
North Seymour Island) ira nicht bluhenden Zustande gesammelte 
Holzpflanze mit abwechselnden Dornen und rundlichen, fast an die 
von Cercis erinnernden Blattern ist, wie mir die Untersuchung des 
Stammbaues (normal!) zeigte, keine Nyctaginacee. 

Die systematische Bedeutung des Blattbaues < 
europaischen Aira-Alien. 

Bis weit in die zweite Halfte des vorigen Jahrhunderts hinein 
war die Ansicht, dai3 die Gramineenblatter insgesamt einen vollig 
einheitlichen Bau aufweisen, so allgemein verbreitet, daC man es 
iiberhaupt unterliefi, auf diesem Gebiete irgendwelche Untersuchungen 
anzustellen. Erst als im Jahre 1875 Duval-Jouve in seiner 
„Histotaxie des feuilles de Gramioees" das Grasblatt, sowohl morpho- 
logisch, als auch anatomisch, einer so eingehenden Besprechung 
unterzog und dabei die mannigfaltigen und tiefgreifenden Unter- 
schiede in diesen scheinbar so gleichformigen Organen aufdeckte, 
wandte sich das Interesse diesem Gebiete zu, und es erschienen im 
Jahre 1882 zwei Arbeiten, von denen die eine — Tschirehs 
„Beitrage zur Anatomie und dem Einrollungsmechanismus einiger 

" — sich in rein anatomischer Riehtung erstreckt, 
wahrend in der anderen — der „Monographia Pestuearum europae- 
arum" — Haekel zum erstenmal den anatomischen Bau des Gra- 
mineenblates als systematisches Kriterium anwandte und den Beweis 
fiihrte, wie nahe Beziehungen zwischen der naturlichen Verwandt- 
scbaft der Arten und dem Baue ihrer Blatter bestehen. Die nachste 
Arbeit auf diesem Gebiet war die Inauguraldissertation von E. M. 
Giintz, die die „Untersuchungen iiber die anatomische Struktur der 
Gramineenblatter in ihrem Verhaltnis zu Klima und Standort" zum 
Gegenstand hat, wobei der Verfasser eine Einteilung der Graser in 
vier Gruppen: Savannengraser, Wiesengraser, Bambusen und Steppen- 

Jahren erschienen zwei Arbeiten, graser, vornimmt. In den folgenden 
die sich wieder   speziell  mit der sder speziell mit der Anatomie einzelner Gewebearten 

sind dies Schwendeners Untersuchungen iiber „Die 
Mestomscheiden der Gramineenblatter" (1890) und die „Beitn"tge 
zur Anatomie der Epidermis der Gramineenblatter" von Grob (1896). 
Erst Lohauss betrat im Jahre 1905 wieder systematisches Gebiet, 
indem er nach dem Vorbilde Haekels, aber in erweitertem MafS- 
stabe, die gesamten Festucaceen naeh den anatomischen Merkmalen 
ihrer Laubblatter gruppierte. 

Die vorliegende kurze Arbeit enthalt nun ebenfalls den Ver- 
such, nach eingehender Untersuchung iiber den anatomischen Bau 
der ^lira-Blatter dessen Zusammenhang mit der Systematik dieser 



Gattung herzustellen; es sei jedoch gleich im vorhinein bemerkt, 
dafi diese Arbeit nicht den Anspruch auf Vollstandigkeit erheben 
kann, da eine Gruppe der Gattung bei der Detailuntersuchung aus 
Grunden, die spater besprochen werden sollen, vernachlassigt werden 

kritische, systematische Unterscheidungen wiederholt in so ein- 
gehender Weise besprochen, daB an dieser Stelle wohl dariiber 
hinweggegangen werden kann; erwahnt sei nur gleich hier, daB 
auch beim Vergleiche der ^.ira-Arten das wichtigste Unter- 
scheidungsraerkmal die Verteilung der einzelnen Gewebearten bot, 
wahrend andere konstante Merkmale, wie der Bau der Mestom- 
scheide, Lage der Gelenkzellen etc., wie ja zu erwarten war, wohl 
zur Unterscheidung von Gattungen, nicht aber zur Trennung von 
Arten Anhaltspunkte bieten. 

Die Untersuchungen wurden insgesamt an Herbarmaterial vor- 
genommen, das durch vorsichtiges Aufkochen in Wasser und nach- 
tragliches Harten in Alkohol in die urspriingliche Form gebracht 
und dann aus freier Hand geschnitten wurde. Das Material wurde 
mir in liebenswtirdigster Weise aus dem Herbarium des k. k. 
botanischen Institutes, sowie aus dem Herbarium des k. k. Natur- 
historisehen Hofmuseums zur Verfugung gestellt, wofur mir an dieser 
Stelle meinen Dank auszusprechen gestattet sein mbge. 

"Was die Zeichnungen anbelangt, so sei hier noch bemerkt, 
daft alle, auch die Ubersichtsbilder, mit dem Zeichenapparat an- 
gefertigt wurden, u. zw. nach jenen Praparaten, die innerhalb der 
Variationsextreme der einzelnen Formen die Mitte hielten. Die 
Ubersichtsbilder wurden nur insofern schematisiert, als auf den 
Bau der einzelnen Gewebe keine Riicksicht genommen wurde. Die 
Grofienverhaltnisse, auch die versehiedene Dicke der Epidermis 
uber Skleremchym und Paremchym wurde streng beachtet. In den 
Detailzeichnungen wurde nur das Assimiiationsgewebe, das in seinem 
Bau hier nicht in Betracht kommt, etwas schematisiert; es sind 
daher auch diese Zellen nur einfach konturiert im Gegensatze zii 
den Zellen der Paremchymscheide, obwohl sie sich in Wirklichkeit 
von diesen nicht durch die Dicke der Zellwande unterscheiden. 
Ebenso habe ich bei den Gefafibundeln, die tiberall den gleichen 
Bau zeigen, nur die GroBe der GefaBe, sowie die Grenze zwischen 
Phloem und Xylem angedeutet. 

Ferner sei gleich an dieser Stelle hervorgehoben, daB alle 
Schnitte an vollig gleichwertigen Stellen der Blatter, namlich im 
untersten Drittel der Blattlamina, gemacht wurden, sowie, daB Grund- 
und Halmblatter in die Untersuchung einbezogen wurden. Inwiefern 
sich hierbei Unterschiede herausstellten, sei der spateren Be- 
sprechung vorbehalten. 
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Der Arbeit wurde die Einteilung der Gattung Aira nach 
Ascherjson und Graebner zugrunde gelegt, nach der sie in zwei 
Gruppen — Caryophyllea und Deschampsia — zerfallt. 

Die Gruppe Caryophyllea umfaCt funf mitteleuropaische Arten, 
die durchwegs ein- oder zweijahrig sind: Aira capillaris O, Aira 
pulchella O (A. Tenorei und A.provincialis), Aira caryophyllea O ©, 
Aira cupaniana Q und Aira praecox 0 O. 

Wie nun wohl zu erwarten war, boten die Blatter dieser 
zarten, nicht perennierenden Formen in ihrem anatomischen Bau 
keine Anhaltspunkte fur eine kritische Unterscheidung. Sie wiesen 
durchwegs nur sehr schwach entwickeltes mechanisches Gewebe 
auf und zeigten auch im Gesamtbilde des Querschnittes (Zahl der 
Eippen und Einnen, Vorspringen des Mittelnervs nach der Unter- 
seite etc.) nur geringe Konstanz. Im allgemeinen scheinen sie der 
Aira flexuosa aus der Deschampsia-Gruyipe am nachsten zu stehen, 
wenigstens weist das Querschnittsbild gewohnlich die eigentiimliche 
flinfeckige Gestalt dieser Form auf (T. I, Fig. 1); auch die Ver- 
teilung der GefaGbiindel ist dieselbe. Haufig aber fand es sich, dafi 
bei ein und derselben Form das Bild des Querschnittes ein anderes, 
u. zw. das eines flachig verbreiterten Blattes war, wie etwa bei 
dem Halmblatt von Aira setacea (T. I, Fig. 3). Einen geschlossenen 
Sklerenchymring konnte ich niemals finden, das mechanische Ge- 
webe ist stets auf einige Zellen iiber den drei groGten Biindeln 
beschrankt. Ich will jedoch hier ausdriicklich hervorheben, daC ich 
die Untersuchungen liber die Gruppen Caryophyllea keineswegs 
fur vollendet betrachte. Es stellten sich mir auch Schwierigkeiten 
im Material entgegen, denn da ich ausschliefilich auf Herbarexem- 
plare angewiesen war, war es nicht leicht, sich Grundblatter zu 
verschaffen. Diese sehr zarten Blatter waren zur Zeit, wenn der 
Halm entwickelt war, und die Pfianze also gesammelt wurde, fast 
stets schon vertrocknet oder iiberhaupt nieht mehr vorhanden. 
Gliickte es mir aber, Grundblatter zu finden, so hatten ihre zarten 
Gewebe, ebenso wie bei den Halmblattern, durch den Prozefi des 
Pressens und Trocknens so sehr gelitten, dafi es fast unmoglich 
war, sie in die urspriingliche Form zuriickzubriDgen. Da infolge 
dieser Materialschwierigkeiten die Untersuchungen kein geniigend 
sicheres Eesultat boten, wandte ich das Hauptaugenmerk der Gruppe 
Deschampsia zu, deren perennierende Arten in ihren Grundblattern 
deutliche Unterscheidungsmerkmale zeigten. 

Die Gruppe Deschampsia umfaCt nach Ascherson und 
Graebner funf mitteleuropaische Arten: Aira flexuosa und Aira 
setacea, die wieder als Avenaira und Aira caespitosa, Aira alpina 
und Aira media, die als Campella zusammengefafit werden. Aira 
caespitosa und Aira alpina stehen sich sehr nahe, von ihnen unter- 
scheidet sich Aira media auCer durch die Liinge der Grannen und 
des Blatthautchens namentlich durch die borstlich zusammengefal- 
teten Blatter. 
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Bei den vorliegenden Untersuchungen wurden folgende Merk- 
male in Betracht gezogen: der Umrifi des Querschnittes, Verteilung 
des mechanischen Gewebes, Lage der Gefafibiindel, Beschaffenheit 
der Epidermis und Lage der Spaltoffnungen, ferner der Bau der 
Mestomscheide und der Parenehymscheide. Bei all diesen Merk- 
malen handelte es sieh selbstverstandlieh vor allera darum, ihre 
Konstanz und ihre Variationsweite zu prtifen, und zu diesem Zwecke 
wurden von jeder Form mehrere Exemplare von moglichst ver- 
schiedenen Standorten geschnitten, um so die Tragweite der aufieren 
Einfliisse auf die Ausbreitung und den Bau der einzelnen Gewebe 
kennen zu lernen. Als ein Merkmal, das unabhangig von den Ein- 
wirkungen der Umgebung als Charakteristikum der verschiedeuen 
Formen betrachtet werden kann, hebt schon Gtintz in seiner frtiher 
zitierten Arbeit die Verteilung der Gefafibiindel hervor, indem er 
sagt: „Die Anordnung der Gefafibiindel ist unabhangig vom Medium, 
in dem die Pflanze lebt". Aber auch die Lage der Spaltoffnungen, 
sowie die Verteilung des mechanischen Gewebes konnen durch Ver- 
erbung konstante Merkmale werden, wenn sie auch urspriinglich 
auf Anpassung zuriickzufuhren sind. Weniger charakteristisch und 
konstant ist der Bau der Epidermis; hier handelt es sicb in unserem 
Falle hauptsachlich darum, ob die Oberflachen der beiden Blatt- 
seiten gleich gebaut sind (flachblattrige Arten), oder ob sie Ver- 
schiedenheiten aufweisen (falzblattrige Arten). Was nun vollends 
das Fehlen oder Vorhandensein der Mestomscheide anbelangt, so 
hat Schwendener in seiner oben genannten Arbeit daruber ein- 
gehende Untersuchungen angestelit und gelangt zu dem Schlusse: 
„Es bleibt hienach nichts anderes iibrig, als das Vorkommen oder 
Fehlen der Mestomscheide in den Blattern der Gramineen als ein 
von den aufieren Lebensbedingungen unabhangiges oder, um mit 
Vesque zu sprechen, als ein taxinomisches Merkmal zu betrachten 
und nur den besonderen Verstarkungen derselben die Bedeutung 
von epharmonischen oder Anpassungsmerkmalen zuzuschreiben." 

Inwieweit nun alle diese Merkmale bei der Untersuchung der 
ng   Air a   Anna 

gangs erwahnt wurde, wurden sowohl Halm- als Grundblatter in 
die Untersuchung einbezogen. Wahrend nun bei den iibrigen Arten 
Halm- und Grundblatter denselben Bau zeigten, waren die beiden 
Blattformen bei Aira setacea verschieden. Im Gegensatze zum 
Basalblatte namlich, das eine eigentiimlich gekielte Form zeigt mit 
nach der Unterseite stark vorspringendem Mittelnerv und fast stets 
geschlossenem Sklerenchymring, hat das Querschnittsbild des Halm- 
blattes stets die Gestalt eines gleichmafiig gekriimmten Bogens; 
der Mittelnerv ist nie vorspringend und das mechanische Gewebe 
vereinigt sich nie zu einem Ring. Aber auch bei denjenigen Formen, 
bei denen Basal- und Halmblatt denselben Bau aufweisen, bieten die 
Halmblatter die Artmerkmale stets  in abgeschwachtem Mafie dar, 



da sie ja infolge ihrer Stellung vor allem mechanisch viel schwacher 
gebaut sind; so konnte ich bei Halmblattern niemals einen ge- 
schlossenen Sklerenchymring vorfinden. Die nun folgenden Be- 
sprechungen beziehen sich daher alle auf die Grundblatter, und nur 
dort, wo sich direkt ein Unterschied zwisehen den beiden Blatt- 
formen zeigte — es war dies nur bei Aira setacea der Fall — 
sollen die Halmblatter einer speziellen Besprechung unterzogen 
werden. 

Was das Gesamtbild des Querschnittes anbelangt, lassen sich 
alle funf Arten auf einen Grundtypus zuruckfuhren, der auf ver- 
sehiedene, stets konstante Art modifiziert ist: glatte Unterseite mit 
mehr oder weniger vorspringendem Mittelnerv und stark gerippte 
Oberseite; die Gelenkzellen sind bei alien gleiehmafiig in Gruppen 

im Umrisse seines Querschnittes die Gestalt eines Fiinfeckes 
nimmt, zeigt sich bei den anderen Formen eine allmahliche flachige 
Verbreiterung der Lamina, so dafi im Querschnitt die beiden Seiten 
rechts und links vom Medianus der Lange nach gestreckt erseheinen; 
am starksten ausgebildet ist dies bei A. caespitosa (T. I, Fig. 4). 
Die Zahl der Eippen an der Oberseite ist verschieden, bei manchen 
Formen aber sehr konstant. So sind bei A. flexuosa immer drei 
Eippen (den Blattrand eingerechnet), bei A. caespitosa und 
A. alpina aber konstant sieben vorhanden. 

Einen einheitlichen Bau weisen ferner bei alien Arten die 
Mestom- und die Parenchymscheide auf. Es ist stets eine Mestom- 
seheide vorhanden, deren Zellen auf der Phloemseite des Biindels 
eine bedeutende Verdickung der Innenwand aufweisen; diese ein- 
seitige Verdickung nimmt gegen das Xylem hin ab, so dafi hier 
die Zellen der Schutzscheide schliefilich im Querschnitte das Bild 
eines gleiehmafiig dicken Einges bieten (T. II, Fig. 1). 

Die Parenchymscheide besteht aus grofien, gleichmafiig 
diinnwandigen, fast chlorophyllfreien Zellen. Es tritt nun bei alien 
funf Arten mehr oder weniger stark betont die Erscheinung auf, 
dafi diese Scheide auf der Phloemseite, also dort, wo die Aufien- 
wiinde der Mestomscheidenzellen sehr dunnwandig sind, offen bleibt. 
Am deutlichsten zeigte sich diese Eigentumlichkeit bei A. flexuosa 
und A. media, wo ich immer nur auf der Xylemseite eine Paren- 
chymscheide beobachten konnte, wahrend bei A. caespitosa die 
Parenchymscheide meist ganz geschlossen ist, oder doch nur wenige 
Zellen im Verbande fehlen. Die iibrigen Arten halten zwisehen den 
beiden Extremen die Mitte. Ein sicheres Kennzeichen fur die ein- 
zelnen Arten bietet aber dieses Verhalten der Parenchymscheide 
jedenfalls nicht. 

Sehr charakteristische Merkmale fur die Unterscheidung der 
Arten aber bot die Lage der Gefafibundel, sowie die Verteilung 
des mechanischen Gewebes. 
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Durch die Lage der GefaGbiindel unterscheidet sich vor 
allem A. flexuosa wesentlich von den iibrigen Arten; es ist dies 
namlich der einzige Fall, in welchem GefaGbiindel iiber den Rinnen zu 
liegen kommen. Bei den ubrigen vier Arten liegen die Gefafibiindel 
stets in den Bippen zwisehen den Rinnen, u. zw. meist eines in 
jeder, nur in der Randrippe haufig neben dem grofien noch ein 
kleines. Eine Ausnahme davon macht wieder A. caespitosa, bei der 
sich stets raehrere Biindel in jeder Rippe finden, u. zw. neben 
dem grofien noeh ein bis drei kleinere (T. 1, Fig. 4). Aueli bei 
A. alpina, die der A. caespitosa sehr nahe stent, konnte ich in 
manchen Fallen mehr als ein Biindel in der Rippe (aufier der Rand- 
rippe) beobachten; inwieweit dabei Variationen moglich sind, wird 
im speziellen Teile eingehend besprochen werden. 

Was die Verteilung des mechanischen Gewebes anlangt, 
sind innerhalb der Gattung zwei scharf getrennte Falle zu unter- 
scheiden: 

1. Das mechanische Gewebe zeigt die Tendenz, sich zu 
einem Ringe unter der Epidermis der Unterseite zu vereinigen, 
kann aber bei schwacher Entwicklung auf Gruppen iiber und unter 
den Bundeln, sowie iiber den Gelenkzellen beschrankt bleiben. Bis 
an die Parenehymscheide reicht es nur bei sehr starker Ausbildung 
des geschlossenen Ringes von der Unterseite her, niemals aber von 
den Zellgruppen der Oberseite. Hieher gehoren A. flexuosa, A. setacea 
und A. media (T. I, Fig. 1, 2 und 4). 

2. Das mechanische Gewebe bleibt stets in Zellgruppen 
iiber und unter den Bundeln und tiber den Gelenkzellen getrennt, 
die sich bei starker Entwicklung gegen die Biindel hin ausbreiten, 
ohne sie — soweit ich beobachten konnte — jemals zu erreichen. 
Mechaniscb.es Gewebe verstarkt auch stets den Zellrand. Dieser 
zweite Fall tritt bei A. caespitosa und A. alpina ein (T. I, Fig. 5 
und 6). 

Dafi selbst zwisehen diesen so scharf geschiedenen Gruppen 
Ubergangsformen moglich sind, ist wohl selbstverstandlich. So habe 
ich zum Beispiel bei A. alpina, einer Form, die sonst stets streng 
getrennte mechanische Zellgruppen zeigt, in einem Falle beobachtet, 
dafi zwei dieser Gruppen durch eine Reihe mechanischer Zellen 
verbunden waren; doch sind dies iedenfalls nur Ausnahmsfalle 
(T. I, Fig. 6, a). 

Die Epidermis bot, wie schon anfangs erwahnt wurde, 
namentlich was den Bau der Unterseite im Verhaltnis zur Ober- 
seite anbelangt, im allgemeinen ein ziemlich konstantes Bild. Bei 
jenen Arten, deren Blatter gewohnlich eingerollt sind, ist die Epi- 
dermis der Oberseite anders, schwacher gebaut, als die der Unter- 
seite,   wahrend   sie bei den  flachblattrigen Arten beiderseits den- 

Beispiel die Zellen der Unterseite 
wesentlich   von   denen   der  A. setacea 

nstisches Bild; so sinu ^^ 
A. flexuosa (T. II, Fig. 8) 
i  (T. II,   Fig. 4)  oder der 
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A. media (T. II, Fig. 5) verschieden, obwohl alle drei Arten ge- 
rolite Blatter haben. DaG die Oberhautzellen iiber dem mechanischen 
Gewebe kleiner sind als iiber Parenchym, erwahnt schon Hackel 
und erklart es damit, dafi die Entwicklung der Sklerenehymzellen 
ein Hindernis fur die der Epidermiszellen biete. Diese verschiedene 
Dicke der Epidermis wurde auch in den Ubersichtsbildern hervor- 
gehoben. 

Die Spaltoffnungen finden sich entweder beiderseits, oder 
sie treten nur an der Oberseite auf, je nachdem die gewohnliche 
Stellung der Blatter fiach oder geschlossen ist; immer aber sind 
sie auf der Oberseite zahlreicher. 

Trichome und papillose Ausbildung der Epidermis- 
zellen treten bei manchen Formen haufig auf, bieten aber kein 
konstantes Artmerkmal. 

Es moge nun hier vor Besprechung des Zusammenhanges der 
Arten deren Spezialbeschreibung folgen. 

Aira flexuosa. 
(T. I, Fig. 1; T. II, Fig. 1, 2, 3.) 

Grund- und Halmblatter zeigen denselben Bau. 
UmriG des Querschnittes: Der Querschnitt zeigt das Bild eines 

Fiinfeckes dadurch, daft das Blatt stets sehr stark eingerollt ist, 
so dafi sich die Blattrander fast beriihren. Die Kinnen sind relativ 
klein und stets zwei an der Zahl. 

GefalMndel: Die Zahl der Gefafibiindel betrug in den beobaehteten 
Fallen stets fiinf, in einem Falle sieben. Es liegt rechts und links 
vom Medianus je ein Biindel iiber einer Rinne und je eines in 
der Eandrippe. In dem Falle mit sieben Bundeln lagen in jeder 
Randrippe deren zwei. Die Bundel iiber den Rinnen sind stets 
bedeutend kleiner als die iibrigen. (T. I, Fig. 1.) 

Mestomseheide: Die Zellen der Mestomseheide zeigen auf der 
Phloemseite eine starke Yerdickung der Innenwand und eine sehr 
diinne AuCenwand. Diese Ungleiehheit nimmt gegen die Xylem- 
seite allmahlich ab, so dafi die Zellwande dort schliefilich gleieh 
dick sind. (T. II, Fig. 1.) Dasselbe gilt von der Mestomseheide 
aller Aira-Arten, so dafi dieses Kennzeichen nicht weiter hervor- 
gehoben zu werden braucht. 

Parenchymscheide: Die Parenchymscheide, die wie bei alien Arten 
aus ziemlich grofien, dunnwandigen Zellen besteht, ist durch ihren 
geringen Gehalt an Chlorophyll und den engen Zusammenhang 
der Zellen leicht vom Assimilationsgewebe zu unterseheiden und 
umgibt in den beobaehteten Fallen stets nur das halbe Gefafi- 
biindel, u. zw. die Xylemseite, wahrend auf der Phloemseite das 
Assimilationsgewebe sich direkt an die Mestomseheide anschlieCt. 

Mechanisches Gewebe: Das mechanische Gewebe bildet, wenn es 
stark entwickelt ist, einen geschlossenen Ring unter der Epi- 
dermis   der   Unterseite;   haufig   aber   weist   der   Ring   Unter- 



brechungen auf (T. II, Fig. 3), und zuweilen ist das mechanische 
Gewebe auf Zellgruppen iiber den Bundeln und am Blattrand be- 
schrankt (letzteres fast nur an Halmblattern). Eine kleine Gruppe 
mechaniseher Zellen findet sich aueh stets auf der morpho- 
logischen Blattoberseite iiber dem Medianus. Es sei weiters gleich 
hier darauf aufmerksam gemacht, daft der Sklerenchymring der 
A. flexuosa im Gegensatze zu dem von A. media und A. setacea, 
deren mechanische Gewebe Einge von ziemlich gleichmafiiger 
Breite und mit glattem Innenrande bilden, sehr ungleichmafiig 
breit, fast ausgezackt erscheint, wie dies aus dem Ubersichts- 
bilde (T. I, Fig. 1) deutlich ersichtlich ist. Damit im Zusammen- 
hang stehen aueh die haufigen Unterbrechungen des Binges, die 
oft gleich neben der breitesten Stelle auftreten. Die Ursache 
dieser Erscheinung liegt darin, dafi die im Verhaltnis zu den 
Epidermiszellen sehr kleinen Sklerenchymzellen in Gruppen 
zwischen die Epidermiszellen eingesenkt sind (T. II, Fig. 3), eine 

sind sehr dickwandig mit kleinem Lumen. 

Epidermis: Die Epidermis der Oberseite ist hier stark von der der 
Unterseite verschieden. Die Oberseite, die durch die starke Ein- 
rollung des Blattes einen wirksamen Schutz erhalt, besteht aus 
relativ kleinen, dunnwandigen, im Querschnitt fast kreisrunden 
Zellen, die gegen den Blattrand zu noch kleiner und etwas dick- 
wandiger werden, und dann von hier, allmahlich wieder an- 
wachsend, in die Zellen der Unterseite iibergehen. Diese sind be- 
deutend groCer, dickwandig und geben mit ihrem sehr weiten 
Lumen im Querschnitt das Bild eines Rechteckes. Uber den Quer- 
wanden der Zellen finden sich meist Verdickungsleisten. (T. II, 
Fig. 2 und 3.) 

Gelenkzellen: Die Gelenkzellen sind bei dieser Art gewohnlich nicht 
sehr deutlich ausgebildet, was mit der geringen Einrollungs- 
bewegung des Blattes im ZusammeDhange steht. In manchen 
Fallen sind sie von den sehr dunnwandigen Epidermiszellen fast 
nicht zu unterscheiden. Sie liegen in Gruppen von vier bis sechs 
in den beiden Rinnen. 
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