
DAS NEOLITIIlKUM IN MITrELITALIEN 

DANIELA COCCHI GENICK, Viareggio 

In Mittelitalien lassen sich im Neolithikum zwei kulturelle Gebiete, 
dcr adriatische und der tyrrhenische Bereich voneinander abgrenzen. 

Auf der adriatischen Seite der italienischen Halbinsel setzt der Neo
lithisierungsproze.13 gegen Ende der ersten Hălfte des 5. Jahrtausends v.Chr. 
mit der Verbreitung einer Kulturgruppe ein, die als „facies abruzzese
marchigiena" bezeichnet wird. Sie ist charakterisiert durch die Vergesell
schaftung von Impressokeramik mit wenigen Funden achromatischer oder 
mit roten Streifen bemalter Feinkeramik (ceramica figulina). 

In der ălteren Phase dieser Erscheinung, fi.ir die uns Radiokarbon
datcn von 6578+/-135 B.P. und 6580+/-75 B.P. vorliegen, ist die Im
pressoverzierung flăchendeckend angebracht. Neben unregelmăGigen 
Mustern und annăhernd parallelen Streifen treten seltener eingetiefte Li
nien auf, unter den Gefă.13formen dominiert der bauchige Becher mit 
Standfu{), die Feinkeramik (ceramica figulina) ist ău.13erst selten. 

Die Siedlungen bestehen aus in den Boden eingetieften, ovalen Hi.it
ten; die Wirtschaftsform ist bereits auf einem entwickelten Produktions
stadium: Samenkorner von Malz und Emmer untcr den botanischen Re
sten sprechen cbenso deutlich fi.ir einen fortgeschrittenen Entwicklungs
stand der Landwirtschaft wie die zahlreich angetroffenen Mahlsteine. 
Die Viehzucht wird vor allem durch Schweineknochen belegt. 

Die Keramik der folgenden Phase, fi.ir die Radiokarbondaten von 
6247+/-130, 6260 +/-85 und 6140+/-70 B.P. ermittelt wurden, ist 
charakterisiert durch lmpresso- oder Ritzverzierung, die nach einem exak
ten Schema angebracht ist, das jedoch nur einen begrenzten Motivschatz 
aufweist. Die Dekoration ist in der Regel auf dem Bauch der GefăGe an
gebracht, unter deren Formen weiterhin bauchige Becher mit StandfuB 
(Abb. 1 A) dominieren. Achromatische oder mit roten Streifen bemalte 
Feinkeramik (ceramica figulina) erscheint weiterhin nur in geringem 
Umfang. 

Besonders erwăhnenswert sind GefăBformen und -verzierungen so
wie Silexfunde, die auf Verbindungen mit dcr Bandkeramik hinweisen, 

1 Civico Museo Preistorico e Archeologico „A. C. Blanc" - Viareggio (Lucea. 
ltalien). 
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Abb. 1. Imprcsso-Keramik von cler adriatischen Seite cler ital. Halbinsel. 

A: facies abruzzesc-marchigiana; B: Aspetto di Marcianese (nach: Cremonesi 1976; 
Ducci u. Perazzi 1987). 
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wie sie aus einer Station in den Marken, Ripabianca di Monterado vor
liegen. 

Landwirtschaft und Viehzucht sind auf einem weiter fortgeschritte
nen Entwicklungsstadium, in dem nun mehr die Rinderzucht i.iberwiegt. 
Obsidianfunde sprechen fi.ir beginnende Wirtschaftsbeziehungen mit an
dcren Regionen, die sich in den nachfolgenden Perioden noch weiter aus
prăgcn werden. 

Wahrcnd nur sehr wenige Anhaltspunkte auf die Art und Weise der 
Sicdlungen vorliegen, gibt es Hinweise auf ein interessantes kulturelles 
Brauchtum und Bestattungswesen. Am Riparo Continenza in den Abruz
zen ist ein besonderer Kult der Brandbestattung angetroffen worden. 

Am FuB der Felswand waren vier ganz erhaltene GefăBe zusammen
gcstellt und mit den verbrannten Knochen eines erwachsenen Indivi
duums bedeckt worden. Die Reste zweier Kinder waren in zwei der Ge
făt3e aufbewahrt, von denen eines von au{)en mit Lehm ummantelt und 
von einer Keramikscherbe bedeckt war. Die beiden anderen Topfe waren 
lecr, an einem fanden sich jedoch Spuren von Ocker. Es scheint sich bei 
dieser Deponierung um Kinderopfer, vermutlich im Zusammenhang mit 
cincm Fruchtbarkeitskult der Erde zu handeln, mit dem auch die Locher 
im Boden an gleicher Fundstelle zu verbinden sind. Einige davon waren 
mit Lehm ausgeschmiert, ein hăufiger Befund aus Grotten des italie
nischen Neolithikums. 

Kilrzlich ist in den Abruzzcn, in der Siedlung Marcianese eine wei
terc kulturelle facies entdeckt worden, die durch Keramik mit feinen 
Impresso- und entwickelten Ritzmotiven charakterisiert ist (Abb. 1 B) 
und Parallelen in der facies del Guadone in Apulien besitzt. Die Verge
sellschaftung dieser Keramik mit den GefăBen unserer in r:Marken und 
Abruzzen verbreiteten Kulturgruppe verdeutlicht ebenfalls einen deut
lichen i.iberregionalen Austausch. Die unkalibrierten 14C-Datierungen 
4340+ /-60 und 4300+ /-90 v. Chr. deuten allerdings auf einen retar
dierenden Effekt gegenilber der apulischen facies. 

Gegen Ende der Periode der Impresso-Keramik in Abruzzen und 
Marken, nach unkalibrierten Daten etwa um .4200 v.Chr. erscheint in den 
Abruzzen die „facies di Catignano" mit einer Feinkeramik (ceramica figu
lina), die bichrom mit roten Băndern oder trichrom, mit zusătzlichen, in 
sogenannter „Negativtechnik" erstellten braunen Băndern verziert ist. 
Dil'~e Technik binhaltet <las Aufbringen von Tierfett an den Stellen des 
noch ungebrannten GefăBes, an denen eine braune Fărbung nicht ge
wunscht wird. AnschlieBend wird das gesamte GefăB braun gefărbt und 
gcbrannt, wobei clas dann schmelzende Fett ein Anhaften der braunen 
Farbe an den entsprechenden GefăBstcllen verhindert. 

Die Formen dieser Feinkeramik (ceramica figulina) sind einfach: ka
lottenfărmige Schalen, bauchige Tassen, karinierte Kelche, flaschenfor
mige GefăBe, die Verzierungsmotive dagegen recht vielseitig und akku
rat ausgefilhrt. Es dominieren girlandenfărrnig, im Zick-Zack oder oder 
nctzartig angebrachte Bănder (Abb. 2, 1-5). Es tritt auch eine fein ge
magerte Keramik mit di.inner Ritzverzicrung auf (Abb. 2, G-9), oder aber 
grobe Ware (Abb. 2, 10-12), die sich mit dcr Keramiktradition der vo
rangcgangencn Phascn vcrbinden lăBt. 
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Abb. 2. Die Keramik aus Catignano (nach: Cremonesi u. Tozzi HJ8i). M. 1: # # 
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Die Grabungen in Catignano erlauben eine ausgezeichnete Dokumen
tation sowohl der Wirtschaftsbasis, als auch der Struktur dieser Sie<llung. 
Der Anbau von Getreide erscheint gut entwickelt. im Bereich der Vieh
zucht kommt es zu einer weiteren Verschiebung zugunsten der Rinder
wirtschaft. 

Die Bauten der Siedlung sind typologisch recht vielseitig und weisen 
eine Reihe von Neuerungen im italienischen Neolithikum auf. Unter den 
ausgegrabenen, beziehungsweise rekonstruierbaren Befunden sind rech
teckige Hi.itten; Brandbereiche aus rechteckigen Bodenvertiefungen mit 
vom Feuer verziegelten Wanden und Scherben auf dem Bodcn, wic sie 
auch in den Chassey-Siedlungen bei Toulouse angetroffen wurden; 
kleine zylindrische Gctreide-Speicherbauten mit Resteu ciner Umman
telung aus Ton. 

Die bemalte Keramik dieser facies findet enge Analogien im Bercich 
der Kulturcrscheinung von Passo di Corvo, die in zahlreichen befestigten 
Siedlungen auf den Hochflachen Apuliens anzutreffen ist. 

Die kulturelle Entwicklung um Catignano scheint zur Bildung der 
nachfolgenden „facies di Ripoli" um die Mitte des 4. Jahrtausends beigc
tragen zu haben, welche bis in den Beginn des 3. Jahrtausends fortdaucrt. 
Diese ist durch die betrachtliche Fahigkeit charakterisiert, Einfli.issc an
derer Kulturgruppen zu i.ibcrnehmen und zu verarbeiten, um dann ihrer
seit auch weit entfernte Gebiete ·zu beeinflussen, was durch die hohe 
Zahl der dorthin verhandelten Gegenstande belegt wird. 

In der Siedlung von Ripoli sind die Entwicklungsstrange dieser fa
cies umschrieben worden, wobei die Funde aus den dortigen Hiltten drei 
verschiedenen Gruppen zugeordnet werden konnen (Abb. 3). Die erste 
Gruppe, die druch Radiokarbondaten um 5630 + /-80 B.P. als die al teste 
bestimmt wird, umfaBt eine umfangreiche Keramiktypologie mit einem 
deutlichen Ubergewicht der Feinkeramik (ceramica figulina). Haufigster 
GefaBtyp ist der karinierte Becher mit Parallelen bei der tyrrhenischen 
facies Sasso-Fiorano, ebenfalls gut dokumentiert ist ein flaschenfărmi
ges GefaB mit durchbohrten Griffknubben unterhalb des Randes, der 
groBe halbkugelige Topf und die kalottenfiirmige Tasse. Dieser Formen 
besitzen haufig cine rote und braune Bemalung, wobei eine metopalc 
Anordung der Motive seitlich der Henkel besonders charakteristisch ist. 
Die Verzierungsflachen sind durch rote Bander umgrenzt, ader durch ge
rahmte Punktreihen, zu de!1 charakteristischen Motiven gehoren strich
gefilllte Dreiecke oder Rechtecke sowie Linienbander (Abb. 4, 1-7). 

In der zweiten und dritten Gruppe nimmt der Anteil an Feinkeramik 
(ceramica figulina) graduell ab. Im Formenspektrum der GefaBe nehmen 
konische Becher und Schalen zu, die in den alteren Befunden nur selten 
auftraten und cs treten neue Typen auf, wie die bauchigen GefaBe mit 
innenliegenden Henkeln, deren Lage auBen durch zwei kleine Knubben 
gekennzeichnet ist ader konische Schilsseln mit cinziehendem Hals, der 
mit Reihen kleiner Knubben verziert ist (Abb. 4, 8-14). Fur letztcre 
seien hier Parallelen des griechischen Neolithikurns aus Orchomenos und 
Otzkaki angefilhrt. Die jilngste 14C-Datierung der dritten Gruppe von 
Hi.itten umfaBt den Zeitraun 5100+ /-120 B.P. 

Zu den kulturellen Beziehungen der ersten Phase mit der facies di 
Sasso-Fiorano kommen im folgenden Zeitabschnitt nordliche Verbin-
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Abb. 3. Entwicklung der GefiWformen dcr facies Ripoli und Paterno (nach: Cremo
nesi u. Tozzi 1987). 
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Abb. 4. Die Keram,ik der facies di Ripoli (nach : Cre.monesi 1965, ders. 1976). 
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dungen mit der Kulturgruppe Chassey-Lagozza und siidliche mit Diana, 
gut dokumentiert in der Grotta dei Piccioni di Bolognano, wo die feinc, 
rot leuchtende Keramik des Types Diana zusammcn mit einer Rcihe klei
nerer Schalen mit Osenhenkeln und Graffiti-Verzierung des Chassey
Typs (Abb. 4, 12) vergesellschaftct ist. AuGerdem finden sich dort auch 
cinige importierte Funde der siiditalienischen Kultur von Serra d'Alto. 

Fiir die Grotta dei Piccioni liegt uns eine Radiokarbondatierung von 
4770+/-110 B.P. vor. 

Ein weiter fortgeschrittener Moment ist durch die Komplexe Fossa
cesia in den Abruzzen und Santa Maria in Selva in den Marken vertreten 
(Abb. 3), wo einige Kupferspuren den allerersten Anfang einer Metall
verarbeitung markieren. Auch einige Aspekte der Keramik deuten da.
rauf hin, da kleine runde Applikationen metallische Nieten nachahmcn 
diirften, da sie auf der anderen Seite des Gefă.Ges Henkeln gegeniibcr
liegen. Auch die rătliche Farbe der Keramik lie.Ge sich als Imitation von 
Kupfergefă.Gen verstehen. 

In der Steinindustrie der facies di Ripoli lăl3t sich eine Zunahme 
sowohl der in Campignan-Technik (Abb. 5, 1-2) hergestellten Gerăte 
fcststellen, als auch eine deutliche Hăufigkeit der Obsidianklingen ins
besondere in der spăten Phase, Anhaltspunkt fiir gestiegene wirtschaft
liche Verbindungen mit den Ăolischen Inseln. Unter den Gerăten aus 
geschliffenem, poliertem Stein sind Beile, Ringe und Scheiben (Abb. 5, 
6-8). Kiesel mit gegeniiberliegenden Einbuchtungen (Abb. 5, 9) kănnen 
sowohl als Schlagwerkzeuge, als auch als Netzbeschwerer gedient haben. 
Mit rotem Ocker in geometrischen Motiven bemalte Steine zeigen mă
glicherweise menschliche Figuren (Abb. 5, 11). 

Die ,Siedlungen bestanden aus in den Boden eingeticftcn Hiitten mit 
rundem oder ovalem Grundrii3; in Ripoli war die Siedlung durch eincn 
breiten Graben geschi.itzt, der auch die Bestattungen in Gemeinschafts
grăbern miteinschlol3. 

Was die kulturellen Eigenschaften betriff, so liegt aus der Grotta dei 
Piccioni ein einzigartiger Befund vor. Am Fu.G der Hăhlenwand sind ins
gesamt elf mit Kieselsteinen umgrenzte Kreisflăchen gefunden worden, 
von denen eine das Skelett eines Neugeborenen enthielt, wăhrend neben 
zwei weiteren die Schădel von zwei Kindern im Alter von 8-10 Jahren 
lagen. Sowohl innerhalb, als auch aul3erhalb dieser Kreise wurden so
wohl ganze Gefă.Ge als auch Keramikscherben, Steingerăte und Pflan
zenreste ausgegraben, vermutlich rituelle Opfergaben (Abb. 5 B). Dieser 
Befund ist als Beleg von Riten interpretiert worden, die ebenfalls mit 
cinem Fruchtbarkeitskult der Erde im Zusammenhang stehen und Men
schenopfer miteinschlossen. Was die wirtschaftlichen Aspekte betrifft, so 
scheint dem Ackerbau eine gro.Gerer Rolle zuzukommen, worauf eine 
gro.Ge Anzahl gefundener Mahlsteine und Steinsicheln hinweisen; die 
Viehzucht umfal3t ausgeglichene Anteile der verschiedenen Tierhaltun
gen, wăhrend der Jagd nur eine untergeordnete Rolle zugefallen sein 
diirfte. 

Ein Aspekt des ausgehenden Neolithikums in den Abruzzen lă.Gt sich 
in der Siedlung von Paterno (Abb. 3) erkennen. Hier findet sich in grăs
serer Zahl ein im siidlichen Italien verbreiteter GefălHyp, die konische 
Schale mit einer Verzierung aus einer oder mehreren eingeritzten Zick-
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Abb. 5. Grotta dei Piccioni di Bolognano, facies di Ripoli. 
A: Steininclustrie, Steinanhănger und bemalter Kiesel; B: L ageplan der Steinkreise

(nach: Cremonesi 1976). 
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Abb. (i A: Impresso-Keramik von der tyrrhenischen Seite der ital. Halbinsel; 
!B: Linear verzierte Keramik (nach: Anzidei u. Bietti Sestieri 1980; Bagnone 1982; 

Calvi Rezia 1980; Grifoni 1969; Peroni 1962-63). 
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Abb. 7. Aspetto di Sarteano. GefăBformen, Henkel, Harpune a us Hirschgeweih und 
Knochenring (nach: Grifoni 1967). 
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zack-Linien an der Innenseite, unmittelbar unterhalb des Randes, was 
aus der Tradition der facies di Ripoli abgeleitet zu sein scheint. Neben 
dem Auftreten dieser GefăGform ist dieser Zeitpunkt charakterisiert durch 
eine gegenliber den frliheren Phasen eber beschrănkte Vielfalt der Ke
ramiktypen, die als Reprăsentant einer Dbergangsperiode zur Kupferzeit 
- wie angeflihrt - vor allem metallische Vorbildcr nachzuahmen 
scheint. 

Auf der tyrrhenischen Seite sind die Anhaltspunkte zum Neolithisie
rungsprozeG vergleichweise spărlich, der auch hier durch die Verbreitung 
der Impressokeramik mit Zickzackmotiven gekennzeichnet ist. 

Dieser Keramiktyp ist in zahlreichen Fundstellen beobachtet worden, 
die einzige Siedlung mit einer nennenswerten Menge von Impressokera
mik in stratigraphischem Kontext jedoch ist Pienza (Kreis Siena). 

Die Keramik aus Pienza ist charakterisiert durch eine besondere 
Vielfalt und teilweise sehr sorgfăltige Ausflihrung der Dekorationsmuster 
und wcist enge Analogien zu jener aus Basi in Korsika auf, die 5750+ / 
-50 v. Chr. datiert und generell in das wcstliche Ambiente der Kar
dium-Kcramik einzuordnen ist. 

Die Verzierung besteht liberwiegend aus gewinkelten Linien, zuwei
len weiG inkrustiert, die zu horizontalen, vertikalen oder schrăgen Băn
dern, Zick-Zack-Motiven Dreiecken u.a. zusammengefaGt werden. Zu
sătzlich treten auch aus eingeritzten Segmenten gebildete Bănder auf. 
Die GefăBformen sind einfach, in der Regel mit weitem Offnungsdurch
messer, der găngigste Typ ist die einfach kalottenformige Schale (Abb. 
6 A). 

Die darauffolgende Periode ist gekennzeichnet durch die Verbreitung 
einer linear verzierten Keramik, bei der verschiedene Aspekte beobachtet 
werden konnen. 

In der nordlichen Toskana kommt es zu einer Entwicklung, die ins
besondere liber die karinierten Becher und kleinen, knubbenfOrmigen 
Henkelaufsătze (Abb. 6 B) mit der norditalienischen Kultur von Fiorano 
zu verglcichen ist. Sie datiert 3900 + /-60 v. Chr. 

In dcr slidlichen Toskana, is vielen Bereichen der Provinz Siena 
kommt es zu einem als „aspetto di Sarteano" bezeichneten Entwicklungs
prozeG, der gekennzeichnet ist durch Becher mit - gegenliber der Ke
ramik der facies von Fiorano - deutlich weniger entwickelter Karinie
rung, einfach kalottenfOrmigen Schalen oder flaschenfOrmigen GefăBen 
mit horizontal angebrachten Henkeln (Abb. 7, 1-8). Besonders charakte
ristisch sind auch Harpunen (gezahnte .Spitzen) aus Hirschgeweih oder 
groBe Ringe aus Stein oder Knochen (Abb. 7, 9-10). Flir diese facies 
verfligen wir liber eine Radiokarbondatierung von 4130+/-50 v.Chr. 

Die kulturelle facies des sogenannten „aspetto clel Sasso" ist im nord
lichen Latium verbreitet. Hier sind die Formen der GefăBe steifer und 
cinfacher als in den vorangegangenen Pcrioden, sie umfassen karinierte 
Tassen mit deutlichem Bauchknick und Henkeln ohne Aufsătze, bauchige 
Topfc mit vier Henkeln oder flache kariniertc Schalen (Abb. 8 A). 

Im slidlichen Latium kann ein „a.spetto cli Monte Venere" nach den 
Funden aus einer Grottc bei Viterbo beschrieben werden. Er ist gekenn
zeichnet durch bemalte Keramik in Vergescllschaftung mit typischen 
Funden der facies del Sasso. Unter der bcmaltcn Keramik sind bauchige 
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Topfe mit Zylinderhals und vier bauchstăndigen, waagerecht angebra
chten Henkeln. Ihre Verzierung besteht aus braunen Winkelbăndern und 
Dreiecken, wobei die Motive z.T. durch von der Dekoration ausgelassene 
Flăchen (tecnica 'a risparmio') gebildet werden (Abb. 8 B). 

Gemeinsam mit Scherben der linear verzierten Keramik sind z.T. 
Scherben der facies di Ripoli gefunden worden, die auf Beziehungen mit 
den Kulturbereichen an der adriatischen Seite der Halbinsel deuten, so
wie einige wenige Keramikfragmente des siiditalienischen Serra d'Alto
Stiles. Die Vergesellschaftung mit der Keramik von Ripoli unterstreicht 
den lang anhaltenden Gebrauch der linear verzierten Keramik im tyrrhe
niscfien Gebiet. 

In diesem Zeitraum Iallt sich bereits eine eindeutig produktionsorien
tierte Wirtschaftsform mit Schwerpunkten auf der Landwirtschaft fest
stellen, wie sie durch zahlreiche Funde von Mahlsteinen und Sichelein
sătzen belegt wird. Die meisten prăhistorischen Befunde stammen aus 
Grotten mit kultureller oder sepulkraler Nutzung, wăhrend uns Hinweise 
auf die Siedlungsanlagen · dagegen nur ăullerst spărlich vorliegen. In der 
Grotta del Sasso di Furbara, Provinz Latium sind insgesamt sieben Be
stattungen gefunden worden, von denen eine gegeniiber den anderen iso
liert liegt und einer herausragenden Personlichkeit der Gemeinschaft 
zugedacht sein durfte, auch da der Schădel des Individuums Spuren einer 
Trepanation erkennen liell, die .vermutlich zu therapeutischen Zweck:en 
ausgefiihrt worden war. 

In Zusammenhang mit Kulten des Wassers sind einige Befunde aus 
Grotten zu stellen, in denen GefaBe ausgegraben wurden, die unter stiin
dig tOrpfelnden Wasserquellen gestanden haben miissen. Die Funde von 
Mahlsteinen in den Grotten diirften mit Fruchtbarkeitskulten des Bo
dens und der Erde erklart werden. 

Gegen Ende des 4. Jahrtausends sind in der Kultur des tyrrhenischen 
Mittelitalien verschiedene lokale Einzelaspekte zu trennen, die z.T. noch 
nicht klar definiert werden konnten und Einfliisse aus unterschiedlichen 
Kulturbereichen erkennen lassen (Abb. 9). Diese Periode ist somit durch 
eine besondere Entwicklung von Austausch und Handel zwischen ver
schiedenen Regionen charakterisiert. 

Es lassen sich Verbindungen nach Norden zum Bereich Chassey-La
gozza erkennen (Abb. 9, 1-7), nach Siiden zur facies di Diana (Abb. 9, 
8-9) und den spaten Phasen der Kultur von Ripoli (Abb. 9, 10-11). 

In der nordlichen Toskana iiberwiegen die Elemente des Typs Chas
sey, wahrend in der siidlichen Toskana und den weiter im Landesinneren 
gelegenen Fundstellen des tyrrhenischen Bereiches Einfliisse aus dem 
Diana-Kulturbereich faBbar sind. 

Zahlreiche Befunde dieser Periode liegen auch aus dem zentralen 
Latium, den Gebieten um Rom vor. Hervorzuheben sei hier die Siedlung 
von Quadrato di Torre Spaccata, wo eine Vergesellschaftung von Funden 
der Kulturen Chassey, Diana und Ripoli angetroffen wurde und somit die 
kulturelle Vielseitigkeit dieses Zeitraumes klar verdeutlicht wird. 

Ein fortgeschrittener Entwicklungsstand bei der Landwirtschaft ist 
auBer durch Mahl- und Reibsteine unterschiedlicher GroBen auch durch 
Funde von verkohlten Getreide und Gemiisesamen zu erkennen sowie 
durch die Befunde im Zusammenhang mit den Fruchtbarkeitskulten der 
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Abb. 9. Das Spătneolithikum auf der tyrrhenischen Seite der ital. Halbinsel (nach: 
Amadei u. Grifoni Cremonesi 1986-87; Anzidei 1984; ders. 1987; Bagnone 1982; 

Cocchi Genick 1986; Guerzoni 1984-85; Peroni 1962-63; Sarti u.a. 1985). 
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234 D. COCCHI GENICK 

Erde. In der Grotta dcl Leone di Agnano, in der Nahe von Pisa sind 
Steinkreise entdeckt worden, von denc~n einer eine Feuerstelle begrenzte, 
in der Uberreste von verkohltem Getreide und Malz lagen und auf ein 
Opfer, moglicherweise zum Zeitpunkt der Saat schlie.Ben lassen. 

(Zeichnungen: L. Martinelli; Ubersetzung: Th. Urban). 
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