatt der Normalform bestehl in Stiel und 
Zalinung. Der Stiel der typisclien Form betragt ein Drittel, bei der 
var. fallax die Halfte der Gesamtblattlange. Das Endblatt der 
typisclien Form hat 15 kleine, das entsprechende Blatt der var. fnllax 
2—3 grobe Zahne an jeder Blattseitc. Die Zeichnung der var. pntio- 
lata (Nutt.) Farw. zeigt ebenfalls zahlreiche kleine Blattzahne, aufier- 
dem ungefliigelte Blattstiele, die ein Viertel bis ein Drittel so lang sind 
wie das gesanite elliptisch-lanzettliche Blatt. Von diesen Merk- 
malen ist die Lange des Stieles unwesentlich fiir das Erkeunen der 
europaischen Form. Er ist aber im Gegensatz zur var. peliolalus 
mehr oder weniger deutlich gefliigelt.

Sherf f  verzeichnet zwei europaische Fundę der var. peliolalus 
Donnot (Soc. Cenoinane d’Exsicc. Nr. 1650), Percey-le-Petit, canal 
de la Marne a la Saóne, Sept. 1923 und P. Ma gnus, Prov. Branden
burg, 3. Nov. 1895, Herb. Berlin. Bei dem deutschen Beleg fehlt
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ganz gegen die sonstige Gewohnheit Slierffs die genauere Or*s- 
angabe. Prof. Dr. Matt fe ld  war so liebenswiirdig, den betreffemlen 
Bogen nachzupriifen. Sherf f  hat keine Bemerkung iiber die Variotat 
hinzugefiigt. Die betrefFende Pflanze bat noch spat im Herbst naoh- 
gebliiht. Diese Spatbliiten besitzen nicht die langen auBeren Hiill- 
blatter. die fur die var. falla.r. typisch sind. Sherff  hat anscheinend 
auf Grund dieses Merkmals die Pflanze fiir die var. fallax gehalten. 
Altere Bliiten, dereń Friichte bereits ausgefallen waren, zeigen aber 
nucb die langen Hiillblatter. Die iibrigen Merkmale stimmen auch 
zur var. falla.r. Es handelt sich also um einen durch sohnelles Arbeiten 
verursachten Bestimmungsirrtum Sherffs.

Von der franzosischen Pflanze liegl ein Bogen im Herbar des 
Verls. Auch sie zeigt eine Anzahl junger Bliiten, dereń auBere Hiill- 
blalter kaum langer ais die Bliiten sind. Die Hiillblatter der alteren 
gut entwickelten Bliiten zeigen die tvpisc.hen langen Hiillblatter der 
var. fallatc, zu der auch die Merkmale der Blatter stiminen. Einige 
der langen Hiillblatter sind abgebrochen. Das mag bei den Stiicken, 
die Sherff  untersuehte, auf der Reise naeli Amerika auch geschelien 
sein, oder sie trugen nur solche gering entwickelten Bliiten mit kurzeń 
Hiillblatt.ern, die ihn ahnlicli wie bei der Berliner Pflanze zu der Auf- 
fassung brachten. dali die var. frliolalus vorlage. Zur var. fallaJC 
zahlen auch die Pflanzen vom Bourgogner Kanał, die G. Desplantes 
ais B. comosus verteilte, ebenso die 1910 von Issler und Walter 
ani Rhein-Marne-Kanał gesammelte Form. Auch die nicht ganz vołl- 
standige Beschreibung Fourniers  (1934, S. 825) spriclit fur da? 
Vorkommen der var. falla.r in Frankreich. Das ist wohl Grund 
genug, das Yorkommen der var. pctiolatns in Europa zu bezweifeln.

Yon der var. falla.r beschrieb Dahnke (1933, S. 27) eine f. major 
(„sehr grofle Pflanze, untere Blatter fiederschnittig, nahe dem Blat.1- 
grund ein oder zwei Paar Fiedern oder dreiteilig wie bei 11. Iri jiarlilii.s-“ ). 
Gemeint isl wohl nur eine Mastforin. Ein systematiseher Wert konnte 
eher einer Form mit „sehr schmalen und mehr gelblieh oder blaulich 
griinen Blattern“ zukommen, auf die Schalow aulinerksam macht 
(Schalow 1924, S. 43). Die Belege im Schlesisehen Herbar wurden 
1922 bei Herrenprotsch und bei Kunzendorf am Oderufer gesainmelt. 
Die Blatter sind schmal lanzettlich und 6 -9 mai so lang wie breit: 
alle iibrigen Merkmale auBer der Farbung stiminen zur var. falla.r.. 
Wenn die Erbbestandigkeit der Form nachgewiesen wiirde, konnte 
sie ais f. anyuslifolius zu fallax gestellt werden.
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Bidens connalus hat in Amerika einen griiBeren Formenkreis ais 
B. frondosus entwickelt, aber dessen Verbreitungskraft nicht erreicht. 
Das Yerbreitungsgebiet liegt zwischen dem 35. und 50. Breitengrad 
im Nordosten Nord-Amerikas. Die var. petiólatus umfaBt den Gesamt- 
raum des Artareals: Von Neu-Scholtland-Qucbeck-Ontario-Minne- 
sota sudwartś bis Virginien-Tennessee-Missouri-Kansas. Pflanzen- 
geographisch geselien ware sie und nielit die „var. lypica“  ais Leit- 
forin der Art anzusehen. Die var. typica reicht von Neu-Schottland- 
Quebec bis Neu-Jersey; die var. faUax wird fiir Quebec, Rhode 
Island. Indiana, Wisconsin und Minnesota genannt.

Nach W iegand (1899, S. 415) wachsl B- connalus vorzugsweise 
an sehr nassen Stellen und kennzeichnet Graben und wasserreiche 
Siimpfe. Sherf f  nennt ais Standorte fiir die var. fallax: „floating 
doek, damp ground, rocky sliore (!, d. Yerf.), wet shore, tidal flats“  
und fiir die var. pctiulatus“ : „allong creek, swamp, pastures, Iow 
woods, springy sphagnous bog, sandy brooksides and springy ditches, 
in limestone, wet soil, mutldy bank in shade, w-et places, on beaehes, 
stony sliores in water. open places, sliore of Lakę W., in cedar 
swamps, meadows allong Delaware River“ . also eine ziemlieh viel- 
seitige Mustersammlung. —  Ais Bliitezeit nennt Wiegand (1899, 
S. 415) die Zeit vom 1. September bis 1. Oktober.

Wie die Art nach Europa kam. wissen wir nicht. W arnstor f  
(1898, S. 194) vermutet, daB sie aus dem Botanischen Garten Berlin- 
Dahlem verwilderte. worin sie seit den Zeiten Wil ldenows kultiviert 
wurde. Ascherson  (1896, S. LV III) schlieCt dagegen aus dem Zu- 
sammenvorkommen von B. connalus und li. frondosus an scliiffbaren 
Gewassern auf einen Hafen ais Einbruchsstation und weisl auf 
Hamburg hin. Winkelmann (1897, S. LX XX V III) vermutet, dali 
die Odervorkommen vom Hofe der amerikanischen Petroleum- 
gesellscbaft in Stettin abstammten. Die Tatsache, dab wohl alle 
europaischen Vorkommen zur var. fallax gehoren, spricht fiir die 
Annahme einer einzigen Einbruchsstelle und konnte die Ansicht 
W arnstor fs  stiitzen, wenn nachgewiesen wiirde, daB die in Berlin 
kultivierte Pflanze zur var. [alias, gehort. — Ascherson macht auf 
das geringere Yorkommen von B. frondosus aufuierksam (1899, S. 94) 
und zieht daraus den SchluB, daB diese Art ihre Wanderung spater 
angetreten habe ais B. connalus. Die weitere Entwicklung hat dieser 
Folgerung Reeht gegeben: II. connalus hat mit dem Vorwartskommen 
von B. frondosus nicht Sehritt halten konnen. Ihr deutsches Yer-
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breitungsgebiet ist in den letzten 40 Jahren nur unwesentlich ge- 
wachsen. L ibbert  berichtet sogar fur das neumarkische Odergebiet 
(briefl. 2. 12. 40): „B . connatus ist heute an der Oder selten oder sehr 
selten.“ Die geringe Ausbreitungskraft entspriclit der verhaltnis- 
maBig geringen GrbBe des amerikanischer Verbreitungsgebietes. Die 
Art scheint mehr ais B. frondosus an sehr langsam flieBende oder 
stehende Gewasser gebunden zu sein. Vielleicht gelangen durch die 
spiite Bliite weniger Fruehte zur Reife ais bei B. frondosus. — Pflanzen- 
soziologisch scheint li. connatus enger an das Bidentetuni tripartitum 
gebunden zu sein ais der Yellej'.

Die Entdeekung der Art durch C. W a rn s lo r f  verdient einige 
nichtbotanische Randbemerkungen. 1854 hatte PreuBen im ewigen 
Wellengang der Lehrer- und Volksbildung ein besonders tiefes Tal 
durch die Stiehlschen Regulative erreielit. ('. W arnstor f  ging durch 
ein Regulativ-Seminar, das die Aufgabe hatte, von den geistigen 
Fahigkeiten des zukiinftigen Lehrers lediglich das Gedachtnis, das 
aber vorwiegend an religiosem Lernstofl’ auszubilden. Der Lehrer 
Warn s tor f  beging schon eine Siinde wider den Geist der Regulative, 
ais er in der Bidę nu- Art. die er 1874 am l'fer des Ruppiner Sees fand, 
eine neuc Art sah. Er -wagte es, sie den Professoren Ker ner und 
Ascherson  vorzulegen, die ihn besehieden, dali die Pflanze nur eine 
Form von Ji. trifartilus sei. Anstatt zu schweigen. veroffentlichte 
er 1879 den Fund unter der eigentiiinlichen Benennung „B . Iripartitus 
var. ? fallajr. C. W.“ . Man spiirt wie der Regulativ-Seininarist mit dem 
geborenen Wissenschaftler in W a rn s to r f  rang, ais er die Professoren 
entschuldigend erklarte, daB die getrockneten Stiicke, die er nach 
Berlin gesandt hatte, vicl von ihren Eigentiiinlichkeiten, z. B. den 
Glanz der Blatter, eingebiiBt hatten, aber — eine neue Art sei es duch. 
Die \ eroffentlichung wurde doppelt getarnt, einmal durch den Titel: 
„Zwei Tage in Havelberg und ein Ausflug nach der Ostprignitz“ und 
dann dadurch, daB der Jahrgang 1879 der Verh. Bot. Ver. Brandenh. mit 
der Zahłung der Seitenziffern zweimal von vorne beginnt. Man muB 
die zweite Reihe suchen, wenn man die richtigen Seiten 157 158 
finden will, auf denen Warnstor fs  Beschreibuug steht. War nun 
diese Tarnung oder seine eingehende und vielseitige Beschaftigung 
mit den Moosen schuld daran: Ais er 20 Jahre nach dem ersten Fund 
die Pflanze wiedersah. beging er die zweite Regulativsiindo: Das wohl- 
geiibte Gedachtnis versagte und er beschrieb die Pflanze neu ais 
B. decipieris in der Osterr. Bot. Zeitschr. (1895, S. 391). (Hegi,
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Bd. VI, 1. Halfte, S. 521, schreibt irrfiimlich, daB W a rn s tor f  sie 
1874 fur fint1 neue Art B. decipims gehalteii und sio spater — in 
Anl>otracht. dor spaten Bliitezeil — ais Bidens tri/parlitus var. ? fnllax 
beschrieben hatte.) Inzwischen war Asoherson ,  dor Warnstor fs  
Begabung langst erkannt und ihn zum Freunde gewonnen halle, auf 
die Pflanze aufmerksam geworden, hal te ilire Ubereinstimmung mit 
dem amerikanischen B■ comuitus herausgefunden (Warnstorf 1895, 
Ósterr. Bot. Zeitscbr. S. 475) und sieli mil der ihm eigenen Talkraft 
so sehr um die Aufklarung ihrer Verbreitung bemiihl (s. die Arbeiten 
von 1896—1899), dali ilir Areał in wenigen .lahren feststand und 
B. frondosus nebenher entdeckt werden konnie. — W arnstor f  setzte 
sich 1898 kritisch mit der amerikanischen Artauffassung von B. 
connatus (Miihlenberg) Cray auseinander. Seine Auffassung, dali 
Gray zwei Arten, B. connatus und B. cumo Sus. zusammengeworfen 
hatte, wurde dann durch W iegand bestaligt.

Zusammenstellung der bekanntgewordenen Fundę:
1. Deutsch land

W eichselgeb iet :  ln Ostpreullen am „Westufer des Verbin- 
dungskanals zwisehen dem Ewing- und Geserichsee an der Landungs- 
stelle bei Weinsdorf in Menge“  (Abromeit  1927) (Jahresber. Pr. Bot. 
Ver. f. 1927— 1929 [Konigsberg 1930], S. 39; Hegi VI, 2. S. 1366). 
Bromberg, am Kanał bei den Schleusen in Menge, Griitter 1895 
(W arnstor f  und Ascherson 1895, S. LII). „An den Weichselufern 
bis Ciechocinek” , 1897, P. Gracbner  (Ascherson 1897, S .LX X X IX ). 
Schwetz, P. Gracbner  1897 (Ascherson 1898. S. 92). Szafer,  
K ulczyńsk i  und Pawłowski  beschranken sich auf die Wiedergabe 
dieser Fundę (1924, S. 619): Selten bei Bromberg, Ciechocinek und 
Schwetz.

Odergcbiel  :
Pommern:  Stettin, auf FloBhołz im Dunzig, an eiiiem Grabeu 

in der Nalie des Guterbabnhols und besonders auf dem Hofe der 
amerikanischen Petroleumgesellschaft. 1897 (Winkelmann 1897, 
S. L X X X IX ). — Am Lfer der Swine oberhalb Swinemunde, 1897 
Ruthe  (Ascherson 1897, S. XC). — „\ollig eingebiirgert und sehr 
haufig im Gebiet der Oder, aber schon vorhanden bei Stralsund und 
Stolp.”  — Stolp: „Am Wasser bei der Miihle von K. u. S.“ (Holz-  
fu!3 1936, S. 128; 1937, S. 126). — Standorte im Odertal nach Holz -  
full (briefl. 29. 11. 1940). Am Haft : Neuwarp und LTckerniiinde (dort
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1920 von A. Barselt auf Floflholz am Faktorei-Kanal entdeckt und 
1938 kartiert; Pflanzengeogr. Kartier. Dahlem); links der Oder: 
Politz, Messenthin. Scholwin, Kratzwiek, Gotzlow, Frauendorf, 
Stettin, Pommersdorf, Gustów, Kurów, Nieder-Zahden, Schillersdorf, 
Schoningen, Mescherin, Gartz; reehts der Oder: Altdamm, Greifen- 
hagen, Fiddichow; an der Rega bei Treptow. Uecker bei Pasewalk. 
Prenzlau 1877, Grantzow (Sherf f  1937, S. 264).

Mark: Niederfinow am Finow-Kanal, Asclierson 1897; Oder- 
berger See auf Flofiholz und am Siid- und Nordufer in grolier Zahl, 
Ascherson,  Fr. Graebner.  Holzkamp 1897; am Ufer der alten 
Oder nach Hohensaaten zu, Holzkamp 1897 (Ascherson 1897, 
S. L X X X IX ). — Frankfurt: Am Oderufer unterhalh der Stadt, 
Brand 1896 (Ascherson 1896, S. LIV); Joachimsthal: Werbellinsee, 
W a rn s to r f  1896 (Ascherson 1896, S. LIV); Stadtsee bei Berlinehen, 
P. Graebner 1898 (Ascherson 1898, S. 93). „Zwischen Goritz und 
Kiistrin, rechtes Oderufer im Bidentetum trip.“ , Sept. 1940 (L ibbert,  
briefl. 15. 11. 1940).

Schlesien: Bei Steinau nieht selten: bei Kunzendorf oberhalb 
Steinau und bei Herrenprotsch unweit der Weistritzmiindung ver- 
einzelt (Schalow 1924, S. 43). Breslau: Hindenburgbriicke (Schube 
1924, S. 81); am Oderufer verbreitet, 1939 (Schalow.  briefl. 23. 12. 
1940). Brieg: Oderufer bei Koppen (Schalow' 1934, S. 69). — 
Oppeln: Gegeniiber Bolko, Schalow (Schube 1924, S. 81); bei 
Oppeln nicht selten (Schalow 1924, S. 43).

E lb g e b ie t :
Hamburg:  Auf FloIJholz in der Doven Elbę, Jaap 1895 (Warn

stor f  und Ascherson 1895, S. LII): 1896 von Jaap ncue Fundorte 
nachgewiesen: auf Wilhelmsburg, besonders am Reiherstieg, Hammer- 
brook. Winterhude, am Isebeck-Kanal. bei Niendorf. Bei Niendorf 
auf Schutt, sonst an Kanalen und auf Baggererde (Ascherson 1896, 
S. LV). — Zwischen Lauenburg und Hamburg; in einiger Entfernung 
davon im Mefltischblattgebiet 834 und 1031 (Willi  ("hristiansen,  
briefll. 23. 12. 1940).

Elde :  Parchiin, zahlreich an den Ufern der Elde, L i ibstor f  1898 
(Ascherson 1898, S. 91). — Seit 1912 dort von Dahnke beobaehtet 
(Dahnke 1933, S. 27). 1933 auch am Wockersee. In der Lewitz 
an den Schiffahrlsstraflen (Dahnke 1935, S. 31). „An der Elde vom 
Plauer See bis Domitz und am Storkanal“ ( =  Verbindungsweg nach 
dem Schweriner See); bei Neustadt-Glewe, bei Waren (Dr. Mathies)
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(Dah nke, briefl. 2. 12. 1940). Einzelangaben: Pflanzengeogr. Kart. 
Dąbiem. Blatt 1133. kartiert. von Da linkę).

Elbę:  Domilz, s. Elde. Gartow: Sumpfufer der Elbę an einer 
Stelle des Elbholzes in Menge, durch das Sommerhochwasser 1940 
vernicbtet (Haberlandt  sen., briefl. 19. 12. 1940). — Wittcnberge: 
An der Doven Elbę und Stepenitz, W a rn s tor f  (Ascberson 1898, 
S. 235).

Havel :  Rathenow, anf Floflholz an der Havel, Hiilsen 1895 
(W arnstor f  und Asehersnn 1895, S. L II); Brandenburg: Ober- 
havel, Barnewitz (Aseherson 1900, S. 235 u. 1898, S. 91); Rade- 
wege, K otzde  (Aseherson 1899, S. 235): INauen, Wiesenausstioh, 
Aseherson und P iotrowski  (Aseherson 1897, S. XC); um 
Potsdam an der Havcl und iliren Verzweigungen verbreitet: Planitz- 
inseln, Kiewitt auf FloBholzern, Nedlitz, Fahrlander (Aseherson 
1896, S. LLV); Potsdam auf FloGholz, A. Ludwig  1906 (Sherff  1937, 
S. 264); Stolpsche Loch, K otzde  (Aseherson 1900, S. 235); Wann- 
see unweit des Kaiserpavillons. Pr ag er 1895, Aseherson und F r. 
Graebner (W arnstor f  und Aseherson 1895, S. LII); Spandau: 
Havelufer bei Kładów, Prager 1895 (W arnstor f  und Aseherson 
1895. S. LII); Grunewaldsee, Aseherson,  P. Graebner,  H. W o l f f  
und gleichzeitig H. Paul (Aseherson 1897, S. XC); Tegel ani See 
oberhalb Spandau (Aseherson 1896, S. LIV); Oranienburg: Ilavel- 
uler (wie vor.); Neuruppin am Seeufer. 1874 (W arnstor f  1879, 
S. 157—158 ais B. tripartilus var. ? foliax C. W.), 1895 auf FloBholz 
und an freien Steilen des Ufers in Menge wieder aufgefunden (W arn
stor f  in Ósterr. Bot. Zeitschr. 1895 [Nr. 10], S. 392 ais II. decijńens 
Wamst.); Lyehen ain Grofien See, Heiland 1876 (Aseherson 1898, 
S. 87), da.sselbe init der Ortsangabe Schliieh (Aseherson 1900, S.235; 
Sherf f  1937, S. 264 schreibt: ,,Schluesoh“ ); Fiirstenberg: Baah-nsee 
ain Ausflufl zwischen Schwedl- und Stolpsee am siidlichen Hav<‘lnfer; 
Neustrelilz: Zierkersee am kleinen Hafenbeeken bei „Helgoland“ , zahl- 
reieh am Westufer an der Landungsstelle unweit des Prelanker Kalk- 
ofens, Aseherson,  Fr. Graebner,  Leisering,  Haberland 1898; 
am Fischersteg des Zierkersees, Haberland (Aseherson 1899, S. 90; 
1900, S. 235); Joachimsthal: am Werbellinsee. W a rn s tor f  1896 
(Aseherson 1896, S. LIV).

Spree:  Spandauer Kanał: Bei Plotzensee, dem „Moabiter 
Schutzennaus“ gegenulier, E. .1 ahn 1895 (W arnstor f  und A s cb e r 
son 1895, S. LII); Charlottenburg: an der SchloBbrueke, Behrendsen
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1897 (wie vor.); Witzlebensee (Grunewaldgewasser), R o t to n -  
bach 1896 (Ascherson 1897, S. XC); Landwehrkanal ( =  siidl. 
Schiffahrtskanal). Vatke 1868 im Herb. Haussknecht (W arnstor f  
und Ascherson 1895, S. LII), 1896 wieder aufgefunden an mehreren 
Stellen, an denen noch Erdufer vorhanden waren (Ascherson 1896, 
S. LIV); Moritzhof 1896 (wie vor): Unterspree: oberhalb der Zelten, 
W. Muller 1867 (Yatke im Herb. Haussknecht nach brieflicher 
Mitteilung von Haussknecht  an Ascherson);  Holsteiner Ufer, 
Scheppig ,  Ascherson und Fr. Graebner 1895 (W arnstor f  und 
Ascherson  1895, S. LII); Oberspree: FloBholz unterhalb der Ober- 
baumbriicke, Magnus 1865; Treptow, Ascherson und P. Graebner 
1895 (W arnstor f  und Ascherson  1895, S. LII); Kopenick 
an der Spree, Grofi 1908 (Sherf f  1937, S.264); Miiggelsee: Friedrichs- 
hagen bei den Wasserwerken, Magnus 1895 (W arnstor f  und 
Ascherson 1895, S. LII); Dahme: von der Miindung aufwarts bis 
Zeuthen; Dahmeufer zwischen Neue Miihle und dem Krimnick-See 
bei Konigs Wusterhausen (Ascherson 1896, S. LIY); Teupitz, 
Pflanzengeogr. Kart., BI. 2112 vom 1. 10. 1937 ohne nahere Angaben. 
Kartierer nach Auskunft von Dr. Matt ick :  Dr. A. StrauB; Oder- 
Spree-Oder-Kanal bis ostlich vom Wernsdorfer See (Ascherson 1896, 
S. LIV); Schinoekwitz ani Seddinsee (wie vor.); GroB Koris am 
Kanał zwischen Gr. Modder- und Schulzensee und am Ostufer des 
Schulzensees (wie vor.); Riidersdorfer Gewasser von der Wolters- 
dorfer Schleuse bis zu den Kalkbergen (Ascherson 1896. S. LIV).

E lb ta l um Magdeburg: Burg, am Ihle-Kanał bei Burg, 
P. Graebner und spater Deicke (Ascherson 1899, S. 92; 1900, 
S. 235 weniger genau mit „Burg am Plauenschen Kanał unweit der 
Stadt“ ). „Lostau bei Magdeburg am Ufer des Weinberges um 1935 
ein groBerer Trupp durcłi einen Uferbau vernichtet. 1936 zwei sehr 
besehadigte Stiicke unter ./>. Inpartitus an der alten Elbę am Ufer 
des Pionier-Ubungsplatzes auf dem Kleinen Werder; danach nicht 
mehr beobachtet; in den Magdeburger Sammlungen aus alterer Zeit 
nicht vorhanden“ (W. Giese, bricfl. L6. 3. 1941).

Sachsisches Elb lal:  Dresden, 1912 im damaligen Neustadter 
Elbliafen (rcchtes Ufer) von H. St ie fe lhagen zwischen FloBholz 
gefunden, seitdem in gcringem Maile um Dresden verbreitet. Elb- 
abwarts: Auf e nem Holzlagerplatz unterhalb des Neustadter Hafens, 
Stieielhagen 1916; Kotzschenbroda am Dampfschiff-Halteplatz, 
St ie fe lhagen  und Schone 1932. Elbaulwarts: An der Saloppe
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(Dresdener Wasserwerk), Stie fe lhagen 1916; 1939 und 1940 dort 
ausgebreitet, Schóne :  Loschwitz oberhalb der Elbbriicke in den 
„Loscliwitzer Elbbuhnen", Stiefel-hagen 1916(Schone, briell.3.12. 
1940). Von Wiinsche-Schorler  L919 tur Sachsen nichl genannt. 
Belege aller Fundę im Sachsischen Landesberbar.

Bohmisches  E lbgeb ie t :  Moldau-Ufer unterhalb Prag mit 
B. frotichisiis (Klug 1934, S. 119).

Wesergebiet .
Unterweser:  Nicht vorhanden (Dr. P fe i f fe r ,  briefl. 13. 11. 

1940). — Vrn Ems-Hannover-Kanal zwischen Hille und Eickholz mit 
B. frondosiis, aber weniger haufig (Seb vvi e r 1937, S. 87).

R heingeb iet :  „1925, Urdingen, Rlieinwerft (z1) wahrscheinlich 
mit Ólfruebt eingeschleppt. Soweit bekannt, der erste Fund im Rhein
gebiet" (Bonte 1929/30, S. 95). Von Scheuermann wird die Ein- 
schleppung mit Ólfruclit bezweifelt, da die Pflanze dicht am Wasser 
stand (Scheuermann,  briefl.). — 1941 von Th. Muller auf FloB- 
holz wieder aufgefunden, ebenso im Hafen Diiisburg auf l lofiholz.

Eberall nur sparlich (Muller, briefl. 19. 10. 1941).
Aus der Pflanzengeogr. Kartę Dahlem: M. BI. 2719, ostlich 

Ratingen in cinem Graben, 27. 9. 1936. Kein Belegstiiek. K. Necker-  
Diisseldorf. „ Btdeus connalus X triparlitns, Eller Forst, Ostseite des 
Kickweges. Beschreibung: Hiillblattchen 4 8, Frucht zweigrannig.
Stengel einfach, nicht astig, Blatter alle ungeteilt in den gefliigelten 
Blattstiel verschmalert. K. Necker."  — Vom letzten Fundort erhielt 
der Verf. 1940 von Herrn Necker ein Belegstiiek ais Bidens connalus. 
Es war einbliitig, noeh nieht aufgebliiht, unverzweigt und durch kein 
Mcrkmal von einer Form von B. trńpartihis mit ungeteilten Blattern 
zu unterscheiden!

S iegta l :  Siegufer bei Herchen, 1941, 2 Stiick. (Schumacher.)
Oberrhein :  Yen E. Issler 1910 gemeinsam mit E. W alter 

am Rhein-Marne-Kanal bei Zabern gefunden. Spater am Ufer der 
111 bei StraBburg. Walter  1931, S. 45: „La plante se trouve aujord’hui 
probablement sur tout le parcours du canal de la Marne au Rhin; 
dont elle occupe, par place, les bords en lignes serrees. Bords de l’ Ill 
a Strassbourg et certainement deja ailleurs en Alsace . . .“

Die Angabe von Th. Miiller (1941, S. 121): „Am Oberrhein 
kommt die Art naeh Mitteilung von Kle in  zerstreut im Altrhein- 
gebiet von Lampertheim vor'% beruht auf einem MiBverstandnis. 
(K. Kle in ,  briefl. 15. 11. 1941.)
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2. Holland.
Dortrecht 1913. Kloos 1935, S. 211: „Later ook elders soms 

vrij veel werd aangetroffen.“  De levonde Natnur 1918, auf die sich 
K loos  bezieht, war infolge des Krieges nicht zu beschaflen.

3. Belgien.
Ufer des Campine-Kanals bei Rijckevorsel. 1923. \ crmoesen 

(Mosseray 1937, S. 316).

4. Frankreich.
Nacłi Malcuit (1929) von Madiot 1916 bei Saint-Dizier an 

den Ufern des Marne-Kanals zuerst gefunden. Nach Fournier 
(.1923. S. 826) verdrangt er am Kanalufer zwischen Saint-Dizier 
und \4lrv die heimischen Arten. 1939 (S. 963) gibt Fournier 
weiter an: „Canal de PEst (flaute Saóne), Canal du Berry, C.anale 
latćrale de laLoire c le /1 In der Florę completive verzeichnet Fournier 
eine uoełi unveroffentlichte Kreuzung: B. cunnalus X lrvpa)'htus (/>. 
Madiotii Coste inedit) ohne nahera Angaben. Die Pflanze ist in Frank
reich anscheinend von ©Sten ller den Kanalen entlang gewandert.

4. llitlens aureus  (Ait.) Sherff. Bot. Gaz. 59 (1915) S. 313. - 
Slierff 1937, S. 339 346, Taf. LXXX.  — ( =  B.hetcroyihyllHS Or-
tega).

Pflanze ausdauernd, jnitunter einjahrig; Stengel kantig, einfach 
verzweigt, grrin oder etwas purpurn iiberlaufen. meist 0,5— 1 ra hoch. 
Blatter zieiulich diinnhautig, nndst an gefliigeltem, 0,2—4 cm langem 
Stiel, unbehaart oder gelegentlich filzig oder schwach M'eichhaarig; 
in der Form sehr veranderlich: entweder ungeteilt linear-lanzettlich- 
verlangert ellijitisch, ganzrandig oder drei- bis funfteilig, dann die 
Blattchen lanzettlich-linear (selten haarforinig) spitz und fein gesagt 
oder ganzrandig, sehr selten doppelt gefiedert mit linearen und ganz- 
randigen Abschnitten. Bliiten mit 5 0 gelben, eiformigen 1—3 cm
langen Strahlbluten. AuBere Hiillblatter 8- 17, linear mit knorpeliger
Spitze, rauh bewimpertem Rande und oft unbehaarter Flachę, 3 bis 
6 min lang, von den inneren Hiillblattern wenig verschieden. Friichte 
keilformig-linear, schwachkantig, schwarz oder schwarzlich, mehr oder 
weniger aufgerichtet, kurzborstig, am Grunde oft warzig, 4—7 mm 
lang, zweigrannig; Grannen gelb, dunn, oben mit riickwarts gericbteten 
Borsten besetzt, 1,5—2,7 mm lang.
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Verbre itung :  Von Siid-Arizona siidwarts durch die meisten 
Gebiete Mexikos bis zu den Yuikanen von Fuego und Pacaya, 
Guatemala.

Eingeschleppt und eingebiirgert in Frankreieh und I tali en. 
Im Garonnetal seit 1871 (Clavaud, Actes Soc. Linn. X X X I [1877]
S. LX III und X X X II [1878] S. 86). Sber ff  verzeiohnet an fran- 
zosischen Funden: L. Moteley  1877, bei Bordeaux zum Teil auf 
Scblammbanken der Garonne, E. H. Neyraut 1899 aus demselben 
Gebiel an Buhnen der Garonne. A. Jeanjean 1912 an Felsen von 
Massane bei Villeneuve. Coste (Florę deser, el ill. de la France 
Bd. III, S. 722) gibt an: Vollstandig eingebiirgert in der Gironde 
und der Dordogne. Fournier  erganzt: Var. — Eingefiibrt 1803.

Aus Italien nennt Sherff :  R. Pampanini  1899 bei Cozzuolo; 
G. Pallanda 1912, feuchte Felder und Graben im Tal von Poinpeji 
und 1908 subspontan und verl»reitet in Feldern und Graben zwischen 
Tal von Pompeji und Scafati. Fiori (II, S. 695) unterscheidet eine 
typische Form. von der er sagt: „vielleirhl angepflanzt“ und eine 
var. Wrujhfii (mit schmalen linearen Blattern), von der er sehreibt: 
..Eingebiirgert in Cozzuolo bei Vittorio Veneto, in den Marken bei 
Ancona, in Jesi und langs der Eisenbalm bei S. Benedetto del Tronto, 
Porto S. Giovanni usw. und im Salernitanisehen zwischen \ alle di 
Tompei und Scafati. — Sherf f  verzeichnet nocli die Ansicbt von 
Pampanini-Florenz, (lab die Art in Italien nur selten oder iiberhaupt 
keinen keimfahigen Samen erzeuge und sich gewohnlich mit Hilfe des 
Wurzelstocks erhalte.

5. Bidens ferulaefolius (Jacq.) DC., Prodr. (1836), Bd. 5.
S. 603. — Sber f f  1937, S. 332 - 338, Taf. LXXVII.

Ein- bis zweijahrig, aufrecbt, 0,3 1 ( 2,5) m hoch. Stengel
abgestumpft kantig, glatt oder oben diiiin bebaarl. Blatter doppelt 
bis fast dreifach gefiedert mit schmalen linearen Abschnitten. Strahl- 
bliiten bliihend 2,2—3,3 cm breit und 6- 9 mm hoch. Korbchen am 
Grunde oft rauh behaart; aubere Hiillblatter 8 10, linear, stumpf
oder scharf zugespitzt. innere eifórmig-lanzettlieh, durchsichtig be- 
randet. Strahlbluten 5, orange, breit, elliptisch oder eiformig-lanzett- 
lich, 1,1— 1,7 cm lang. Friichte linear-keilforinig, schwarzlich, mit 
zwei gelben, oben mit Widerhaken versehenen Grannen. Die Art 
wurde nach einer Pflanze beschrieben, die Jactjuin 1809 in Schon- 
brunn bei Wien aus Samen unbekannter Herkunft gezogen hatte.

Yerbre i tung :  Sud-Ar izona ,  Mexiko;  selten in Guatemala.
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Nach A. Lehmann (Gartenzierpflanzen, 1. Anfl. S. 680; auch in 
der 2. Aufl.) in Deutschland Gartenzierpflanze. Adventiv oder ver- 
wildert gefunden 1932 in Ulm-Sóflingen, SchuLtplatz im Gewann 
„Plapperacker“ von Miiller-Dornstadt. 1938 in Stettin, auf dem 
stadtischen Schuttplatz von Giinther Wangerin ;  angeblich mit 
fremder Olfrucht eingeschleppt. Beide Fundę von Sherf f  bestimmt. 
1940 zog Fiedler-Leipzig aus mexikanischem Wollstaub eine Pflanze, 
die den vorgenannten ahnelte — die auBeren Hiillblatter waren etwas 
andcrs geformt und behaart ; da die Friichte noch nicht entwickelt 
waren, konnte die Zugehórigkeit zur Gattung Bidens nicht festgestcllt 
werden. (Auch die Fnnde von Ulm und Stettin waren nicht in 
fruchtendein Zustande gesammelt worden und wichen im Aussehen 
voneinander ab.)

6. Bidens pilosus L., Sp. PI. (1753) S. 832. — Sherf f  1937, 
S. 412 -461, Taf. XCIX u. CII.

Bidens pilosus ist das Muster einer Adventivpflanze. Ihr Same 
wurde in der Zeit des geordneten Weltverkehrs unaufhorlich in die 
gemafSigten Zonen verschleppt. Mit starker Keimkraft begabt, ver- 
mochte er iiberall zu keimen, aber zur Einbiirgerung langte es nirgend- 
wo. — In den Beobachtungsgebieten der Adventivpflanzenforscher 
erschien die Art so regelmaBig ais W ollbegleitcr, daB wir sie mit 
Sicherheit in allen Wolleinfuhrlandern Europas erwarten konnen. 
Anscheinend gelangt sie auch mit Baumwolle zu uns, sicher wohl 
mit Olfruchten. Einmal wurde sie mit Kaffeeabfallen genannt. 
H erbst-Dortmund fand den Samen in kauflichem \ogelfutter.

Das Fundortsverzeichnis ist sehr liickenhaft, weil der Krieg die 
Yerbindung mit dem Yuslande weitgehend unterbrach.

Deutsehland :  Briinn, Dohren (Wolle), Dortmund (Schutt), 
Ilresden, Diilmen, Dusseldorf (Hafen). Freiburg i. Br. (Schutt), Geis- 
lingen-Altenstadt (Baumwolle), Gelsenkirchen (Schutt), Hamburg 
(Kaflecabfalle), Kettwig (Wolle), Kirschau bei Bautzen (Schuttplatz 
bei Scheuertuehfahrik), Kolmar (Wolle). Koln. Kuchen bei Góppingen, 
Lampertheim, Langenbielau (Wolle), Leipzig (Wolle), NeuB (Sehutt 
und Ólfabrik), Salach bei Góppingen (Wolle aus Argentinien), Sonuner- 
feld (Wolle), Waldbrol (Gartnerei), Dieringhausen (Wolle).

Scliweiz:  Derendingen (Wolle), Luterbach (Wolle).
Belg ien:  Antwerpen, Ensival. Ternionde, Tournai, Verviers. an 

der Yesdre auf Kies (Mosseray 1937, S. 319).
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Schweden :  Lackalange in Schonen (Blom 1929, S. 94); Gote- 
borg: Friliamnen 1938, Molndal: Krokslatte spinneri sedan flera ar 
och fortfarende (1939). \ astergotland. Angered: Agnesbergs Kvarn 
1939 (Blom 1939, S. 387).

England:  Selkirk (Probst  1938, S. 34).
Portugal :  Porto (Ascherson 1897, S. XC).
Die fast iiberall vorkommende, meist sogar iiberwiegende Form 

mit weiBlichen Strahlbluten wurde allgemein ais B. leucantJms unter- 
schieden.

Sherf f  glit-dert die Art:
A. Bliitenkopfchen gewohnlich ohne Randbliiten: B. rpilosvs i. e. S.
B. Bliitenkopfchen mit groBen oder kleinen Strahlbluten.

a) Strahlbluten im Verhaltnis 7.um Kopfchen klein, gelblich oder
weiBlich, etwa 4 8 mm lang.
1. Blattchen gewohnlich gesagt und dunnhautig, Strahlbluten

etwa 5 8 min lang: var. minor i. e. S.
2. Blattchen mit wenigen Zahnen und sehr dunnhautig, Strahl

bluten etwa 4 mm lang: var. minor f. umbrosus.
b) Strahlbluten im Verhaltnis zum Kiipfchen groB, gelblich oder 

weiBlich oder mehr oder weniger rotlich.
1. Das Kopfchen beim Bliihen 1—1,3 cm breit.

Mexikanisclie und sudainerikanische Formen, die in 
Europa noch nicht beobachtet wurden.

2. Das Kopfchen beim Bliihen 1,5 -3 cm breit.
a) Blatter einfach gefiedert, Fiederblattchen eiformig oder 

lanzettlich.
1. Die ganze Pflanze meist griin, die Blattscheiden 

ofters gelblich oder weiBlich: var. radiatus.
2. Die ganze Pflanze meist blaBblaulich, die Blatt

scheiden ofters rotlich: var. bimucronalus.
b) Die Blatter mehr gespalten. meist doppelt oder seltener 

dreifachgcfiedert, die Blattcile schinal: var. bimucro
nalus f. odoratns.

Beschreibung der Staminform nach Sherff :
Pflanze einjahrig, aufrecht, verzweigt, 0,3 —1,8 in hoch; Stengel 

kantig, kahl oder oft sehr sparsain behaart, gelblich griin oder purpur- 
farbig. Stiele der Blatter 1 6.5 cm lang, dunnhautig, gesagt und
bewimpert, beiderseits kahl oder mit ungleich langen, angedriickten 
Haaren zerstreut oder zuweilen dicht zottig behaart; dic untersten

F e d d e , Repertorium, Beiheft C X X X I. 6
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Blatter oft einfach, eiformig mit scharfer Spitze, die Spreite 1,5 bis 
7 cm lang; die mittleren meist drei- bis fiinf- (oder auch sieben-) fach 
geteilt, das Endblattchen langlich eiformig oder lanzettlicb zugespitzt, 
zum Grunde herablaufend, die nachsten seitlichen kleiner eiformig 
oder lanzettlich, spitz, sitzend oder herablaufend, die untersten grofier 
und kurzgestielt und sehr selten mehr oder weniger dreifach.spaltig; 
die obersten Blatter einfacb, lanzettlich. Das Bliitenkopfchen nicht 
oder nur undeutlicb strahlend, beim Bliihen 7 -8 inni breit und 5 bis 
7 mm hoch, 25—40bliitig, an diinnen 1 9 ciii langen Stitlen; das
Hullkórbchen unteii behaart; aufiere Hiillblatter 7—9, linear oder 
linear-spatelformig, die Spitzen verhartet. gewimpert, 4—5 mm lang; 
die inneren Hiillblatter lanzettlich, kiirzer. Strahlbliiten meist feblend 
(sehr selten klein, 2—5 mm lang, weifilicli oder gelblicb we i fi). 
Friichtchen linear. gerade oder die seitlichen schwach gekriimmt, 
schwacb zusammengedriickt-vierkantig oder ein wenig abgeflacht, 
unten glatt, oben hockerig-streifig, mit 2 - 3  (selten 4, sehr selten 5) 
2—4 mm langen Grannen, die mit gelben Widerhaken versehen sind. 
Die Friichte sind 4— 16 mm lang, die inneren viel langer ais die seit
lichen.

Weit verbreitet im tropiscl ien und subtropischen  Gebiet 
aller Erdteile. Ais A dvent ivp f lanze  anscheinend nicht so haulig 
wie die strahlbliitige Form var. minor. Sherf f  unterscheidet sie von 
der Grundform:

Blattchen oft scharf zugespitzt und scharf gesagt. Kópfchen 
schwach strahlig; Zungenbluten 4—7. weifilich oder schwefelgelb oder 
oft auch lebhaft goldig, oben unregelmafiig fiinfzipfelig, ungefahr 
5—8 mm lang, meist mit 2- 3 Grannen von 1—2 mm Lange.

Die Abgrenzung dieser Form von der Grundform ist oft Ge- 
schmackssache. Alle Merkmale aufier den Strahlbliiten kamen nicht 
selten auch an nicht strahlenden Formen vor, die in Deutschland 
gesammelt wurden. Bei Pflanzen, die erst im Spatherbst bei 
schlechtem Wetter zur Bliite gelangen, fehlen die Strahlbliiten oft 
ganz; sie miissen dann nach Sherff ais Normalform bestimmt 
werden!

Die Fonn ist noch mehr ais die vorige durch die tropischen und 
subtriopischen Gebiete verbreitet und die haufigste der adventiv 
auftretenden Formen. Sie wird in den Herbarien und im Schrifttum 
meist ]!. Ipncanthns genannt, so von Dohren, Kettwig, Kolmar, 
Langenbielau, Koln, Dortmund, Dresden u. a.
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Die Form mit noch groBeren Strahlbluten nennt Sherff  var. 
radialna Schnltz Bip. und besehreibt sie:

Der Stengel ein wenig niedriger, die Teilblattchen wohl ofters 
eiformig. Blutenkopfchen mit Strahlbluten, die zum Bliihen aus- 
gebreitet 1,5— 3 cm breit und 7—9 mm hocb sind. Strahlbluten 5 
oder 6, elliptisch bis fast eiformig, die Spitze etwas gestutzt, weiB 
oder gelb, oft von purpurlarbigen TVerven durchstreift oder selten 
ganz rosa oder purpurfarbig, 0.7— 1.5 cm lang. Friicbtchen meist 
kiirzer, 5—9 (sehr selten— 12) mm lang. Anders scheint sie sich nicht 
von der Stainmform zu unlerscheiden.

Bemerkenswert ist eine FuBnote Sherffs (1937, S. 432): „Die 
var. radiata ist am besten ausgepragt bei Pflanzen, die in Florida 
und Westindien gefunden wurden, wahreml die var. minor am 
typischsten bei Pflanzen des Orients ist. Auf den Ranarischen Inseln 
und an wenigen anderen Platzen neigen die zwei Formen dazu, sich 
zu nahern oder Zwischenformen zu bilden. In Mexiko und West
indien neigl var. radiata zur Annaherung an var. bimucronata.“

Die Form ist verbreitet durch Mittel-  und Siidamerika, auch 
in Afrika, Siid- und Ostasien und auf zahlreiclieu tropischen 
Inseln vorhanden, scheint aber im ganzen weniger liaufig zu sein 
ais die vorigen Formen. Die Schwierigkeit der Abgrenzung von 
Ubergangsformen wird noch dadurch erhoht, daB die Lange der 
Strahlbluten an einer Pflanze sehr schwanken kann, eine Erscheinung, 
die bei der Gattung Bidens lwsonders oft auftritt. Man erinnere sich 
an die Ubergange zwischen strahllosen und strahlenden Bliiten bei 
}}. crrnnus. — Sherff  erwahnt einen Fund Otto  Mollers auf der 
danischen Insel Amager von 1895. Fiedler  erhielt die Form 1938 
in seinem Garten aus unsortiertem und aus Kapwollstaub. Eine Form, 
die 1933 in wenigen Stiicken in einer Gartnerei in Waldbrol auftrat, 
schwankte in ihren Merkmalen zwischen var. minor und radialus. 
Dasselbe gilt fur Pflanzen, die 1939 in Dieringhausen (Aggertal) 
wuchsen.

var. b im u cron a tu s  (Turcz.) O. E. Schulz.
Stengel und Blatter meist mehr oder weniger blaulich oder blaf.i- 

griin. Blutenkopfchen meist mit weiBen oder rotlichen Strahlbluten. 
Bluhend 1 2,3 min breit. Friichtchen ofters 0 10 mm lang, zierlich,
etwa 0,75 mm breit mit aufrecht freistehenden Haaren zerstreut 
besetzt; Grannen vollig fehlend oder mit 1 2 (selten 4) Grannen,
die meist nur 0,5- 1 mm lang sind.

15’
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In Mexiko und seltcn in W est - In d ien  und Venezuela.  In 
Europa noch nichl bekanntgeworden.

var. bimucronałus f. odoratns (Cav.) Sherff.
Blatter mehr zerteilt. meist doppelt oder dreifach gefiedert, mit 

schmaleren Abschnitten.
In Mcxiko und sehr selten in Guatemala.
A dven t iv  gefunden 1938 in Stettin auf dem stadtischen Schutt- 

platz von Giinther Wangerin.  Angeblich mit auslandischer 01- 
fruchl eingeschlepp t (Begleiter Simsia foelidul). Bestimmt von 
Sherff . Im selben Jahre fand Jauch eine Pflanze von ahnlicher 
Blattform und Farbę auf einer kleinen Kehrichtinsel der Kiesgrube 
an der Basler S trafie in Freiburg i. Br. in nichtbliihendem Zustande. 
Sie wurde von Sherf f  beurteilt: „Immaturuin dubiuscjue! Forsitan 
B. '/niosą var. bimucronata f. odornla (Cav.) Sherff.44

1940 fand Fiedler  zwei Pflanzen an der Leipziger Wollkammerei 
ani Eingang zur Halde. Im selben Jahre erschienen einige Pflanzen 
in seinem Garten aus Wollstaub von mexikanischer Wolle. Sie \\urden 
teils in Dahlein, teils in Leipzig im Wasserglase zum Bliihen gebracht. 
Die weillen Strahlbliiten warcn rund l cm lang und 5 mm breit.

An die f. odoratns erinnert im Blattschnitt eine Pflanze mit dichter. 
fast lilziger Behaarung, die ais Wollankommling 1932 von Meyer in 
Langenbielau gesaminelt wurde. Ihre Artzugeborigkeil konnte mcht 
ermittelt werden.

7. Biilrns biternałiis (Lour.) Merr. et Sherff in Sherff, Bot. 
Gaz. (1929), Bd. 88, S. 293. — Sherf f  1937, S. 388—405, Taf. XCIX.

Eine kritische Art, die in Si id-Frankreieh gefunden wurde (1859 
bei Le Vigan in Weingarten von D. Tuezkiewicz) .  Da sie in den 
warmen Gebieten der ost l ichen Erdhal f te  weit verbreitet 
ist, unter anderem auch in Deutsch-Siidw'est- und Deutsch-Ostafrika, 
kann ihr Erscheinen ais Adventivpflanze erwartet werden. Die var. 
glabratns mit ihror filzig behaarten Form a.b;/ssinicvs unterscheidet 
sich von der Stammforiri durch einfach gefiederte Blatter und etwas 
langere Samen. Die Beschreibung der Stainmform sei nach Sherf f  
wortlich wiedergegeben:

Herba annua, erecta, 0,3 1,5 m alta; caule tetragono. olivaceo-
brunneo, glabro sed ad nodos pilosulo, ramis erecto-patentibus ramoso. 
Folia petiolata petiolis pilosulis 1.5—5 cm longis, petiolo adjecto 
0,5—1,5 dm longa, membranacea, utriiujue disperse pilosa, ciliala. 
serrata, pinnatim partita (rarissime indivisa); foliolo terminali oh-
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longo-ovato vel etiam lanceulato, ad apicem acuminato, ad basim 
cuneatiin angustato. 2—5,5 cm Iongo et 1 2 cm lato; foliolis laterali
bus 2—4 jugis, terminali proximis ovatis vel ovato-lanceolatis, bre- 
viter decurrentibus: sequentibus majoribus, breviter petiolulatis; in- 
limis manifeste petiolulatis, sursus partitis segmentis lateralibus ovatis 
sessilibus uni- vel subbijugis. Capitula subradiata, ad anthesin 
minuta, 5— 7 mm lata et 4—6 mm alta, 20—30-flora, pedunculata 
pedunculis tenuibus 1— 7 cm longis. Involucrum basi glanduloso- 
pilosuin: bracteis exterioribus 7— 10, anguste linearibus et non 
superne spathulato-dilatatis, acutis vel subacutis, hirsutis, 3— 6 mm 
longis; bracteis interioribus ovato-laneeolatis vel late ellipticis, sub 
apice subito angustatis in apiculum puberuluin, marginibus late 
hyalinis, plerumtjue exteriores paulo superantibus. Flores ligulati 
plerumque 3, albidi, steriles, ligula oblongo-elliptici, apice circ. 
3-crenata. circ. 4 mm longi, nullo stylo. Achaenia linearia, sub- 
attenuata, pro maxima parte nigresccntia, apice aristisque flavido- 
brunnea, erecta vel subrecurvata, paleas manifeste superantia, ob- 
compresKo-tetragona, glabra vel (praecipue exteriora) superne setis 
erecto-patentibus hispida, longitudinaliter omnino 8-sulcata, corpore 
0,7- 2 cm longa, plerumque 4-, raro 3- vel 5-aristata, aristis retrorsum 
hamosis lateralibus 2,5 3,5 mm longis mediis 2—2,5 mm longis.

Die Art wird in unreifem Zustande leicht mit einfachen For men 
der naehsten Art verwecliselt werden konnen. Die Staminform lallt 
sich von den haufigen Forinen des U. pilosus leicht dureh die andere 
Fiederung auch ohne Bliiten und Friichte unterscheiden, uicht aber 
die var. glabratus mit ihren einfach gefiederten Blattern. Ein Hinweis 
niehr, die adventiven Bidens-Arten nicht zu jung zu sammeln!

8. B. sitbattemans DC., Prodr. (1936), Bd. 5, S. 600. — Sherf f  
1937, S. 461 —466, Tal'. CX.

Blatter einfiederig: var. nnipinnalus Sherff.
Blatter mehr oder weniger doppelfiederig.

Die Blattabschnitte meist linear: var. sinudans Sherff.
Die Blattabschnitte dfters lanzettlich: 11. suballcrnans i. e. S.

Einjiihrig. aufrecht, Yerzweigt, 4 10 (oder auch fast bis zu 30) dm
hoch; Stengel kantig, kalii oder sparlich behaart. Blatter gestielt, 
doppelt fiederteilig oder nahezu einfach gefiedert; Abschnitte diinn- 
hautig. kurz und dicht oder zerstreut rauhhaarig, mehr oder weniger 
gezahnt oder nnregelinaCig gelappt, unten bleichgriin, die endstandigen 
meist verlangert lanzettlich oder verlangert linear, zugespitzt, die
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seitlichen oft schmaler, BliitenkBpfchen nicht zahlreich, an 1—4 cm 
langen Stielen, nicht oder schwach strahlend, bei der Bliilc 8 - J 0 mm 
breit und 5 —6 mm hoch, mit den Fruchtchen etwa 1,7 cm breit und 
etwa 1,6 cm hoch. Die Hiillblatter nicht ganz gleich, auBere etwa 
acht, schmal linear, gewimpert, mehr oder weniger rauh, scharf oder 
stumpflich und knorpelig zugespitzt. 4—6 mm lang, die inneren 
linear-lanzettlich. Zungenbliiten weiBlich oder weiBlich-gelb und 
rudimentar, oft fehlend. Fruchtchen nicht wenige (30—50), linear, 
vierkantig gefurcht, Schwarz, glatt oder oben leicht behaart: die 
auBenstehenden 6—8 mm, die inneren 8 —14 mm lang und die Spreu- 
blattchen leicht iiberragend, meist vier- (selten zwei bis drei-) grannig, 
Granne aufrecht oder fast aufrecht. 1 -2.5 mm lang und mit Wider-
haken beuehrt. — Sudamerikanische Art: Uruguay und Mittel- 
Argentinien bis Nord- und West-Brasilien.

Die adventiven Fumle der Art wurden meist B. bipinnalus, zum 
Teil auch B. nmyupnlamicus O. E. Schulz u. a. genannt. (Sherf f  wieś 
nach [1937, S. 464], daB die von Schulz besc.hriebene Pllanze zur 
Gattung Thelesperma gehort.)

Den AnstoB zur kritischen Nachprufung der angebliclien Fundę 
von B. bipinnalus gab Sclieuermann, der 1924 Bonte darauf auf- 
inerksam inachte, daB B- bipinnatas von Kettwig nicht mit den 
Pflanzen Nord-Italiens und Siid-Tirols ubereinstimine. 1931 vcr- 
mutete Bonte  in einem Schreiben an Probst ,  daB Tl. s-uballernans 
vorlage; Probst  gab die Mogliclikeit zu. Sie wurde spater von O. E. 
Sch u lz und Sherf f  bestatigt.

Der straffe schlanke Wuehs der Art laBt meist auch die starker 
zerteilten Blattforinen leicht von B. hiyinnatus und B. 'pilosus var. 
bimucronatm f. odnrahis unterscheiden. Die Art wurde urspriinglich 
ais Olfrucht-, dann ais Wollbegleiter festgestellt. — Zu li. suhnllcrnans 
zahlen die von Bonte  (1930, S. 233) angegebenen zalilreichen Fundę 
von B. bipinnalus in NeuB, Emmerich (an beiden Orten seit 1913). 
Kettwig, Urdingen, Essen. Im Herbar Sclieuermann liegt die Art 
femer von Lampertsheim a. Rh. (1934 auf mit Wollabfallen ge- 
diingten Spargelfeldern, ges. Feldhofen),  Derendingeu (auf Woll- 
kompost, Probst) .  Isslers wolladventive B. bipinnalus von Kolmar 
(Issler 1929/30, S. 6) ist in dem von Issler erhaltenen Belegstiick 
ebenfalls B. snbalternans. Fiedler  fand die Art 1938 1940 mehrfach
bei der Leipziger Wollkammerei und auf Gartenland. das mit Woll
abfallen gediingt wurde. Sie erwuchs 1938 aus unsortiertem Woli-

88
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staub sowie aus solchem vom Kap und aus Australien, 1940 aus 
Wollstaub von Montcvideo. — Blom (1936, S. 162) herichtigt eine 
Angabe von 1927 iiber das Vorkommen von Ii. melanocarpus bei 
Kvillcbaeksvagen in B. subaltmums und erwahnt gleichzeitig das 
Auftreten von B. meyapolamicus (Molndal: Svenska Oljeslageriet). - 
1939, S. 387 zieht er auch diesen Fund zu B. subalternans und erwahnt 
weitere Fundę. Fin Belegstiick von Vastergotland, Angered sn., 
Agnesbergs kvam, 1940, das der Verf. durch Yermittlung des Lunder 
Botanischen Vereins erhielt, war richtig bestimmt. Es ist anzunehmen, 
da (.i die anderen im Schrifttum erwahnten Fundę von B. bipinnatus 
ais Adventivpflanze meist zu B. subalternans gehoren1).

9. B. bipinnatus L., Sp. PI. (1753), S. 832. —  Sherff  1937, 
S. 366—373, Taf. L X X X IX .

Pflanze einjahrig, 0,20— 1,20 m hoch, selten hoher, Stengel auf- 
recht. einfach oder oben astig, vierkantig, meist kahl, griin oder 
rotlich iiberlaufen. Blatter żart, hellgruin im Uinrifl breit eiforinig- 
dreieckig, unvollkommen doppell gefiedert; die Fiederblatter zeigen 
entsprechend ihrer Grofienabnahme allmahliche Ubergange vom 
Fiederhlattchen zweiter Ordnung bei den groBeren unteren Fiedern 
bis zur Kerbung oder Zahnung bei den kleinsten Fiedern der Blatt- 
spitze. Der Endabschnitt ist meist spitz vorgezogen und oft am 
Grunde keilformig verengt (Sherf f :  „2—3fach gefiedert“ , Hegi:  
„gefiedert“ ). Die Bliitenkopfchen sitzen aufrecht auf diinnen, 1 bis 
10 cm langen Stielen, sind 5—7 mm hoch und nicht ganz so breit. 
Blutenhiille ain Grunde weichhaarig; auflere Hiillblatter 6— 10, linear,
3—5 mm lang, deutlich und etwas knorpelig gespitzt, die inneren 
linear-lanzettlich, mit hellerem Rande, um die Halfte langer ais die 
aufteren, zugespitzt. (Naeh Hegi die aufleren stumpf und fast so 
lang wie die inneren; das traf auf die Siid-Tiroler Pflanzen, die dieser 
Beschreibung zugrunde liegen, nicht zu.) Rohrenblutcn braun, langer 
ais die Spreuschuppen; Strahlbliiten kaum langer ais die Rohren- 
bliiten mit gelblich-weiBlicher, lanzettlicher bis eiformig-lanzettlicher 
an der Spitze ungeteiltein oder unregelinaflig zwei- bis dreilappigem 
Strahl. Friichte doppelt so lang wie die Blutenhiille, 10— 15 mm, 
linear, kantig, gerieft, meist drei- bis viergrannig, selten zweigrannig, 
oben verschmalert und nicht selten mit zerstreuten zarten Borsten

') Der von P o łg a r  in Gyiir (Westungarn) gefundunn B. oipiunatus (Bot. 
Koźlem. Bd. X X X V III, Jahrg. 1941, S. [329] 129) ist naeh Seheuerm ann B. 
suMtemum. (S eh eu erm an n, hriefl. 28. 11. 1941.)



88 A. Schumacher

besetzt, unten glatt, fein und dicht gekornelt, dunkelbraun bis 
schwarz; Grannen gclblich, ctwas auseinandergespreizt, 2 4 mm
lang, mit hellen widerhakigcn Borsten bewehrt.

Sherf f  gliedert die Art:
Blatt gewóhnlich doppelt gefiedert; auBere Hiillblatter fein zu- 

gespitzt: B. bipinnnlus i. e. S.
Blatter gefiedert bis doppelt gefiedert, wobei nur die untersten 

Blattchen dreiteilig sind; auBere Hiillblattchen oben ver- 
breitert: var. biltrnoloides.

Die Yarietat ist aus Europa noch nicht bekanntgeworden; ohne 
f r  uch te ist sie nielit leicht von B. subaltcruatte und B. bilernatus zu 
unterscheid en.

Ais Heimat wird meist das warmere Amerika angegeben. 
Sherf f  ist durch die eigenartige Formenbildung ostasiatischer Pflanzen 
iiberzeugt worden, dali B. bipinnatus seit vorgeschichtlicher Zeit in 
Ostasien beheimatet sein miisse.

Ikrę europaischen Vorkommen in Siid -Frankre ich.  N ord -  
Italien und Siid-Tirol sind sclion lange bekannt. Im Botanischen 
Garten von Montpellier wurde sie nach Ma gnoi  (Thellung 1912. 
S. 514) bereits 1696 kultiviert. 1765 war sie nach Gouan bereits an 
verschiedenen Stellen anBerhalb Montpelliers vorlianden. Thel lung 
verzeicbnet eine Reihe von Standorten, die im Schrifttum angegeben 
wurden und vermerkt am SchluB dazu, sie schiene heute sehr selten 
geworden zu sein, er hatte sie selbst nie angetroffen, sie karne aber 
nach einer Mitteilung von Mandon in den Weinbergen von Grammont 
und eines Nachbarortes stets vor. — Cos te (1937, Bd. II, S. 358) 
gibt iiber ilire Verbreitung in Frankreicli an: Weinberge und Od- 
landereien des Mittelmeergebietes: Ilerault, Gard, Dróme, Var.

Fiir Italien wurde sie nach Hegi (Bd. VI. I, S. 523) sclion 1754 
von Seguir angegeben. Fiori  gibt an: Eingcburgert auf Ackern und 
Ódstellen; hier und da im Gebiet von Venedig, TrietU, Oberes Siid- 
Tirol, Etschtal, Lombardei, Piemont, Val Sesia und langs des Tessin. 
Ascherson (1896, S. LYI) verzeichnet einen Ausspruch von Fac-  
chini ,  dali die Art eine Landplage geworden sei. An Tiroler Stand
orten gibt Hegi an: Zwischen Sinieli und Burgstall, bei Gargazon, 
haufig urn Bożen (hier sich immer weiter ausbreitend), bei den 
Montigglerseen, Tramin, bei Salum, Auer, Saone, Fiave, Santa 
Massenza, Deutschmetz, Zambana. Trient, Rovereto, Borgo, Mori, 
Riva, Arco, am Fu Be des Monte Baldo. AuBerdem berichtet er: „In
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Kamten in Feldern ein lastiges Unkraut, so z. B. bei Wolfsberg.“ 
Die letzte Angabe ist besonders bemerkenswert, weil sie eine An- 
passung der Art an ein weniger warmes Klima bedeuten konnte. 
Ein guter Kenner der Karntner Flora, Herr Magister Hans D rob n y  
in Spittal a. D., teilt dazu mit: „B . bipinnalus wurde bei Wolfsberg 
von einem einzigen Sammler gefunden, also von einer ,Lastigkeit‘ 
kann keine Rede sein, sie ist bald wieder verschwunden. lcb kannte 
in Karnten nur einen Standort (Steinfeld i. D.) unweit der Halte- 
stelle, aber nicht am Bahnkorper. Nach zwei Jahren war davon 
nichts mehr zu finden.“

Von den im Schrifttum angegebenen adventiven Funden konnte 
bis jetzt nur der Fund Hupkes (Hupke 1933, S. 202) auf dem 
Guterbahnhof Koln-Gereon bestatigt werden. Hupke verinutet eine 
Einschleppung mit italienischen Sudfriichten.

B■ aristosus (Michx.) Britt., eine nordamerikanische Art aus der 
Sektion Mednsae mit Aachen Samen. dereń Grannen, wenn sie nicht 
ganz fehlen, oft vorwarts gerichtete Borsten tragen, im Gesarnt- 
aussehen an einen selir zierlichen B. frondusus erinnernd, wird von 
BI om 1939, S. 387 angegeben: „Molndal, Krokslatts spinnerei 1937.“' 
Da BI om .sorgfallig zu arbeiten pflegt und Sherffs Monographie 
benutzte, kann die Angabe richtig sein.

Mit dem Erscheinen weiterer Arten wird nach Beendigung des 
Krieges sicher zu rechnen sein.

Der Yerf. ist zahlreichen Botanikern fur Mitteilung von Bc- 
obachtungen, Herbarbclegen und andere Hille zu Dank verpAichtet, 
in erster Linie dem unermudlichen Forderer der FremdpAanzcnkunde. 
Herrn R. Scheuermann-Nordhausen a. H., femer Herrn A. Ade- 
Gemiinden. II. Andres-Bonn, P. Busch-Trier, W. Christiansen- 
Kiel, W. Dahnke-Parchim i. M., P. Decker-Forsl (Lausitz). 
H. Drobny-Spittal a. Dr., Dr. A. Fernandes-Univ. Coimbra, 
O. Fiedler-Leipzig, Fiedler-Riesa. W. Freiberg-Saarbrucken. 
W. Freytag-Weifienfels, O. Frohlich-Jena, Frl. Gr. Gerrits-  
Schravelen, Herrn W. Giese-Magdeburg, Haberland sen.-Gartow 
F. Hermann-Bernburg, E. HolzfulJ-Stettin, H. I loppner-Kre-  
feld, H. Hupke-Koln,  Dr. W. Hlilsbruch-Koln.  E. Issler-Kolinar. 
Fr. Jauch-K arlsruhe ,  E. Klein-Beuel, 4. Y . Jr. Kloos-Dort-  
recht. Dr. Koch-Liilsdorf, O. Lademann-Kohlo, W. L ibb er l -  
Lippehne, Dr. A. Ludwig-Siegen, K. Mały-Sarajewo. Prof. Dr. 
Mattfeld-Dahlem, Dr. H. Meusel-Halle, Max Militzer-Bautzen,
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Eugen Muller-Kaiserslautern, K. Miiller-Domstadt, TL. Miiller- 
Koln, K. Necker-Dusseldorf, Prof. J. NieBen - Bonn. Frl. Elsa 
Nyholin-Lund, Herrn Dr. E. Ob er do rfer-Karlsruhe, Prof. Dr. 
H. Paul-Miinchen, Dr. H. Pfeiffer-Bremen, K. Prinz-Tetscl en, 
E. Schalow-Breslau, E. Schone-Riesa, R. Schone-Dresden. 
H. Schwier-Gottingen, J. Uhlig-Oederan, A. Welter-Merzig,
A. Cohr s -Cheiniiitz, E. Secre t an-Hohenau.

B cn u tztes  S ch rifttu m :
A sch erson , P.: W eitere Beobachtungen iiber die Verbreitung von Bidens 

connatus und den ffir Deutschland 1896 neu gefundenen B. frondosus in 
Norddeutschland. — Verh. Bot. Ver. Brandenb., 38. Jahrg., 1896. 
Vcrbreitung der nordamerikanischen Bidens-Arten. — 1. c., 39. Jahrg., 1897. 

- Bidens connatus in Mecklenburg. — Arch. d. Freunde d. Naturgcseh. in 
Mecklenburg, 52. Jahrg., II. Abt., 1898. Gustrow 1899.
t bersieht neuer bzw. neu verollentlichter Fundę von GefiiBpflauzen (Farn- 
und Blfitenpflanzen) des Vereinsgebietes aus dem Jahre 1898. — Verh. Bot. 
Ver. Brandenb., 41. Jahrg., 1899. Berlin 1900.

— t bersicht fiber die neuen Fundę von GefaBpflanzen des Vereinsgebietes. —
Verh. Bot. Ver. Brandenburg, 42. Jahrg., 1900.

A sch erson . P. und R e tz la ff . W .: tlbersicht filier die neuen Fundę von GefaB- 
pflanzen aus den Jaliren 1902 und 1903. — Verh. Bot. Ver. Brandenb., 
46. Jahrg., 1904.

B lom , C.: Bidrag liii kannedomen om Srerigcs adventivflora Lokales fran Gfite- 
liorgstrakten. — Medd. fr. Giiteborgs Bot. Triidgard III. 1927; 1929;
X I. 1936; X III, 1939.

B on te , L .: Beitrage zur Adventivflora des rheinisch-westfalischen Industrie- 
geliietes 1913— 1927. — Yerh. Naturh. Ver. preuB. Rheinl. u. Westf., 86. Jahr- 
gang, 1929. Bonn 1930.

B on te , L. und S ch euerm anu , R-: Beitrage zur Advenlivflora des rheinisch- 
westfaliseben Industriegebietes 1930— 1934. — Dechcniana, Verh. Naturh. 
Ver. preuB. Rheinl. u. Westf., Bd. 94. Bonn 1937.

C oste , H.: Florę de la France — II. Aufl., 1937. Paris.
D eb ra y , M .: Sur iiuelques Bidens bolaretitpies. —  Buli. Soc. Linii, de la Seine- 

Maritime. Januar— Marz 1938. Le Havre.
D eck er, P .: Beitrage zur Flora der sudlielien Neumark und der iistlichen Nieder- 

lausitz. — Verh. Bot. Ver. Brandenb., 53. Jahrg., 1911.
— Vegetationsverhaltnisse in der Niederlausitz. — Verh. Boi. Ver. Brandenb., 

77. Jahrg., 1937.
— Bemerkenswerte Fundę aus dem Vereinsgebiet seit 1924. —  1. c. 

D ah n ke, W .; Flora von Parehim uud Umgebung. Teil III. -— Arch. Freunde
Naturgesch. Mecklenb., 7. lid., 1932/33.

— 2. Nachtrag zur Flora von Parehim und Umgebung. — 1. c., 10. Bd., 1935.
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F ied le r , O.: Neue Fremdpflanzenfunde an der Leipziger Wollkammerei und 
an den stadtischen Klaranlagen im Rosentale. —  Sitzungsber. Naturf. Ge*. 
Leipzig, 63.—64. Jahrg., 1938. Leipzig.

F io r i, A.: Nuova Flora analitica d’ Italia — Ausg. Florenz, 1923— 1925, Bd. II. 
F ou rn ier , P .: Deux composees adventices: Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. 

et Bidens connatus Muhlenberg. —  Buli. Soc. Bot. France, 70. Jahrg..
4. Ser., Bd. X X II, 1923. Paris.
Les quatre Flores de la France. — 1940. Poinson-lJs-Grancey.

— Florę completive de la Plaine franęaise. Paris 1928.
G raebner, P .: Die Pflanzenwelt Deutschlands. —  Leipzig 1909.
G reene: Net* or noteworthy species (X X I\ ). — Pittonia, Bd. IV, 1899. 
H eg i, G.: Illustrierte Flora Mittelcuropas, Bd. VI, 1.
H erm ann , F.: Beitrage zor Flora von Anhalt und der angrenzenden preuflischen 

Gebiete. — Verh. Bot. Ver. Brandeub., 48. Jahrg., 1906.
H u p k e , H .: Ad\entiv- und Ruderalpflanzcn der Kolner Guterbahnhofe, Hafen- 

anlagen und Sehuttplatze. Nachtrag. — Yerh. JNaturh. V er. preufi. Rheinl. 
u. Westf.. Bd. 91, 1935. Bonn.

— 2. Nachtrag. — Fedde. Rep. Bcili. CI. Berlin 1938.
Iss le r , E.: Plantes importees par 1’ industrie laniere. (Wolladvenlive von Kalmar 

aus den Jahren 1929— 1930.) — Buli. Soe. d’ IIist. Nat. Colmar, Bd. X X II. 
1929/30.

J e a n p e r t ,E .: Nouvellcs localites de plantes parisienties. — Buli. Soc. Bot. 
France, Bd. 67, 1920. Paris.

K lo o s , A. V . ) r .: Aanwinsten van de Nederlandsehe Flora in 1920 en 1927. — 
Nedcrl. Kruidkundig Arcliief. Jahrg. 1927. Amsterdam.

— Aanwinsten van de Nederlandsehe Flora in 1934. — 1. c.. Teil 45. 1935. 
K lu g , G .: Bidens connatus Muhlenberg nru far Biihinen. — Natur u. Heimat.
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