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Kunst und Religion der Mayayolker illl alten 
und heutigcn Mittelaluerika. 

1£s ist fiir jeden Gebildeten lehrreich, die Ubel'l'este del' friihel'en 
Knltnren kennen zu lernen, als Beweis fiil' das, was andere Menschen 
VOl' uns geleistet haben, als MaBstab fiir das eigene Konnen und als 
QueUe fiir nene Gedanken nnd nene Kunstempfindnng. 

Besonders gilt dies fiir die amerikanischen Volker, weil diesp ihre 
Kultnr oIme Beeinflussnng von del' alten Welt ,geschaffen haben. VOl' 
allem verdienen die Mayas die meiste Beachtung, weil sie die hochste 
geistige und kiinstlerische Entwicklnng anf dem amerikanischen 
Kontinent erreicht haben. 

Die Frage, ob es in praehistorischer Zeit zwischen Asien und 
Amerika eine Verbindnng gegeben hat, welche die asiatische Kultu}" 
den Indianern iibermittelte, ist noch viel umstritten, weil die Knnst 
beider Volkergruppen viel Gemeinsames anfweist. So hat z. B. del' 
Drache in Alt-China einen mnschelformigen Anfbau anf del' Nase, 
welcher garnicht dorthin gehort, den wir abel' an gleicher Stelle nnd 
in gleicher Form auch bei den gefiederten Schlangen del' Mayas 
finden; anBerdem erinnert del' GesichtsschniU des gnten Gottes del' 
Mayas dnrchaus an Buddha. Diese augenscheinlichen Pal'allelen be
rnhen darauf, daB sich die Volker selbst ahnlich sind, andererseits del' 
Mensch selbst an verschiedenen Orten immer auf die gleichen Gedanken 
und Vorstellungen kOlmmen muB. 

Die Moglichkeit, daB in einer sehr friihen Zeit, als es noch keine 
Kultur gab, iiber Alaska zwischen beiden Kontinenten die Menschen 
hin nnd her gewandert sind, wird nicht bestritten, abel' dies hat in 
spaterer Zeit, als die Menschen schon vorgeschrittener waren, sichel' 
nicht stattgefnnden, denn sonst hatten sie auch ihre Haustiere und 
Samen mitbringen miissen. Bei del' Entdeckung Amerikas waren dort, 
auBer dem Hund und den Truthiihnern, keine Haustiel'e bekannt. Es 
fehlten das Haushuhn, das Hausschwein, die Kuh, Schafe und Ziegen, 
auch kannte man nicht den Reis, das Zuckerrohr, die Banane und die 
KokosnuBpalme. Andererseits waren VOl' del' Entdeckung Amerikas 
in Asien und Europa die Truthiihner unbekannt, wie auch del' Mais. 
Tabak, Paprika, Kakao, die Kartoffel und Ananas. Ferner gab es in 
Amerika keine Tuberkulose, dafiir abel' in Europa und Asien keine 
Syphilis. Aus diesen Griinden, auf welche del' geistreiche E d u a I'd 
S e I e I' hinwies, ergibt sich klar, daB seit del' Zeit, als sich die Kultur 
entwickelte, Amerika vollig abgeschlossen geblieben ist. 

Dieseldorlf. Mayav<ilker. 1 
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Die Mayavolker hatten ihreW ohnsitze in Mittelal11erika, von 
Yucatan im Norden bis Salvador il11 Sliden, an welchen Stellen ihre 
N achkomlnen noch heute ansassig sind. Diese zerfallen nach 0 t t 0 

S toll in 19, nach C a 1'1 Sap perin 22 Stamme mit verschiedenen 
Sprachen, welche un tel' sich so verwandt sind, wie das Spanische mit 
dem Italienischen. Del' 1ndianer versteht nicht ohne weiteres die 
Sprache des Nachbarstaml11es, woraus auf groLle IE.olierung geschlossen 
werden muLl. Dagegen weichen die Hieroglyphen zwischen weit ge
b ennten Orten, wie Copan in Honduras und Palenqne in Yucatan, nicht 
wesentlich von einander ab, so daLl diese Rninen entweder von dem
selhen Yolk er haut worden sind, odeI' es eine Zen tralstelle gegehen 
haben muLl, von welcher ans Schriftzeichen unrl Wissenschaften gelehrt 
wlu:ien. 

Die Hauptruinen del' Mayav()lker liegen im heiLlen Land, teilweis(' 
in del' trockenen Tiefehene von Yucatan, teilweise im fenchten Urwald 
von Guatemala. Die Auswahl diesel' Lander hat darauf heruht, daLl 
sie fli.r den Anbau von Mais besonders glinstig waren und wenig Arbeit 
vel' lang ten, weil man im warm en Land nicht notig hat, (hts Maisfeld 
zu jaten, wenn man Neuland henutzt, wo sich noch kein Unkraut aus
gehreitet hat; auch kann man iIll warmen Land zweimal im .J ahre den 
Mais pflanzen uncI Bamllwolle, Kakao und Tahak ziehen. 1m kalten 
Lande dagegen muLl das Maisfcld wenigstens einm!11 gejatet werden, 
eine Arheit, welche hei den minclcrwertigen Werkzeugen, die man da
mals besaLl, viel Milhe vernrsacht hahen muLl. Es ist daher versHindlich, 
daB die W ohnsitze im heiBen Land hesondere Anziehungskraft hatten, 
aher nul', soweit sie an Fllissen und ::tlll Meer gelegen waren, weil Ulan 
an jenen Orten die Lasten, welche sonst auf clem Riicken del' 1ndianer 
beforclert werden muBten, vermittels Kanus bewegen konnte, so daB 
es moglich war, hei einer MiBernte Lehensmittel von auswarts 11era11-
'lubringen. Dies war hei einer Ansiedlnng im tiefen Urwald nicht mog
lich, uncI daher hlieb hei einer Hungersnot nul' iihrig', sich schleunigst 
in andere Gegenden zu hegehen, wo es Nahrungsmittel gah. Aus diesem 
Grumle wird (1<1s zentral :gelel!ene Hochland im Norden von Guatemala, 
die heutige Alta Verapaz, oft Zuzug von anderen Volkern erhalten 
haben, ~welche ihre KuHur mithrachten und dort verhreiteten. Auf 
1Hesem Hoehplateau wohnten zur Zeit del' Conquista die noch heute 
dort ansassigen Kekchi-1nclianer, von dencn wir freilich nicht wissen, 
oh sie dort berelts gewohnt haben, als sie noch knlturell tief standen, 
odeI' oh sie schon als geistig entwickeltes Yolk dOTt eingewandert sind. 
Das Letztere sclJeint wahrscheinlich, denn die archaologischen Funde 
sind nicht so zahlreich, 11m eine vielta11semljahrige Ansierlllmg· annehmen 
zu konnen, a11ch HiBt sich die Entwicklnne: nicht in mehl'eren iiberein
an del' lie~telHlen Schichten nachweisen, wie es ill1 Bochtal von Mexiko 
del' Fan ist. Freilich bahen die Kekchis l)ei del' Allsbildllng' des Mava
kalenclers ll1itgewirkt, denn die Monatsnamen Mol und Xul hahen ~nr 
noeh in dieE'er Spr'lche (len in den Hieroglyphen ansgedriickten Sinn, 
namlich Ei 11l1d Tier. Anch del' Tagesname ix hat im Kekchi noch 
seinen llrspriine;licben Sinn, denn hix ist der .J agnar. 

Meine Annahme, das die Alta Verapaz als Znflnchtsst~ltte fliT andere 
MayasHimme I!e(lient hat, stiitzt sich nicht allein ::tllf die geographische 
Lage, sondern anch auf den dok11mentariscben Beleg-, daB (lie ans 
Mayapan vertriehenen Rerrscherfall1ilien, die Cnenles lind Coces, sich 
hier niederlieJ.len. Als die Spanier sich vergeblich hell1iiht hatten, die 
lU1znganglielie Gehirgse;.egend ill1 Norden von Gn::ttcmala dnrch Waffen-
12:ewalt zn erobern, iiherlieBen sic es clem Dominikanerm()nch Bartolome 
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de las Casas, die dortigen Bewohner durch Verbreitung des Christentums 
der spanischen Krone zuzufiihren. Das Unerwartete gelang auch, weshalb 
jenem Bezirk der schone Name Verapaz "wahrer Frieden" verliehen 
wurde. Urn die Hauptursache der bestandigen Fehden unter den 
Indianern zu beseitigen, veranlaBten die Monche bald nach ihrer An
kunft, daB die Hauptlinge schriftlich festlegten, welche Lander und 
'Waserschopfstellen ihrem Stamm gehorten. In dem Landertitel der 
Ba-Familie, welchen ich besitze, und der urspriinglich im Jahre 1539 
von dem Monch Pedro Mejia in der Hauptniederlassung San Pedro 
Careha angefertigt wurde, erkUirt der Hauptling Melchior Ba, daB er 
€inen Teil seiner Hinder aus Schamgefiihl (Mitgefiihl) dem Gaspar 
Cnculmi Mann und dem Bartolome Cocona Mann abgetreten hatte, 
deren Stamme vom Rio Lacantun, worunter man den UsumacintlafluB 
versteht, zugewandert waren. Er macht freilich den Zusatz, daB sie 
ans fIem Tiefland heraufgekommen waren, urn das Wort Gottes zu 
empfangen, allein diese Begriindung ist hoch8t unwahrscheinlich, weil 
diese Stiimme schon einige Zeit VOl' Ankunft der Monche eingetroffen 
sein mijssen. Die W ohnsitze der Cucules befanden sich namlich, del' 
Uberlieferllng nach, im ThaI Chicoy, eine Tagereise nordlich von Cob an, 
,YO sieh tllmllii finden, welche auf eine wenigstens zwanzigjahrig'e 
Niederlassnng schlieBen lassen und in welchen Tonfiguren gefunden 
werden, die den yukatekischen Typ zeigen (s. Abb. 39). Auch wissen 
wir, daB die in der Tiefebene wohnenden Indianer nur gezwungen in 
das kalte Hochtal kamen und daB sie bald wieder in ihr geliebtes Tief
land zuriickkehrten, wo sie nicht froren, del' Mais so prachtig gedieh, 
"-0 es 'Wild und Fische im UberfluB gab und wo sie die Lasten nicht 
allf dem eigenen Rii.eken, sondern dureh Kanus befordern konnten. 

Die Mc)nche siedelten daher die am Pasion-FluB ansassigen Choles 
bei Rabinal an, zwei Tagereisen im Siiden von Coban, um ihnen die Riiek
kehl' in das ferne Tiefland unmoglich zu machen. Dort sitzen heute 
noeh ihre Nachkomwen in El Cho1. Auch wissen wir, daB zwei 'fage
reiscll nonlwestlich von Coban, in Yaxcabnal, im .lahre 1555 noch 
Stinmll€ saDen, welche das Christentum nicht angenommen hatten. Del' 
Prior von Coban, Domingo de Vico und del' Monch Andres Lopez waren, 
~mf die Kraft ihres Glaubens vertrauend, von nul' wenig-en Indianern 
l.egleitet, nach dort aufgebrochen, um die Heiden zu bekehren, allein 
diese, heimtiickisch, wie das heiBe Klima selbst, nahmen sie gefangen 
nnd opferten sie dem Sonnengott Xbalamke. Darauf fiel dann del' 
ehristliche Hauptling von Chamelco iiber sie her und erhangte aIle 
Beteiligten. Die vorher erwahnte Angabe, daB die Cucules und Coces 
,-un Usumacintla zlligewandert waren, urn das Wort Gottes zu emp
fall~!'cn, diirfte lediglich eine Floskel gewesen sein. Abel' die Bedeutung 
del' Zuwanderung ist eine andere. Wir wissen, daB diese Geschlechter 
in Mayapan gelebt haben, und von dort bei der Zerstorung del' Stadt 
vertriehen wurden. Nach Cogolludo fand dies im Jahre 1420 un serer 
Zeit statt, 260 Jahre nachdem die Stadt gegriindet war. Da wir aher 
110eh keinen sicheren Anhaltspunkt besitzen, um die Mayazeit mit der 
unserigen in Einklang zu bringen, und eini.Jge Forscher die Bliitezeit del' 
Mayas, welche ca. urn das Jahr 1000 nach Christo stattgefunden hat, 
lllchrere .J ahrhunderte friiher verlegen wollen, ist das Einriicken del' 
ans Mayapan vertriebenen Familien in die Alta Verapaz sehr wichtig, 
weil dadurch die Angabe COigolludos durchaus glaubwiirdig erscheint. 

Ieh habe nun die Gelegenheit gehaht, die Ahkommlinge heider 
yukatekischen Konigsgeschlechter genau kennen zu lernen. Das Haupt 
del' Cucules, Bartolo Cucul, lebte als Altester auf der Plantage Seacte. 

1* 
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als ich sie im Jahre 1891 el'warb. Del' ca. sechzig Jahre zahlende, be
habige Indianer (aIle Cucules neigen zur Starke) fiel durch sein ange
nehmes, wiirdevolles Benehmen auf; er war das anerkannte Oberhaupt 
del' Umgegend und fUllte seine Stellung ohne Intrigue zur allgemeinen 
Znfriedenheit aus. Leider zwang mich eine reiehliche Ernte, ihn ein
mal zum Kaffeepfliicken heranzuholen; er folgte auch dem Rufe, zog 
sich dann abel' bald auf sein eigenes Land zuriick, weil es ihm nicht 
paBte, fiir mich zu arbeiten. Sein Sohn Eusebio hatte, wahrend seine 
Bruder bei mil' als Arbeiter blieben, den Hang, sich geistig zu betatigen, 
was damals etwas AuBergewohnliches war, und zeigte dadureh den 
Hang zur Wissenschaft, den seine Vorfahren gehabt haben miissen. Er 
ging nach Carcha und ist dort of tel'S zweiter Biirgermeister gewesen. 
Auch er besitzt das wiirdevolle, fast mochte man sa~en, konigliehe Auf
treten seines Vaters. Er weiB heute, nach 400 J ahren noch, unter 
welchen Hauptlingen seine Ahnen in die Alta Verapaz einzogen, 
woraus hervorgeht, welche Bedeutung diesel' W ohnungswechsel fUr diese 
Stamme gehabt haben muB. Es waren: Xini Coc Cholguing, Tun Cruz 
Coe, Sotz Coc, Rup Xic Cuculna guing und Otoy Ieh. Interessant sind 
die Namen del' Hauptlinge, drei aus del' Familie Coc, ein Cuenl und 
ein Ich. Del' Name Rup Xie ist auf Kekchi unverstandlich, abel' Eusebio 
Cucnl erkHirte mil', es hieBe so viel wie groBes Ohr. Da del' Stamm, 
zu dem die Inkaherrscher ~ehorten, groBe Ohrpflocke trUigen, ist die 
Erklarung, welche Eusebio Cucul hierfiir gab, von Interesse. Er sagte, 
dies kame daher, weil del' Herrscher so viel und so weith in horen miisse, 
was auch durchaus einleuchtend ist. Cholguing bedeutet bei den Kekchis 
heute so viel wie Heide und hat etwas Absprechendes in sich, weil die 
Choles noch Heiden waren, als die Kekchis bereits bekehrt waren, allein 
hier diirfte wohl del' urspriingliche Sinn, Mann aus dem Chol-Stamm, 
zu Grnnde lie gen. Es erscheint daher wahrscheinlich, daB die Choles 
eins del' VDlker waren, welche an del' Mayakultur Anteil gehabt haben. 
Das Wort Sotz bedeutet Fledermaus und Otov ist die Giftnatter. Wir 
entnehmen daraus, daB die Manner in alter Zeit neben dem Familien
namen einen Tiernamen annahmen, ein N agualismus, bei welcher jeder 
ein Tier als Schutzgott besaB. VOl' wenigen J ahren war es in Chama 
noch Sitte, daB die Jiinglinge, wenn sie korperlich nicht etwas Be
sonderes hatten, weshalb ihnen bereits in friiher Jugend ein Spitzname 
gegeben worden war, am Hochzeitsmor·gen fortging-en und das Tier, 
welches ihnen zuerst begegnete, als ihren Sehutzg'ott betrachteten llnd 
dessen N amen dem Familiennamen (weist Chamam) hinzufiigten. 

Die Nachkommen' del' Coc-Hauptlinge sind heute aueh noch in 
Carcha ansassig, sie sind jedoch nicht Indianer geblieben, wie die Cucnles, 
sondern haben sich mit spanischem Blut vermischt und den Namen 
Delgado angenommen. Mitglieder diesel' Familie sind oft Richter und 
Platzkommandant jenes Ortes gewesen und zeichnen sich durch Intel
ligenz ius, abel' sie haben nicht das ab~eklarte Temperament del' 
Cucules, sondern sind ehrgeiziger, und daher ist es wohl anzunehmen, 
daB die SchwierigkeHen, welche zum Fall von Mayapan fiihrten, von 
den Coces ausgegangen sind. Man kann noch nach 400 Jahren eine 
Vererbung del' Herrschereigenschaften feststellen, wobei nul' bemerkt 
werden muB, daB stets einige Mitglieder del' Familie diese nicht zu 
ihrem Besten anzuwenden wissen. 

Die Cucules kannten auch noch folgende zwei Legenden: 
Wie del' Sonnengott seine Frau erschuf (nach del' Niederschrift). 

"Del' Tzultaca wohnte zusammen mit seiner Tochter in einer Hiitte am 
Walde, da kam del' Sonnengott Xbalamke voriiber und unterhielt sich 
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mit dem Madchen, allein sie antwortete ihm nicht und lachte ihn auch 
nicht an. Aus Schabernack schiittete sie das schliipfrige Maiswasser 
auf den 'Veg, so daB der Sonnengott beim nachsten Besuch hinfiel, aber 
auch hieriiber lachte sie nicht. Als der Xbalamke den Vater kommen 
horte, verwandelte er sich in einen Kolibri und kroch in die Bliite der 
Tabakpflanze. SchieB den Kolibri, sagte das Madchen zu ihrem Vater. 
Gut, sagte der Vater, legte sein Blasrohr an und traf ihn, so daB er 
zu Boden fieL Such ihn, sagte der Vater zu seiner Tochter. Sie tat 
es und fand den Kolibri. Dieser zirpte noch leise, tzui, tzui, tzui, wes
halb sie ihn mit ins Haus nahm und auf ihr Kleiderbiindel legte. Da 
wurde der Vogel sofort still. Als die N acht hereinbrach, legte das 
Madchen den Vogel weit von sich und schlief ein. Aber bald wachte 
sie wieder auf und fand, daB der Xbalamke an ihrer Seite lag. Dieser 
veranlaBte sie, mit ihm zu entfliehen. Aber erst sagte er ihr: Gib mir 
das Glas, den Spiegel Deines Vaters. Sie gab es ihm und er schmierte 
RuB darauf. W 0 ist sein Blasrohr? Hier. Darauf schiittete er Chile
staub (Paprika) hinein. Dann entflohen sie. Als der Vater aufwachte 
und seine Tochter nicht vorfand, nahm er den Spiegel, er konnte jedoch 
darauf nichts sehen. Dann nahm er sein Blasrohr, als er es aber ansetzte, 
sog er den Chilestaub ein, WloTauf er furchtbar husten muBte: ochc., 
och6, och6, und daraus entstand der Husten. Darauf rief er den Blitz 
und befahl ihm, seine Tochter zu suchen. Del' Blitz fuhr gen Himmel 
L1nd sah beide am Meere. Abel' del' Xbalamke holte sich den Panzer 
del' Schildkrote, kroch hinein und tauchte ins Meer, so daB del' Blitz 
nnr das Madchen traf. Ais del' Xbalamke wieder auftauchte, sah er, 
daB das Madchen tot war und das Meer voller Blut. Da rief er die 
Libelle, welche sirr, sirr, sirr antwortete, und befahl ihr mit dem Sporn 
das Blnt aufznsaugen, Dies tat sie und fiiUte damit zwolf Kisten voll. 
Diese trug del' Xbalamke in ein Haus. Als er am dritten Tage wieder
kam, fand er in den erst en vier Kisten Bienen, weiBe, schwarze, rote 
und gelbe Bienen. In den anderen Kisten fand er Hornissen und 
Wespen, auBerdem jedoch zwei Heilkrauter Tzoloj-quen und Ruj-max. 
In del' letzten Kiste fand er das Madchen selbst, aber ohne Geschlecht. 
Da rief er das Reh nnd sag·te ihm: Tritt mit dem FuB in den Leib; 
das tat das Reh auch, abel' es zog den FuB zuriick und sagte: Ich habe 
Angst, daB mein FuB stecken bleibt. Da rief er die Gazelle (yuc) herbei 
nnd befahl ihr das Gleiche. Das tat sie auch, und so geschah die Er
"ehaffung des W eibes." 

Das Schlinggewachs tzoloj-quen (Bidens Warszewicziana), nnd 
Ruj-max (Sanicula Mexicana) wird heute noch mit gutem Erfolg g'egen 
Driisenansehwellung', meist die Folge von Infektion durch FuBver
letzung, gegen juekenden Aussehlag und zur Blutreinigung angewandt. 
Ieh frug die Beriehterstatter, wie es kame, daB aus dem Blnt del' Toehter 
des Tzultaeas Bienen, Wespen und Heilkrauter entstanden waren. 
Keiner konnte darauf eine Antwort geben; es ist aber wohl so zu ver-

;s'i;ehen, daB damit das Wesen der Indianerin ausgedriickt sein solI. Eine 
weitere Erzahlung del' Cucules, welche ieh aus dem Gedaehtnis wieder
hole, beriehtet iiber die Entstehung del' Affen. 

"Ein Ansiedler wohn te nahe beim Walde. Als er krank wurde, 
konnte er zur Herstellung des MaisfeldeB die Baume nicht fallen und 
sandte dazu taglieh seine Kinder aus. Diese verbrachten die Zeit mit 
Spielen, anstati zu arbeiten, aber sie berichteten tagHch dem Vater, was 
sie geschafft hatten. Als die Zeit des Abbrennens kam, nahmen sie 
13 Kiirbisbehalter voll Tabak mit in den Wald und setzten sie in Brand, 
damit der Vater glauben soUte, da~ del' trockene Busch brenne. Der 
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Vater kam selbst herbei, um nachzusehen, wie es gebrannt habe. Ais 
die Kinder den Vater sahen, kletterten ,sie erschreckt auf die Biiume 
lmd riefen ihm Affenlaute zu. Da sie sich fiirchteten nach Hause zuriick
zukehren, iibernachteten sie im Walde, aBen die Friichte des Waldes 
und wurden so zu Affen." 

Die Mayakultur ist bekanntlich einige Zeit vor dem Eintreffen del' 
~panier zu Grunde gegangen, da damals die hauptsachlichen Ruinen
statten bereits verlassen und von Baumen bewachsen waren. Die da
maligen Bewohner behaupteten sogar, daB sie nicht wiiBten, wer die 
Erbauer gewesen seien, was darauf zuriickzufiihren ist, !laB sie dem 
Fremdling alles zu verheimlichen such ten, was mit ihrem KuIt zu
sammenhing. Die Errichtung von Steindenkmalern mit Hieroglyphen 
und Daten horte jedoch nicht an allen Orten zugleich 'lUf, sondern 
nacheinander; auch finden wir die Ruinenpliitze nicht zerstort, sondern 
verlassen (Abb. 1). Wir miissen daher annehmen, daB eine Volks
erhebung gegen die Priester stattfand, welche die Auffiihrung so yieler 
gewaItiger Bauten verlangten, wobei zu bedenken ist, daB damit hohe 
korperliche Anstrengungen verkniipft waren, weil es weder aus
reichende Werkzeuge noeh irgendwelehe Lasttiere gab. Der Indianer 
ist fleiBig, wenn es sieh urn Herstellung und Pflege des Maisfeldes 
handeIt, aber er tut ungern schwere Arbeit, zumal im heWen Land. 
J eder, welcher sieh in solehen Gebieten aufgehaIten hat, kann ihm dies 
nachfiihlen, denn sogar der Europaer erschlafft dort; man kann dar:lus 
entnehmen, daB diese Bauten schlieBlich eine groBe Erbitterung er
zeugen muBten, wenn die Kraft der Gefangenen nieht ausreiehte, son
dern die eigenen Stammesgenossen dazu herangezogen wurden. Ais 
das Volk sich erhob, vertrieb es die Priester, es blieb jedoeh den Gottern 
treu. Die Macht der alten Religion ist so fest gewurzeIt, daB sie so gar 
heute noch in den Herzen aller Indianer Guatemalas, die ihren eigenen 
Mais bauen, lebendig ist. In Mexiko und den siidlichen Landern diirfen 
wir das gleiehe erwarten. In diesen geheim gehaItenen tlberlieferungen 
konnen wir nun den Schliissel zu der aIten Religion finden, und ieh 
hoffe, daB die Erfolge, welche unter anderen L u mho I t z im 
nordwestlichen Mexiko, To z z e r bei den Lacandones, Nor den -
ski 0 I d in Siidamerika, B r e u 13 bei den Coras und Columhianern, 
W. C. Far abe e im ostlichen Peru und ich bei den Kekchis 
erreicht haben, als Ansporn dienen mogen, es auch in anderen Geg'enden 
zu versuchen. Freilich muB der Forscher die Sprache der Indianer 
erlernen und ihr Vertrauen gewinnen, und daher tut er gut. als Arzt, 
Pflanzer oder Kaufmann unter ihnen seBhaft zu werden. Besonders 
wichtig ware es, die noch ziemlich unabhangigen Santa Cruz-Indianer 
von Bacalar, die holzerne Gotzenbilder anfertigenden Chucunaques von 
Ost-Columbien und die anderen peruanischen Stiimme auszuforschen. 

Bevor ich die Religionsvorstellungen der heutigen Kekchi-Indianer 
erliiutere, mochte ich auf ihre Lebensbedingungen eingehen, da diese die 
Grundlage fiir die Religion gebildet haben miissen. Der Kekchi
Indianer lebt ausschlieBlich von Mais und schwarzen Bohnen, wo hinzu 
als notwendiges Gewiirz Salz und Paprika (chile) kommt. Von dem 
Gedeihen des Maisfeldes hangt die innere Zufriedenheit, ja das ganze 
Leben des Indianers abo Ich habe selbst eine Hungersnot mitgemacht 
und erfahren, welches Elend dies bedeutet. Der Indianer sucht dann 
kaum genieBbare Wurzeln, die er zusammen mit Mais mahlt, an welcher 
Speise er meist erkrankt, so daB man die hungrigen Mensehen auf den 
Wegen kraftlos hin- und hertaumeln sieht und Hunderte yom Hunger
typhus dahingerafft werden. Heute freilich, seitdem die Wege bessel' 
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sind, kann man Hilfe schaffen, aber fruher war das unmoglich, weil 
die Lasten auf dem Rucken befordert werden mussen und der Trager 
taglich zwei Pfund Mais verzehrt, so daB ein Heranbringen von weither 
nicht in Frage kommt. Daher ist es erklarlich und selbstverstandlich~ 
daB des Indianers tagliche Gedanken, Wunsche und Gebete auf das 
Gedeihen seines Maisfeides ,g,erichtet sind. Hieraus ergibt sich, daB 
der Gott, weIcr_em die Herrschaft uber den Mais zugeschrieben wurde. 
in Gegenden, wo dieser die Hauptnahrung bildet, ane anderen an Wichtig
keit uberragen muBte. Der Mais wird zweimal im Jahre gesat, im 
Dezember im warmen Tiefland und im ApriIlMai im warmen und im 
kaiten Land. Das Dezember-Maisfeld wird Sonnen- oder Sommer-Milpa 
genannt; hierfur wird nur niedriges Buschwerk geschlagen, welches 
nicht angeziindet wird. Diese Saat ist nur eine Aushilfe und hat auBer
dem den Nachteil, daB viele Indianer dabei fieberkrank werden. Aus
schlag'gebend fUr die Frage, ob genugend Mais fur den Unterhalt vor
handen ist, ist der Ertruig der Feuermilpa, fUr welche der Wald odel' 
Busch derart zeitig geschlagen werden muB, daB Mitte April gebrannt 
werden kann. Dieser Monat llluB daher regenios sein. Nach del' Aus
saat, Ende April, mtissen im Mai die ersten, die Fruchtbarkeit brin
venden Regen niedergehen, so daB der Mais schnell emporschieBt, ehe 
das Unkraut ihn erstickt odeI' die schw'lrze Elster (zanate), der nacht
Hche Dachs (lllapache, Procyon lotor), der Fuchs (gato de monte, Vulpes 
virginianus), der Nasenbar (pizote, Nasua nasica), das Eichhornchen 
und die FeIdlllaus das Korn aus del' Erde scharren. Wenn der Regen 
ausbleibt und die Sonne lllitleidios yom blauen Himmel niederbrennt, 
vertrocknet die Saat; dann ist es aber zu spat, nochmals zu pflanzen, 
weil inzwischen das Unkraut herangewachsen ist. Andererseits durfen 
die Regen auch nicht vorzeitig einsetzen, weil sonst die Rodung nicht 
gebrannt werden kann und das Unkraut dann zu machtig wird. SpateI' 
stell en ihm Raupen nach, welche das Herz der jungen Staude anfressen; 
eigentumlich ist hierbei, daB die unansehnlichen Schmetterlinge, die 
den ganzen Tag tiber wie dtines Laub im Herbst herumfliegen, immel' 
gen Osten ziehen. Auch konnen Heuschreckenschwarme, yom Norden 
einfallend, die schons ten Hoffmmgen in wenigen Augenblicken zer
storen, indem sie durch ihr Gewicht allein die Maisstaude umbrechen. 
Wahrend diese Ungliicksfalle immerhin selten vorkommen, treten jedes 
J ahr Sttirme auf und bilden eine bestandige Bedrohung, so daB sie auch 
am meisten gefUrchtet sind. Der Wind vertibt, je n'lch der Richtung. 
aus welcher er blast, und nach dem Schutz der Gebirgshange mehl' 
oder weniger Unheil, so daB eine Milpa (Maisfeld) vollstandig umge
worfen werden kann und eine benachbarte kaum Schaden leidet. Darin 
hat nun der Indianer das Walten einer Macht ,ge!"ehen, die dem Menschen 
Schaden zuftigen will, einige vedolgt und andere verschont. Bei den 
vielen Zufalligkeiten, die bei der Verteilung von Gluck und Ungliick 
auftreten, ist er dann auf den Gedanken gekommen, daB es Mittel und 
Wege gibt, diese tiberirdische Kraft gtinstig zu stimmen, und er sah sich 
daher veranlaBt, dem Gott freiwillig das darzubringen, wonach diesel' 
trachtet. Dadurch wurde den Priestern schon ein groBer Spielraum 
eingeraumt, indem sie je nach eigenem Gefiihl und Interesse nnd 
unter Heranziehung der in den Hieroglyphenbtichern angegebenen 
Regeln das bestimmten, was geopfert werden muBte. Es kommen zwei 
ATten Opfer in Betracht, das eine, bei welchem der Korper gepeinigt 
wurde. durch Blutentziehen, Schmer7 erregung mannigfacher Art, Fasten 
und Enthaltsamkeit im Ehebett; das andere, indem man den Geist 
qualte, durch Hergabe und Zerstorung des wertvollsten Besitzes, J adeit-
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perlen, Gold, Schwefelkiesspiegel, Mosaikarbeiten und TongeHiLle. Als 
Riickstand diesel' Art Opfer fand ich auf der Hohe des Haupttempels in 
Chama eine Schicht von angebranntem Gummi und Kopal-Raucherharz, 
in welcher verbrannte, graue Jadeitperlen, kleine eckig·e Pyritspiegel
Plattchen und runde Opferteller aus Schiefer cingebettet waren, unter 
welcher Schicht dann spater die beriihmte Chama-Vase gefunden wurde 
(s. Zeitschrift fiir Ethnologie 1894). 1m Tiimpel (cenote) von Chichenitza 
hat man viele Kopalknollen gefunden und zerschlagene Jadeitperlen, 
auLlerdem abel' noch Knochen und Schadel von Jungfrauen, welche nach 
Berichten del' Chronisten lebendig in dieses Wasser loch geworfen 
wurden. Daraus geht hervor, daLl man durch freiwilliges Hergeben von 
Leben, Blut und Gut die Gotter sattigen wollte, damit sie keinen AniaLl 
zu weiteren Verfolgungen hatten. Diesen Gedankengang treff·en wir 
hente noch in Zentral-Amerika, denn wenn del' Regen lange anhalt nnrl 
"Oberschwemmnngen vorkommen, sagen die Lente, sogar Nicht-Indianel', 
daLl del' Regen nicltt eher aufhoren werde, bis ein Mensch im FlnB er
trankt sei, was bei solchen Ereignissen dann anch einzntreten pflegt. 
Dabei sind natiirlich in erster Linie Franen nnd Kinder gefahrdet, weil 
sie unerfahren und angstlich iiber die nassen Baumstamme, welche 
als B1'iicken dienen, hiniibergehen oder die vom Regen besclnverten 
Lianenb1'iicken henutzen, die in solchem Zustand leicht zerreiBen. Hier
aus cliirfte del' Glaube entstanden sein, daLl del' WasseDgott besonders 
das Opfer von Jungfrauen ve1'langt. Auf diese Weise, anfgebant auf 
Vorkommnisse in del' N atur, ist del' Glanbe an einen bosen und guten 
Gott entstanden. 

Ich habe nnn versucht, die Gestalten del' alten Gotter von neuem 
zu konstrnieI'en, um] frug daher die Indianer, oh sie sich den gnten Gott 
jung odeI' alt vorstellten. Es wurde mil' ganz logisch geantw.ortet, daLl 
der gute Gott in der Alta Ve1'apaz jllng sein miisse, weil das Land
schaftsbild das ganze J ah1' hinclurch griin ist und griin und jllng iden
tisch ist, ebenso, wie gelb und braun das Alter bedeuten, denn del' reife 
Mais ist gelb und das abgefallene Laub ist braun. Selbstredend muLlte 
der gute Gott auch freundlich aussehen und das Ideal von gottlicher 
Giite und Schonheit znm Ansdrnck bring-en. Ferner mnBte er, dem 
Gedankengang des Indianers folgend, die Personifizierung des Mais
kolbens sein. Und so finden wir auch das Bild dieses Gottes in jugend
licher, kraftvoller Gestalt, mit reichlichem Haar, "wie es del' Maiskolben 
von del' Bliltezeit ab zeigt, und mit einer liickenlosen Zahnreihe, wie 
del' Mais am Kolben sitzt. Man kam so zu einer Gestalt, welche Buddha 
ahnelt, olme daLl deswegen an einen Zusammenhang mit den asiatischen 
Vol kern gechcht werden darf. Del' heutige Indianer wiirde so~mr, sich 
selbst 1ibe1'lassen, wieder die alte Form finden, denn ein Arbeiter aus 
Cubilguitz, eine Tagereise nordlich von Coban, welcher die alten Gotzen
bilder sicher nie gesehen bat, hat aus einer Bamllwurzel ein Gotzenbild 
geschnitzt, welches den alten Darstellungen anffallend almlich ist. 
(Abb.3.) Sein Gegenstiick, der Bose, muLlte selbstredend auch im Bilde 
das Gegenteil desgnten Gottes sein. Er muLlte daher anstatt giitig 
- bose aussehen, anstatt jung - alt, anstatt kraftig - schwachlich, an 
Stelle des reich lichen Haares muLlte er kahlkopfig sein nnd anstatt del' 
regelmal.ligen Zalmreihe 111uLlte er Hocker Hnrl J aguarzalme in den 
Mum1winkeln hagen. Die Augen muLlten tiefliegend, die Backen
knochen uncI del' Unterkiefer hervorstehend und del' Mund eing-efallen 
sein. Wabrend del' gute Gott an del' Erdoberflache \yolmt, nmLlte del' 
Anfenthalt eles Bosen im Ercliuuern gedacht werden, cIa von hier aus 
die Vulkananshriielle llncI Enlgetijse kommen, und cIa hier hinein die 
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kaminartigen Erdlocher fiihren, welche im Dolomitgebiet der Alta 
V,erapaz ungemein haufig sind und Menschen und Tieren gefahrlich 
werden. So wie sich die Gestalten dieser Gotter ergeben, finden wir 
.sie auch in Wirklichkeit auf den alten Darstellungen. Bei der Aus
bildung der Religion muB aber auch die Rasseneigentiimlichkeit des 
Indianers mit zum Ausdruck gelangt sein, und da dieser den Tod lange 
nicht in dem MaBe fiirchtet wie der Europaer und ihn in aller Gelassen
heit, als Erlosung von Arbeit, Hunger und Sorgen hinnimmt, konnen 
wir nicht erwarten, daB angedrohte Strafen nach dem Tode bei ihm 
wirksam gewesen waren. Dagegen lag es nahe, die Abhangigkeit des 
Indianers von der Maisernte als das religiose Hauptmotiv zu verwerten. 
DemgemaB konnte der Teufel auch dort nicht als ein Wesen gedacht 
sein, welches der Seele des Menschen nachstellt, sondern dem Korper 
etwas anhaben will. AIle Vorstellungen, welche sich heute an die Seele 
kniipfen, sind christlichen Ursprungs, da der Indianer kein Wort fiir 
Seele besitzt. Die Gespenster heiBen bei den Kekchis anum, eine Um
bildung des spanischen Wodes anima. 

Der Ertrag del' Maisernte hangt hauptsachlich von dem 
richtigen Ineinandergreifen von Sonnenschein und Regen ab, 
daher ist es selbstverstandlich, daB man auch einen Gatt fiir die 
Sonne und einen fiir den Regen schaffen muBte und daB 
jeder dort intensiv verehrt wurde, wo das eine odeI' andere Element 
seIten ist. In del' regenreichen Alh Verapaz finden wir daher oft 
den Sonnengott, abel' selten den Regengott plastisch dargestellt. Del' 
erstere, gemaB der 'l'ropensonne, muBte energisch und mannlich sein, 
eher bosartig als lieblich, weil er die Saaten verdorren und die Menschen 
erschlaffen laBt. Del' Re~engott konnte abel' nur eine lang herabhan
gende N ase haben, weil beim Regen alles nach un ten hangt. Dem 
bosen Gott muBte abel' auch del' starke Regen unterstehen, weil dieser 
an seinen Festtagen nie fehIt und weil er del' Vater des J ahres ist und 
.Tahr und Regen auf Kekchi dasselbe Wort (hab) sind. An Stelle des 
Regens tritt bei den Mayavolkern oft der Hund, weshalb die aIten 
Kekchis den Regen Ii tzi ej hab (den hiindischen Regen) nannten. In 
Gebieten, wo der Regen seIten ist, werden Tonfloten in Hundegestalt ge
funden, auf denen man das BelIen des Hundes ganz gut nachahmen 
kann. Auf einem hier nicht abgebildeten Idol erscheint e1' .geschlecht
lich erregt, was auf Fruchtba1'keit hinweist, aber zugleich auch mit dem 
K1'agen des Todesgottes, die Wi1'belsaule und Rippen als Knochen ge
zeichnet; mogliche1'weise ist hie1'durch die grundve1'schiedene Wi1'kung 
des Regens, die Saaten beforde1'nd und sie ve1'nichtend, ausged1'iickt. Ein
mal ist del' Hund mit Beil und Schild bewaffnet (Abb. 7). Dies mag 
bedeuten, daB er mit dem Beil an die Wolke schlagt, wie es del' Mam 
im Codex Cortes 14/15 tut, damit del' Regen niederfallt. Der Hund 
wird deshalb als Regenbringer gedacht worden sein, weil er so oft das 
Wasser laBt. Die Floten mogen dazu gedient haben, das Bellen des 
Hundes nachzuahmen und damit den Regen anzulocken, denn wenn 
ein Hund bellt, kommt der "lndere gelaufen. S e I e r gibt Griinde an 
fiir seine Annahme, daB der Hund den Blitz darstelIt, aber da auch 
der Regengott im Codex Cortes 3a-6a mit dem Blitz in der Hand er
scheint, ist die Verbindung als Gewitter aufzufassen, und der Donner 
als Wider hall des Beilschiages gegen die Wolke. Das zweite Tier, 
welches mit dem Zeichen der N acht im Auge und Fackeln in den Handen 
dargestellt ist, ist der Wickelbar, weil sein Fell wie verbrannt aussieht; 
~ie Fackeln bedeuten jedoch nicht immer den Blitz, sondern oft auch 
.die Dii.rre. Die hier ausgesprochene Ansicht, daB del' Hund den Regen 



10 

bringt, wird dadurch gefestigt, daB die Tlaxkalteken den hundskopfigen 
Gott Xolotl bei anhaltender Diine um Regen angefleht haben (S e
Ie rIll, S. ;)01). 

Nach Sonne und Regen ist die auffiillig'ste Erscheinung del' 
Moml. Diesel' findet jedoch bei den heutigen 'Kekchi - Indiansrn 
keine Beachtung. Er gilt als Frau del' Sonne nnd wird cana po, alte 
Frau Mond, Kenannt. Sein Name wird auch in den Oberlieferungen 
nicht erwiihnt. Es ist erkliirlich, daB in del' kalten, feuchten Alta 
Verapaz del' Mond keine Beachtung fand, abel' in heiBen, trockenen Ge
bieten verehrt worden ist, weil man bei seinem Licht reisen und arbeiten 
kann, was wiihrend den heiBen Tagesstunden liistig' fiint. 

Bei del' Ausbildung des Glaubens lag es nahe, aIle auffallenden, perio
disch wiederkehrenden und schreckenerregenden N aturereignisse einzu
flechten, um sie auf diese Weise zur Kriiftigung und Glaubwiirdigkeit 
del' Religion zu verwerten. Als derartige N aturereignisse kOllllnen auBer 
den Finsternissen nul' die gegen Mitte Juli eintretenden sehweren Regen
stiirme in Betraeht. Diese fiigen den Maisfeldern sehweren Sehaden zn, sie 
fiihren gewaltige Wassermengen mit sieh, so daB die Fliisse anstreten, 
Brlieken fortgerissen werden, das Wasser aus den Erdlochern empor
schieBt, weil die unterirdischen Fliisse die Wassermengen nicht mehr 
fassen; dann stiirzen Riitten ein, die Strohdiieher werden undicht, die 
\Vege unpassierbar, so daB del' Indianer in del' fenehten Riitte hocken 
muO und sein Wohlbefinden arg gestOrt wird. Aneh die Tim'e wriin
dern dann ihre Gewohnheiten, denn die Fleisehfresser finden keine Nah
rung mehr, weil del' Spiirsinn versagt; sie wandeln hungrig und ohne 
Scheu auf den Wegen und die Schlangen kommen aus den feuehten 
Verstecken herans. Daher glaubt del' Indianer, daB zu diesel' Zeit 
Jaguare und Schlangen nicht unter del' Gewalt des sie sonst lenkenden 
guten Gottes stehen. Typisch fiir diese Zeit ist die Erziihlung eines 
Ansiedlers am FluB im Tiefland, welchem durch die Flut sein Kanu 
entflihrt wnrde. Er fand es d<tnn wieder, am Bnschwerk hiing'eml, abel' 
eine Anzahl Giftschlangen und ein Jaguar hatten sich dort hinein 
gefliichtet, und er muBte diese erst znr Strecke bringen, ehe er sein 
Kann wieder in Besitz nehmen konnte. Diese Zeit nmBte daher den 
Gedanken an die Moglichkeit des Weltnnterganges aufkommen lassen. 
welcher wie ein schwerer Alp auf dem Volke lastete; dementsprechend 
ist auf del' letzten Seite des Codex Dresdensis del' Weltuntergang durch 
Regen abgebildet. 

Um nun den Bosen zu besiinftigen, riiumte man ihm eine kurze Zeit 
ein, wiihrend welcher von allen Gottern nul' er allein verehrt wllrde 
und man sich das Leben so unangenehm wie moglich machte, weil 
man annahm, daB er dadurch besiinftigt wlirde. Das Fener 
wurde geloscht, es gab daher nul' kaltes Essen, man bestreute sich 
mit Asche und verbr<tchte die Zeit mit Kasteiungen mannigfacher 
Art. Wiihrend diesel' Zeit quiilten sich nicht nnr die Menschen, 
sondern man glaubte auch, daB die sie beschirmenden Gotter kraftlos 
und schmerzerfiillt waren. Dies sind die dem Guayeyab geweihten 
fiinf Tage, welche nach Ablauf del' 18 Monate zu 20 Tagen eintraten 
und den AbschluB des Jahres bildeten. 1m Buch des Chilam Balam 
von Chumayel werden sie Vayayab hoper kin, die de'm Guayeyab ge
weihten fiinf Tage, genannt, anderswo werden sie aueh yail kin odeI' 
rail kin genannt. Diesel' Name ist bei den Kekehis zu ril en tan, eine 
Znsammenziehung von rail cntan, Sehmerzenstage, geworden, nul' daB 
man sie heute nieht mehr, wie ehemals, anf Mitte Juli, sondern auf 
Ostern verlegt, weil an diesen T'algen Christns gestorben ist nnd naeh 
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dem Glauben der Indianer jedes J ahr von neuem stirbt. Daher ist 
auch die BefUrchtung, daB J aguare und Schlangen frei umhergehen, 
heute mit auf Ostern iibertragen, obschon diese Idee nur auf Mitte 
Juli paBt. AuBer den genannten Stiirmen tritt jedoch Mitte Juli 
eine weitere, hochst wichtige N aturerscheinung auf, welche wohl der 
eigentliche Grund war, daB hier SchluB und Anfang des J ahres statt
fand. Mitte Juli bliiht namlich der Mais, und da mit der Eliite erst 
das Maiskorn entsteht, so entsteht fiir den Indianer damit ~uch das 
neue Leben und das neue J ahr. Dieses Ereignis ist jedem Indianer 
stets gegenwartig, und daher ist es ausgeschlossen, daB die Mayas eine 
Verschiebung des J ahresanfanges zulieBen, ohne bald die Korrektnr 
des Unterschiedes vorzunehmen, welcher dadurch entsteht, wenn man 
das Sonnenjahr nur zu 365 Tagen rechnet. Es kann daher als sichel' 
~!'elten, daB diese Volker Schaltta,ge einschoben odeI' die Korrektnr 
in gewissen Zeitabschnitten vornahmen. Leider wissen wir jedoeh 
nicht, welches System dabei in Anwendung gebracht wurde, ja, sogar 
die Chronisten konnten zur Zeit der Conquista nichts iiber (liese ge
heim gehaltenen Regeln in Erfahrung bringen. Die Pokomchis, N aeh
barn del' Kekchis, nennen (liese Zeit kaxik laj kirj, schwere Tage. Die 
Veranstaltung diesel' fUnf Opfertage muB den Zweck verfoIgt haben, 
die bosen Gewalten zu besanftigen, damit sie wahrend der iibrigen 
360 Tage des J ahres die Menschheit verschonten. Zugleich wurc1e 
aber dadurch die Furcht lebendig gehalten, womit die Priester das 
Yolk in Schach hielten. Es gibt nur zwei Mittel, mit denen Menschen 
regiert werden konnen, damit sie sich korperlich nnd geistig unter
ordnen, was fur jedes Regierungssystem die absolute Voraussetzung 
ist; dies sind Liebe nnd Furcht, welche in der Mayareligion dnreh 
Liebe zum guten Gott nnd Fnrcht VOl' dem Bosen ihren Ausdrnek 
finden. Die Kunst des Herrschens besteht abel' darin, d<tB in beiden 
Affekten das richtige MaB gehalten wird, was hier vorlag, da die 
Religion auf die Vorkommnisse in del' Natur begrundet war. 

Die Indianer Gnatemalas nennen nun den Gott, welcher das Gnte 
reprasentiert, "Berg-Tal", so wie die Zusammenziehung dieser beiden 
W orte in jedem Dialekt heiBt. Die Kekchis nennen ihn Tzul-taca, die 
Quiches unrl Cakchiquels sagen Huyub-tacaj und Pokomchis uml Poko
mams heiBen ihn Yuk-kixkab, wei! Berg huyub, tzul und yuk hei£t, 
wiihrend das Wort fUr Tal taca, tacaj und kixkab ist. Wie e1' hei den 
anderen Mayastammen heiBt, laBt sich leicht feststellen, wenn man 
das Wort fUr Berg und Tal zusammenzieht. Da wir fUr den guten 
Gott einen nenen N amen einfUhren mussen, nehme ich den del' Kekchi& 
an; ich nenne ihn daher von jetzt ab Tzultaca. 

Del' N arne de~ bosen Gottes ist von Landa und anderen Chronis ten 
uberliefert worden, er heiBt Uayeyab, wahrend ihn Pio Perez ~ls Uavab 
odeI' Nayeb-haab odeI' u na haab odeI' auch nayab chab nennt. Gua, 
heiBt Vater, Na ist Mutter; hab, chab odeI' chiab bedeutet das Jahr, in 
einzelnen. Dialekten aber auch Regen. Del' Name des Bosen heiBt daher 
Vater und Mutter des Jahres. Diesel' Name ist heute nicht mehr be
kannt, dagegen kennt man noch den zweiten Namen ,Mam' fUr diesen 
Gott, welch en auch Pio Perez und Cogolludo angeben mit del' Er
klarung, er hieBe "GroBvater". Wir woHen daher den bosen Gott, den 
indianischen Teufel. von jetzt ab ,Mam' nennen. Mam wird heute no ell 
bei vielen Mayastammen das Erdgetose genannt, welches nach dem 
ersten Regen meist horbar ist und von ihnen dem Teufel zugeschrieben 
wird. Auch werden von den Pokomchis die tumuli Mam genannt, 
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woraus geschlossen werden kann, daB sie beim J ahresfest errichtet 
wurden und nicht als BegrabnissHitte gedient haben. 

Die erste Kenntnis iiber den Tzultaca verdanken wir dem deut
schen Forscher Carl Sapper. Als er mit seinen zwei Kekchi-Begleitern 
bei der Durchquerung des niemals vorher betretenen Urwalds von 
Britisch-Hondul'as nahe dem Hungertode war, fing der Indianer 
Sebastian Botzoc p16tzlich an zu beten und den Tzultaca urn Herbei
fiihren von Wild anzuflehen. In der Angst urn sein Leben hatte er 
,die Scheu vor dem Europaer iiberwunden. Wir miissen Carl Sapper 
dankbar sein, daB er dieser Spur nachging und die Gebete sammelte 
und in seinem Buch: "Das n6rdliche Mittel-Amerika" ver6ffentlichte. 

Nun kommen wir dazu, die G6tter selbst kennen zu lernen, so wie 
sie die alten Mayas darstellten, und werden dabei sehen, daB sie mit 
den theoretisch konstruierten Gestalten iibereinstimmen. Die wichtigsten 
Quellen fUr die Mayaforschungen sind zweifellos die Codices und VOl' 

allem der wohlgeordnete Dresdensis, welcher dann auch in erster Linie 
den hervorragenden deutschen Gelehrten, welche die Mayaforschung 
begriindet haben, Ernst F6rstemann fiir seine mathematischen Berech
nungen, Paul Schellhas fiir die Klassifizierung der G6tter und Eduard 
SeIer fUr seine vielseitigen Arbeiten als Unterlage gedient hat. Ich 
nehme oft Bezug auf die Gesammelten Ahhandlungen zur Amerikani
schen Sprach- und Altertnmsknnde von Eduard SeIer, welche in fUnf 
Banden erschienen sind und die Lebensarbeit des Altmeisters der 
mexikanischen und zentralamerikanischen Archaologie bilden. Sie 
sind das groBe Nachschlagewerk, welches dem Namen des hereits ver
storbenen Forschers stets znr Ehre gereichen wird und das bei jeder 
Priifung der d'1mit zusammenhangenden Fragen stets herangezogen 
werden sollte. Schellhas bezeichnete jeden Gott mit einem Bnchstaben, 
da man den richtigen Namen nicht kannte, und stellte die zugeh6rigen 
Hieroglyphen fest. Er erkannte in dem ,E' den Maisgott, da sein Kopf 
aus der Maispflanze entstanden ist. Schon damals fiel ihm auf, daB 
ge'wisse Gutter in Palenque dieselbe eigenartige Kopfform he sit zen, und 
cr vermutete deshalh einen Konnex zwischen heiden, worin er, wie sich 
;jdzt herausstellt, dnrchaus recht hatte. 

Junger Gott: Alter Gott: 

Name, unter welchem er bei den I 
verschieden en Mayastammen hen te 
bekannt ist: 

Auf Kekchi: Tzultaca. Bei allen Stammen: Mam. 
Auf Pokomchi und Pokom{lm: I 

Yukkixkah. 
Auf Quichechi und Cakchiquel: 

Huyubtacaj. 

Der ,E' der Maya-Handschriften. 
N eujahrsgott. 
Herrscher der 360 lehenskraftigen 

Tage. 
Name hei den alten Mayas: un

bekannt. 
Maisbeschiitzer. 
Ideal von Sch6nheit und Giite. 

Der ,N' der Maya-Handschriften. 
Sylvestergott. 
Herrscher der 5 Schmerzenstage. 

Guayeyab, auch Mam. 

Maiszerstorer. 
Schreckenerregend und gefrti.Big. 



Junger Gott: 
Der ganze Korper ist dargestellt. 

Gesichtstyp ist jugendlich. 
Korper edel, gerade sitzend, groB, 

an den Maiskolben erinnernd. 

Stirn stark abgeplattet, so daB 
Stirn und N ase oft in einer ge
raden Linie verlaufen. 

Hinterkopf langlich, wie ein 
Zuckerhut, an den Maiskolben 
erinnernd. 

Haar reichlich, an die Maisbliite er
innernd. In der Mitte gescheitelt 
und iiber den Schlafen treppen
formig zuriickgeschni tten. 

Augen oft mandelformig, wie vom 
asiatischen Typ. 

Die obere, regelmaBige, liickenlose 
Zahnreihe zeigend, wie der Mais 
am Kolben sitzt. 

DieOberlippe unterhalb derNasen
locher wellenformig hochgezo
gen, wie bei Kindern. 

Bartlos. 

Zunge nicht sichtbar. 

Sowohl mannlich, wie weiblich. 
Nase gewohnlich, hier und da mit 

einem Hocker. 

An der Stirn tragt er eine oder 
zwei Reihen Locken, die wie 
Flammchen aussehen. 

Er tragt oft die Maske seines 
Gegners auf dem Kopfe oder 
steht auf des sen Kopf, Hiero
glyphe oder der liegenden Ge
stalt. 
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Alter Gott·: 

Meist ist nur der Kopf, oder der 
Kopf mit zwei Armen, ohne 
Korper, hier und da auch mit 
Beinen dargestellt, als wenn er 
aus einem Erdloch heraussieht, 
oder der Korper ist durch eine 
Schnecke ausgedriickt, welche 
Null oder Nichts bedeutet, den 
Nullpunkt der neuen Zeit. 

Alt und von Runzeln durchfurchL 
Korper schwachlich, mit Buckel, 

zusammengeschrumpft, sich 
stiitzend. 

Stirn rundlich. 

Hinterkopf meist kurz und rund
lich. 

Kahlkopf oder das Haar sparlich, 
doch kommen Ausnahmen vor. 
Das Haar mit BIut beklebt. 

Augen gewohnlich, tiefliegend 
(wenn quadratisch, ist es der 
Sonnengott). 

Mund eingefallen; zwei Jaguar
Hauzahne in den Mundwinkeln, 
urn seinen gefraBigen Charakter 
auszudriicken. 

Backenknochen hervortretend, 
Kinn hervortretend. 

Meist bartlos; hier und da mit 
_ Xinnbart. 
Zunge Mters herausgestreckt, urn 

Blutopfer zu fordern, wie es 
auch der Sonnengott tut. 

N ur mannlich. 
N ase verschieden, entweder Adler

form oder dicklich rund, oder 
nach oben gebogen, nach Art 
des nach Speise schniiffelnden 
Nasenbars. 

Auf der Stirn tragt er einen Knopf, 
auf den erstenTagseinerRegent
schaft hinweisend. 

Er tragt am Kopf den Mond, von 
welchem Wasser herunterfallt. 
Es ist an ihm ein Behalter an
gebracht, der zur Aufnahme 
von Kohlen gedient hat,in denen 
Perlen, Pyritspiegel und Kopal 
verbrannt wurden 



Junger Gott: 

Das Auge kann offen oder ge
schlossen, wie schlafend sein, 
oder tot, wenn nur der abge
schnittene Kopf dargestellt ist. 

Er tragt die Sonnenscheibe auf 
der Brust oder am Arm. 

Sein Kopf hat bei den Gesichts
hieroglyphen den Wert der 
Zahl 1 und S. 

Hier und da, an Stelle der Zahn
reihe, der einzelne Schlangen
zahn, was vielleicht die Gegend, 
wo viele Schlangen vorkommen, 
das Tiefland, bedeutet. 

Die Hande wie einladend oder 
segnend, mit HandfHichen nach 
auBen, zur Seite oder nach oben 
gerichtet. 

Ein Kind im Arm tragend, welches 
das junge Maisfeld darstellt, das 
er beschiitzt. Als Opfer hat er 
Kopal in der Hand oder in einer 
Tasche. 

Alter Gott: 
Sein Kopf kommt als Handgriff 

von Raucherschalen oder als 
FuB von dreibeinigen Opfer
schalen vor, oft mit leeren 
A ugenhohlen. 

Er tragt den Halskragen des Todes
gott('s, oder einen Ring auf dem 
Leib. Er tragt den Mond auf 
dem Riicken. 

Sein Kopf hat bei den Gesichts
hieroglyphen den Wert der 
Zahl 5. 

Da man glaubt, daB er im Erd
inn ern an Stricken angebunden 
war, sieht man an seinen Beinen 
den Eindruck der Stricke oder 
auch die Stricke selbst. 

Die Arme urn die Knie geschIun
gen, wie urn sich allfrecht zu 
halten, oder ein Bem aufge
richtet, das andere auf dem 
Boden, wie wenn er soeben an
gelangt ware und sich hinsetzt. 

Der Xiuhtecutli, auch Ueueteotl, 
der aIte Feuergott der Azteken. 
Als Opfer wurden ihm darge
bracht Blu t, Menschenleben, ver
brannte J adeitperlen und ande
rer Schmuck, zerbrochene Ge
faBe. Die Opfer wurden rot 
bemalt. 

Es gehort zu ihm das Quin
cunx-Zeichen, welches Jahr be
deutet, da er ja Vater des Jah
res ist. 

lch nelune an, daB del' Quincunx das J ahr bedeutet, weil im Landa 
als Hieroglyphe des Monats Kayab ein Backenzahn und del' Quincunx 
abgebihlet ist und Ka-yab anf Kekchi den Sinn Backenzahn des Jahres 
bat Ferner ist die Hiel'oglyphe des Monats Pop (Matte) del'al't wi('(kl'
g'Ggehcll, daB ein Geflecht den Quincnnx einschlieBt, wodul'ch zutreffend 
a~lsgetlriiekt ist, daB der Beginn des neuen J ahres (der AnfRll!{ E-illeS 
Geflecllte,,) das alte Jahr einschlieBt. AuBerdem sind auf dem azteki
,,<"hen Kalenderstein die 20 Tage yon einem Quincnnx-Sanm eingefaBt, 
\,-odurch es erwiesen ist, daB das Zeichen einen chronologischen vYert 
lwlwll ]]luJ.i 

Als ~chellhas den Maisgott in den Codices erkannt haj,tt~, sucltte 
ieh i11n emf den Steindenkmmern, fand aber, daB (lie Vl<lhtisch s'e
arbeilelen -f:'ignren doch ein wesentlich anderes Bild zeigen, una ver
~1ich daller znerst die Zeiclmungen, welche <mf Topfen eingekratzt odeI' 
gemalt sind, da sie am meisten Ahnlichkeit mit den Codices haben, 
weil dieselhe Teclmik angewandt ist. Derartige GefaBe fand ich in 
del' Chipoc-Petet-Ehene, westlich von Caban, in kleinen Ansammlungen 
jill Erdreich; sie waren heim Reinigen del' Kaffeebaume sichtbar ge-
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worden und sind wohl an Ort und Stelle als Opfer zertriimmert worden, 
denn sie waren in keiner Weise gegen Verletzung geschiitzt; oft lagen 
auch die Scherben weit auseinander, und meist konnten nur Teile der 
Topfe gefunden werden. Auf einem derartigen Bruchstiick aus Chipoc 
(Abb. 235) sitzt rechts der M'1isgott und ihm gegeniiber der Sonnen
gott, damit beschaftigt, in einem GefaB einen schaffrierten, das heiBt 
schwarzen Tropfen aufzufangen, welcher aus dem Cuculcan-Rachen, 
in welchem ich hier die Zeit zu sehen vermeine, herunterfallt, wahrend 
der junge Cuculcan, die neue Zeit, zwischen beiden sitzt und gespannt 
auf das Auffangen des Tropfens Obacht gibt. Der junge Cucnlcan tragt 

Abb.235. 

hier die Flammchen-Haartracht, welche sonst der "E" zeigt und seine 
Kraft ausdriickt, denn dieser sitzt hier mit dem nach vorn zusammen
gebundenen Schopf da, was den Gefangenen bedeutet. Am Hinter
kopf des "E" befindet sich ein Gebilde, wie eine sich drehende Sonne, 
deren Strahlen jedoch nicht, wie iiblich, nach den vier Himmels
richtungen gesandt werden, sondern abgewandt sind, wofiir die Er
klarung noch fehlt. Hiervon hangen dann die Schwanzglieder der 
Klapperschlange herab, welche das Ende eines Zeitabschnittes aus
driicken. An dem sich drehenden Sonnenball friBt der Fisch, gerade 
noch deutlich erkennbar, was darauf hinweist, daB es sich hier urn 
das Ende eines catuns, eines Abschnittes von 20 mal 360 Tagen handelt. 
Diese Vereinigung von Fisch und Schwanzgliedern der Schlange 
findet sich auch an den Stuccogestalten des ostlichen Hauses der 
Ruinen von Palenque, woraus wir die Vermutung von S c hell has 
bestatigt find en, daB hier Maisgotter dargestellt sein sollen. Nunmehr 
konnen wir auch die Idole des Kekchi- und Choltypus, bei denen der 
Fisch an der offenen Baumwollbliite friBt, als Maisgotter erkennen 
und ebenso die Stelen von Copan, bei welchen die gleiche Kombination 
vorkommt. Da die Stelen von Copan sich sehr ahneln und iiberein
stimmend den Doppelschlangenstab gegen die Brust gedriickt halten, 
ist man berechtigt, aIle derartigen Gotter, wenn sie Ahnlichkeit mit 
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dem E der Codices oder sagen wir, was jedem gegenwartig ist, Ahn
lichkeit mit Buddha haben, ohne weiteres als Maisgotter anzusehen. 

Die Doppelschlangeu reprasentieren das Geborenwerden und das 
Verschlungenwerden, welches im Popol Yuh durch die Namen Xpiyacoc 
und Xmucane ausgedriickt ist. Sie konnen daher mit allem in Ver
bindung treten, was ersteht und vergeht, besonders mit dem Jahr und 
den Zeitabschnitten, wie es aus Cod. Dresd. 3, 4, 5 ersichtlich ist. Auch 
hierin griindet sich die Vorstellung auf Vorkommnisse in der Natur. 
In Zentral- und Siidamerika gibt es eine Boaschlange, welche kein 
Riickenmuster tragt, oben grau und am Bauch gelblich ist und sich 
hauptsachlich von Giftschlangen ernahrt. Dieser Kampf spielt sich 
in der N atur meist im Verborgenen ab, weshalb er hochst selten beob
acptet wird; das Institut von 0 s w a I doC r u z in Sao Paulo hat 
diesen Akt kinematographisch aufgenommen. 

Da die Indianer von Guatemala, wenn sie selbst Maiserzeuger sind,. 
heute noch allgemein an den Maisgott glauben und ihn durch Ein
halten der alten Gebrauche verehren, konnen wir hierdurch einen 
gnten Einblick in die Religion ihrer Vorfahren gewinnen. Der Kekchi 
nennt den Maisgott Cagua Tzultaca oder L6claj Tzultaca, Herr oder 
heiliger Bergtalgott. Er betet zu ihm in der Einzahl, selbst wenn er 
mehrere Tzultacas anruft: Laat lin yugua, laat lin na. Du bist mein 
Vater, Du bist meine Mutter. Hieraus geht hervor, daB er sich den 
Gott als einen einzigen Gott denkt, obschon er viele Manifestationen 
hat, denn er sagt: Du bist mein Vater und nicht etwa: Ihr seid meine 
Vater. Der Tzultaca ist der Geber und Beschiitzer des Maises und 
der anderen Feldfriichte, ist Gott der J agd und des Fischfan!!,s, Herr 
der Tiere, Beschiitzer der Reisenden, Geber der Kinder und Herr iiber 
die Gesundheit der Menschen, kurz, er ist die Macht, die libel' alles 
verfiigt, was dem Menschen dient, und verkorpert daher das Prinzip 
des Guten. Bemerkenswert ist dabei, daB der Indianer sogar von ihm 
die Vernichtung des Feindes erbittet, weil er darin etwas Gutes sieht. 
Tzultaca ist nur der Titel des Gottes, zu welch em stets der Name des 
Ortes hinzugefiigt wird, den er verkorpert. Jede auffallende Natur
erscheinung, jeder Berg, Felsen, Hohle, PaBiibergang, FluB, Quelle, 
Tal, jeder fiir sich stehende groBe Baum, ein vegetationsloser Haufen 
kann ein Tzultaca sein, ja, der Indianer kann sich nach eigener Will
kiir und Geschmack einen eigenen Tzultaca ausdenken. So lag im 
Dorfe Carcha ein tischahnlicher Stein, welcher friiher als Altar ge
dient haben mag, auch dieser wurde als Tzultaca angesehen und war 
unter dem Namen Cagua Xajompec, 'Herr Junggeselle Stein', allgemein 
bekannt, bis er baulich verwendet wurde und die Erinnerung an ihn 
jetzt ausgeloscht ist. Da nun aber jedes merkwiirdige Landschaftsbild 
zum Gott geworden ist, so hat die Phantasie der Indianer eine groBe 
Anzahl Tzultacas geschaffen, und zwar Manner, Frauen und Kinder, 
welche unter sich leben gerade wie die Menschen, bald im Frieden, 
bald im Streit, und deren Charakter sich der Gegend anpaBt, die sie 
verkorpern. Wie sich die Indianer das Zusammenleben der Tzultacas 
gedacht haben, erfahren wir aus der wichtigen Legende: The hills and 
the corn, welche Rob e r t Bur kit t von dem Cobaner C a z i que n 
l' i bur c i 0 C a a I erfuhr und die durch das Universitatsmuseum von 
Philadelphia 1920 veroffentlicht wurde. Nach dieser Erzahlung hat 
der oberste Tzultaca der Alta Verapaz, der Berg Xucaneb, welcher 
natiirlich der hochste Berg unseres Distriktes ist, eine Tochter Suqkim, 
die von einem anderen Berg geraubt wird und die er, als weiser Vater, 
dem Entfiihrer zur Frau gibt. Dariiber erbost der Sacclech-Berg, dem 
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die Tochter bereits zugesprochen war, und versteckt aus Zorn den ihm 
zum Aufbewahren anvertrauten Mais, so da.3 aIle Tiere Hunger leiden 
miissen. Deswegen befiehlt der Xucaneb den in der Nahe befindlichen 
Hohenziigen, ihre Blitze gegen die Hohle zu schleudern, wo der Mais 
aufbewahrt ist; aber ihre Kraft reicht nicht aus, den Felsen zu 
sprengen, was erst einem alten Berg gelingt, und wodurch der Mais 
wieder befreit wird. Diese Sage ist auf Vorkommnisse in der N atur 
aufgebaut. Der Name der Tochter Suqkim ist identisch mit einer 
Schlingpflanze, aus welcher Korbe geflochten werden, und welche die 
Bergkuppen wie ein Haar bekleidet. Zu gewissen Zeiten vertrocknet 
diese Pflanze auf dem Xucaneb, aber nicht auf dem Berg, der sie ent
fiihrt haben solI. 

Die Indianer glauben, da.3, wenn es gewittert, die TzultaClls mit
einander streiten, aber nach einiger Zeit ma.3igt sich ihr Zorn und 
die kiihle lJberlegung greift Platz, da.3 sie den Streit nicht weiter
fiihren diirfen, weil sonst der Mais darunter leidet und mit ihm die 
Menschen, auf deren Opfer sie angewiesen sind. Es gibt nun mann
liche TzultaClls; das sind die hohen Berge und schroffen Felsen (die 
Kiik-es), die in ihrem Wesen etwas Mannliches haben, wahrend die 
sanft geformten weiblich sind; ebenso sind die Quellen weiblich, weil 
das Wassertragen ein Beruf der Frauen ist. Besonders sind die weib
lichen Tzultacas der heiBen Quellen gefiirchtet, weil diese das Kochen 
des Blutes im Menschen, das Fieber, hervorrufen sollen, und daher 
legt der Indianer, wenn er das erstemal an einer heillen Quelle vor
iiberkommt, dort ehrfurchtsvoll ein kleines Reisigbiindel nieder, als 
Beweis, daB er bereit iet, der Frau TzultaCll zu dienen und Holz 
herbeizutragen, damit sie in der Tiefe der Erde das Feuer unterhalten 
kann. W,er sich davon iiberzeugen will, wie allgemein die heidnischen 
Sitten heute noch eingehalten werden, braucht nur die heiBen Quellen 
bei Las Canoas zu besuchen und die tausende kleiner Reisigbiindel 
sich anzusehen, welche dort niedergelegt sind. Wie intensiv heute 
noch der Glaube wirken kann, der wie heiBe Lava unter der kiihlen 
Decke gliiht, geht aus einem lJberfall hervor, den fanatische Indianer 
im Jahre 1917 des Nachts auf eine Gesellschaft von fiinf Touristen 
veriibten, welche auf dem V'ulkan Santa Maria bei Quezaltenango 
iibernachteten, urn das grandiose Schauspiel des Sonnenaufgangs. zu 
erleben. Unter ihnen befanden sich zwei junge Deutsche, zwei Guate
maltecos und ein Indianer. Man fand die Leichname am nachsten 
Tage in der Nahe des Kraters, wohin man sie geschleppt hatte, urn 
sie dem Krater als Opfer darzubringen, damit kein neuer Ausbruch 
stattfiinde. Die lJbeltater wurden gefangen genommen; es waren 
Zauberer, sogenannte brujos, welche es in jedem Indianerdorf gibt. 
Die Macht dieser Leute ist fast unbegrenzt, da sie die Leichtglaubig
keit ihrer Stammesgenossen in raffinierter Weise ausnutzen. Immer 
wieder versuchen derartige Indianer unter Appell an den schlum
mernden Glauben, die Macht an sich zu rei.3en. In unserer Gegend 
behauptete letzthin ein Indianer, daB ihm der Tzultaca von Sacclech 
erschienen ware und daB er daher der Abgesandte des Gottes ware. 
Die Indianer scharten sich urn ihn, und ein Aufstand wurde befiirchtet, 
bis die Regierung gerade noch zur rechten Zeit eingriff und ihn ge
f~ngen setzte. Da aber kein Indianer gegen ihn aussagen wollte, 
wurde er wieder frei gelassen; er wartet nur auf die erste gute 
Gelegenheit, urn sein Treiben fortzusetzen. Sein Hauptziel ist dabei 
das Sammeln von Geld, iiber dessen Verwendung er niemanden Rechen-

Dieseldorff, Mayavolker. 2 
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schaft ablegt. Da er mit Weitergeben von Geld sich Freunde ver
schafft, die ilm beschiitzen, ist es schwer, ihm das Hand,verk zu legen, 
um so mehr er sich den Mantel eines Weltbegliickers umhangt. Von 
Zeit zu Zeit pflegt diesel' Indianer zu verschwinden, um sich yon den 
Gottern Belehrung zu holen. Dann erscheinen eines guten Tages 
Kinder odeI' Erwachsene, welche angeben, daB sie in den Hohlen den 
San Pablo gesehen hatten, welcher ihnen befohlen hatte, den Leuten 
zu sagen, daB sie die Kaffeebaume vernichten und keine fremden 
Kleidungsstoffe und keinerlei Schmuck tragen sollen. Diesel' San 
Pablo ist iclentisch mit clem hochsten Tzultaca ~ucaneb, dem man 
absichtlich einen christlichen Namen gegeben hat, Ulll die Allgemein
heit zu tauschen. Die Indianer konnten somit friiher ihren heidnischen 
Gott feiern, olme daB sie von den Monchen gestort wurden, welche 
glaubten, daB sie clem christlichen Heilig-en ein Fest g·aben. 

In friiheren Zeiten wurden diese Zauberer korperlich geziichtigt, 
worauf sie dann sofort ihre Betriigereien einstellten. Da es heute 
nicht mehr zulassig ist, diese Art Strafe anzuwenden, und d~e Aus
gebeuteten selbst den Zauberer nicht anzeig'en, weil sie seine Rache 
fiirchten, ist das beste Mittel gegen clieses Unwesen, die Betrogenen 
zur Selbsthilfe zu veranlassen. Auf der Plantage Cam pur behelligte 
VOl' vielen J ahren ein Zauberer seine Stammesgenossen, indem er 
Knochen und Lichter hinter ihren Hiitten gegen Belohnung auffand, 
welche ihre Feinde angeblich dort vergraben hatten, um ihnen ein 
Leid anzutun. Del' brujo stellte sich blind und lieB sich yon eine'll1 
Knaben an einem Stock herumfiihren. Als sein Unwesen iiberhand 
nahm, versammelte der kluge Verwalter die Geschadi.gten und \'e1'
langte von dem Zauberer eine offentliche Vorfiihrung seiner Kiinste. 
Dieser versprach es auch zu tun und brach, umgeben von vielen 
Indianern, eines Morgens auf, um hinter einer Hiitte auch richtig 
Knochen und Lichter zu finden. Als er in einem zweiten Flllle dies 
wiederholen wollte, lieB der Verwalter den Knaben zuriickhalten und 
forderte den Alten auf, allein die genannten Gegenstande zu finden. 
Da er dies abel' nicllt konnte, weil del' Knabe sie des N achts vergraben 
hatte, nahmen die Begleiter eine drohende Haltung gegen ihn ein, 
wodurch er so in Angst gesetzt wurde, chB er plotzlich ReiBaus nahm. 
Als das Yolk dies sah und erkannte, daB del' Blindgeglaubte gut sehen 
konnte, stiirmten sie hinter ihm her und teilten ihm die wohlverdienten 
Priigel aus, welche gesetzlicher Weise nicht mehr angewandt werden 
diirfen. Auch setzten sie sich wieder in den Besitz del' Tribute, welche 
del' Bosewicht ihnen herausgelockt hatte. Diesel' selbst zag des Nachts 
mit der veringen Habe, die man ihm gelassen hatte, von dannen. Seit 
jener Zeit hat niemllls wieder ein Zauberer jene Gegend unsicher 
gemacht. 

Zur Anfrechterhaltung der Ordnung ist es durchaus notig, daB 
solche Zauherer, die niemals ehrliche Arbeit tun, dafiir abel' Volks
aufriihrer sind, streng bestraft werden und ein Riickfall in den heid
nischen GJauben verhindert wird. 

Da del' Tzultaca clem Habitus und Gesichtsschnitt del' Verfertiger 
nachgebildet ist, sollten wir bestrebt sein, bestimmte T,vpen und Ge
sichtsmaBe fiir die einzelnen Stamme aufzustellen und diese mit clem 
verschiedenen Gesichtssclmitt del' Tzultacas vergleichen, wodurch es 
dann gelingt festzllstellen, welchem Stamlll die Bildnisse zugeschriellen 
werden konnen. 

Die Opfer an die yel'schiec1enen Tzultacas rich ten sich nun nach 
den \Vill1sehen, welche rler Gott hahen konnte. Da lllan annimmt, 
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daB die Berge eitel sind und jeder hoher sein mochte wie der Nachbar, 
so nimmt der Indianer, wenn er das erstemal in eine Gegend kommt, 
einen Stein vom Tal aus mit, um ihn auf der PaBhohe vor dem dort 
befindlichen Holzkreuz niederzulegen. Wer das Kreuz naher be
trachtet, sieht, daB daran K-opal haftet; dies wird von den Glaubigen 
daran geklebt als Bitte, daB ihn der Tzultaca sicber durch sein Gebiet 
ziehen laBt. Wenn der Indianer erschrickt, dann klebt er ein Haar 
mit Kopal ans Kreuz, in dem Glauben, daB er damit den Schreck ver
liert. 1st er ermiidet, dann schIagt er sich mit einem Zweig um die 
Waden und legt dies en vors Klreuz nieder, in dem Glauben, daB er 
damit auch die Miidigkeit abgibt. Es liegen oft 50 oder mehr Zweige 
,'or dem Kreuz. In Balbatzul, vor Cubilguitz, beim Abstieg in das 
heiBe Land, fand ich einmal ein Farnkraut, welches in Gestalt einer 
Schlange geflocbten war und zweifellos die Bitte ausdriicken sollte, 
der Tzultaca moge den Schlangen befehlen, daB sie dem Bittenden 
nichts zu Leide taten. Auf der PaBhohe zwischen Salama und Morazan 
steht das Kreuz unter einem Baldachin, als Bitte, der Tzultaca moge 
Wolken senden, um die Glutsonne der Zacapa-Ebene zu mildern. Auf 
clem Sacclech liegen heute noch groBe HolzstoBe; es ist wahrschein
Iich der Ort, an dem friiher bestandig ein Feuer brannte, woriiber die 
Monche berichteten, welche zur Bekehrung der Choles ins Peten wan
derten. Der Reisende, welcher bei Selapa:xuc vorbeikommt, einem 
Ort, del' vegetationslos ist, muB dort seinen Wanderstab aufrecht im 
Boden zuriicklassen, weil der dortige Tzultaca doch gerne auch be
wachsen ware. Auf dem Wege nach Las Salinas de los nueve cerros 
muB der Reisende tanzen, und bei Cbiquimulilla, an der Salvador
grenze, wurden friiher sogar die Tiere im Kreise herumgefiihrt als 
'Eline Art Tanz. Der Grund dieses Tanzens ist nicht ersichtlich, er 
kann sowohl ein Ausdruck der Freude sein, wie eine Herausforderung, 
denn wenn der Indianar Handel mit seinem Nachbarn sucht, dann be
trinkt er sich, stellt sich vor seine Hiitte und stoBt Schmahungen und 
'Scbreie aus, wobei er auf den Boden stampft und eine Art Tanz auf
fiibrt. In Sapixobalche ist es Sitte, an die lang herunterhangendell 
Lianen kleine Holzstiicke zu binden, um den Urwaldriesen den Stoff 
zu Hefern, um noch hoher zu wachsen. Man sieht hieraus das Prinzip: 
Der R.eisende muB dem Tzultaca dienen, damit dieser auch seine 
",Vilm;che erfiillt. Den Bergen, den weit ins Land hinausleuehtenden 
Kalkwanden, welehe Kak genannt werden, was zugleich Blitz bedeutet, 
und den Felsen, welche Schutz vor Regen gewahren und wo das Nacht
quartier aufgeschlagen wird, opfert man Weihrauch. Man sollte es 
kaum glauben, wieviel 'Weihrauch verbraucht wird, was ich an den 
Mengen ermessen kann, welcbe von den Plantagen verlangt werden. 
Dieser wird zum Teil in den 'Kapellen verbrannt, zum mindestens 
-ebenso groBen Teil aber dem Tzultaca dargebracht. Den Tonidolen, 
welche der Indianer findet, steckt er Kopal in den Mund, genau, wie 
·es seine Vorfahren gemacht haben. Ehe del' Indianer auf die J agd 
gebt, brennt er Weihrauch ab, damit der Tzultaca ihn vor den gefiihr
lichen Wildschweinen beschiitze und ihm durch die Richtung, in 
welcher del' Rauch zieht, angebe, wo sich Wild aufhal( Beim Fisch
fang wird der FluBgottin Fett abgebrannt. Besondere Angst hat der 
Indianer vor dem Betreten einer Hohle, weil er glaubt, daB del' 
"Tzultaca drinnen wohnt und die Hoble sich hinter ihm schlieBt, wenn 
er nicht wenigstens 13 Tage vorher geschlechtliche Enthaltsamkeit 
geiibt und die Speisen ohne Salz und Paprika genossen hat. Ein 
:gleiehes beachtet er bei der Maisaussaat. Leute, deren Maisfeld von 
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den Tio'en des Waldes vernichtet wird, werden gehanselt, da13 ste 
diesen Brauch nicht eingehalten haben. Besondere Sitten beaclttet 
der Indianer bei der Aussaat der verschiedenen Feldfruchte. Pflanzt 
er Bananen, so setzt er sich dabei in die Hucke, damit die Staude 
niedrig bleibt und der Wind ihr nichts anhaben kann. Wenn er Manihot 
pflanzt, schlaft er die Nacht vorher nicht in der Hangematte, sondern 
auf einem harten Brett, damit die e13baren Wurzeln nicht dunn und 
weich wie Stricke werden. Bevor er su13e Kartoffeln pflanzt, HIt er 
nur ein dickes trockenes Maisbrot (Pomken), damit die Wurzel hart 
und trocken wird. In abgelegenen Urwaldgebieten, wie Chaal, wird 
in der Mitte des Feldes der Beischlaf ausgeubt, damit es reichlich 
Samen gebe. Der Mann, der mir dies berichtete, fligte hinzu, da13 er 
niemals eine gro13ere Ernte gehabt habe, als nach solchem Brauch. 
Bei der Aussaat von Paprika wird das Blut eines Huhnes aufs Feld 
gespritzt. Wenn er Papaya pflanzt, setzt er sich auf einen dicken 
Klotz, damit die Frucht dicklich wird. Sucht der Indianer die Guiskil
Wurzel (Ixintl), die allein flir sich in der Erde wachst, dann dad 
dies nicht in Gegenwart anderer geschehen. Als ich eines Tages me in en 
Hausjungen Daniel Cu scherzend hierauf aufmerksam machte, als e1' 
verg'eblich in Gegenwart anderer danach grub, stellte er so fort die 
Arbeit ein und weckte mich dann am nachsten Morgen freudestrahlend 
mit einer riesigen Guiskil-Wurzel im Arm, die er in der Fruhe, als 
er allein war, gefunden hatte. Von diesem Tage ab war der Besagte 
iiberzeugter Anhanger der alten Zeremonien. Den Schaum der Gebirgs
bache erklart der Indianer als Seifenschaum, der beim Waschen der 
Kleidung des Tzultaca ubrig geblieben ist. Die Lacandon-Indiane'l' 
stecken ihren Idolen Zigarren in den Mund, weil sie glauben, da13 sie 
gerne rauchen. Sie halten die Wolken, welche sich an den Felsen 
bilden, die am FluLl entlang ziehen, flir den Rauch der schmokenden 
TZllltacas. Die Lacandones verfertigen wohl zwanzig Schalen mit dem 
Kopf des Tzultaca, und sie mussen daher viel mehr Tzultacas anbeten. 
wie der Durchschnittsindianer. Diese Opferschalen sind in einem 
Haus fur sich untergebracht uml der Lacandon-Indianer bringt ihnen 
taglich ihr Essen, Maiswasser, welches er in die Opferschalen 
schiittet. Diese GefaLle haben im Boden ein Loch, durch welches das "r asser langsam hindurchsickert, woraus er entnimmt, daLl der Gott 
g'etrunken hat. Erst nachdem die Tzultacas so gespeist haben, nimmt 
der Lacandone selbst sein Essen ein. 

Besonders wichtig ist es, die Gebrauche bei der Aussaat ein
znhalten. Diese beginnen mit ehelicher Enthaltsamkeit, welche 
meist 13 Tage lang beobachtet wird; wenn der Indianer den 
Saatmais entkornt, lockert er dabei seinen Leibgurt, damit del' 
Mais spater locker am 'Kolhen sitzt und das Entkornen nicht zu 
groLle Arbeit macht. Er setzt dann den Mais auf dem Hausaltar 
nieder und wacht die N acht hindurch. Am fruhen Morgen geht er 
allein ins Feld, stellt dort ein Kreuz auf nnd pflanzt um es herum 
einige Maiskorner, als Gahe flir die Tzultacas. Er brennt auch Weih
ranch ab und betet zu allen Tzultacas, in deren Gebiet er jemals im 
Leben gekommen ist und die er kennt, weshalb er glaubt, daLl sie ihn 
anch kennen muLlten. Er ist uberzeugt, daLl mit dem Weihrauch sein 
Gebet Zll den G6ttern aufsteigt und daLl sie zur Mittagsstnnde von den 
Bergen herabsteigen, um sich erfreut die Opfer anzusehen, die man 
ihllen gebracht hat, worauf sie dann die Felder segnen, bei denen die 
aIten Gebrauche eingehalten worden sind. Darauf kehrt del' Indianer 
in seine Hiitte zl1riick nnd erwartet nnn seine Genossen, nm mit ihnen 
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zusammen die Aussaat vorzunehmen. Daran anschlieBend gibt er ein 
Festessen, bei dem er haufig die Anwesenden auffordert, ordentlich 
zuzulangen; er sagt sich, daB der Tzultaca seine Freigebigkeit in 
gleicher Weise belohnt. Als Diener der Tzultacas werden die Gift
schlangen und J aguare angesehen. 

Der hochste Berg der Alta Verapaz ist der Xucaneb, und 
daher durfen wir ann ehmen, daB das gro13te mannliche Idol ihn 
darstellt, zumal, wenn es reich gekleidet ist, wie es dem obersten 
Gott zukommt. Da es aber auf seinem Gipfel empfindlich kalt 
ist, erkHirt der Indianer den Winter dadurch, daB der Tzultaca 
ins Tal hinab steigt und dabei in seinen Kleidern die Kalte mit
bringt. Er ginge dann zu seiner Frau, dem sanftgeformten Hohen
zug nordlich von Lanquin, den der Kekchi-Indianer Xan Itzam oder 
Cana Itzam nennt, welches IW ort Anklange an den Itzamna der Mayas 
von Yucatan hat. Ich wage nicht zu entscheiden, ob dies ein und der
selbe Gott gewesen ist, mochte jedoch auf die Moglichkeit aufmerksam 
machen, denn am FuB des Xan Itzam-Hohenzuges entspringt der 
Cancuen, welch en FluB man als die Quelle des Usumacintla ansehen 
kanu. Hinzu kommt, daB auf den Abhangen des Xan-Itzam-Gebirges 
der Kopalbaum vorkommt, so daB der Indianer Griinde dafiir hatte, 
sogar im fernen Yucatan zu ihm zu beten. Da der heutige Kekchi
Indianer, wenn er bei der Aussaat betet, neben den einheimischen 
Tzultacas auch den von Esquipulas und Zacapa anruft, konnte mit 
gleicher Berechtigung friiher der Indianer von Yucatan zu dem fernen 
Berggott gebetet haben, an dessen FuB der gewaltige, iiberaus wicJ:1tige 
U sumacintlafluB entspringt. 

Nach Xan Itzam folgen an Wichtigkeit im Gabiet der Kekchi
Indianer folgende Gotter: der kan Chama (der gelbe Chama), auch 
Rey Chama genannt, wodurch schon die Wichtigkeit des Chama-Tales 
ausgedriickt ist. Nach ihm kommt der Xacobyuk, unter welchem 
man einen V ulkan in der Nahe von Quezaltenango, der gar nicM zum 
Gebiet der Kekchis gehort, versteht. Dieser solI nach der Legende 
westlich von Coban gestanden haben, dort, wo sich jetzt der Talkessel 
Sanimtaca befindet. Allein, eines Tages habe die aufgehende Sonne 
ihn schlafend getroffen und da habe ihn der zu allerlei SpaBen auf
gelegte Soonengott auf den Buckel genommen, ihn durch die Liifte 
entfiihrt und bei Quezaltenango niedergesetzt. Ja, der Sonnengott 
habe sogar versucht, den Tzultaca Xucaneb zu entfiihren, sein Trag
band urn den Berg gelegt und ihn bereits auf die eine Seite gekippt; 
wie man es tut, wenn man zum Tragen ansetzt. Da ware jedoch der 
Xucaneb aufgewacht und habe aus Furcht die Beine lang ausgestreckt, 
woraus dann der lange Xucaneb-Bergzug von Chamelco bis Senahu 
gebildet worden ware; daB der Berg noch heute schief steht, erkennt 
man daraus, daB er nach Siiden, nach Tamahu hin, steil abfallt. Der 
Sonnengott Xbalamke habe freilich damals davon ablassen miissen, 
jedoch aus Vorsicht, daB es sich nicht nochmals ereigne, habe der 
Xucaneb den Nachbarberg Iloman beauftragt, aufzupassen, wahrend 
er schlafe. Wichtige Tzultacas sind ferner: Der Herr des Pocola
Hohenzuges, CO'jaj genannt, welcher den Xucaneb vertritt, wenn er 
bei Xan Itzam weilt; ferner der Kak Atzam (das rote Salz); der Herr 
der Salzquelle Beleb Tzul; gen Norden der SaccIech; im Gebiet von 
Panzal der Chajpub; bei Zacapa, Raxalch6ch (die griinen oasenahn
lichen FluBlaufe der ausgedorrten Zacapa-Ebene) und der von Esqui
pulas, an der Grenze von Salvador. 

FUr die Umgegend von Coban sind folgende wichtig: Chichen, 
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Chitzuhay, auch MatambOr (alte Trommel) genannt, weil aus rlieser 
Richtung das Erdrollen gehort wird, Gualom, Sak-tziknil, Chitll, 
Chi carib, Sanimtaca und Mucan. 

Fiir den Distrikt Carcha: Cagua Holchan, Rey Chicoy (die alte 
Niederlassung des Cucul-Stammes), Rey Chicuc, Tzalamila, Yalilnix. 
Chichil, Siyab, Rubelcruz, Saquiquib, Chaklau, Jolom Chocou, Cag'ua 
Kuk, Botocpop und viele andere. Fiir den Distrikt Chamelco: JIOllU'Ill. 
Pel coy, Chamil, Ulpan, Quixpur, Sacbax, Haitixl usw. 

Fiir Tucuru: Sacquil und Chixbajau. 
Fiir Panzos: die heiBe Quelle Quixinha und Tzunkin im Creek. 
Auf dem Weg zur Hauptstadt: Cachil, Chiguakux und die heiBen 

Quellen von Canoas. 
Fiir Zacapa: die aguas calientes und der PaBiibergang Seocob. 
Fiir Chisec: Raxruha, Kanruha, Raxtaniquila, Saraxken, Salap

baxuc, Rubelkak und die PaBhohe Pec-ajba. 
Auf dem Weg nach Salinas: BalbatzUl, Yaxneba bei Yaxcabnal. 

Canau bei Cantoloc, Sapixobalche und Boloneb. 
AUBer diesen Berggottern, welchen auf den zugehorigen PaB

hohen Kreuze errichtet sind, gibt es auch FluBgotter, von denen der 
Chaimayik und Cancuen, die den Rio de la Pasion bilden, besollders 
wichtig sind. Wenn wir nun die verschiedenen Idole betrachten, finden 
wir, daB sie in irgend etwas unter sich abweichen, wodurch der 
Kiinstler irgend eine Eigentiimlichkeit des Tzultacas, den er nach
bilden wollte, ausgedriickt hat, und dadurch mag es vielleicht gelingen. 
den beE.onderen Tzultaca zu ermitteln, den das Gotzenbild darstellen 
solI. Leider habe ich nur ein einziges Mal eine Reihe von nngefahr 
15 Tonfiguren in Chajcar zusammen gefunden, wo sie aus einer in 
Steinen zusammengesetzten, eingestiirzten Kiste dicht unter del' Oher
Hache eines niedrigen Tempelhiigels beigesetzt waren. Auch fehlten 
viele Stiicke, so daB ich nur eine Figur zusammensetzen konnte, den 
giitigen Tzultaca von Chajcar, der einladend seine Hande ansstreckt, als 
wolle er aIle herbeirufen, welche eine Bitte im Hel'zen tt'agen (11). Es 
war ersichtlich, daB die meisten Figuren denselben Gesichtsschnitt 
hatten (12-17), aber im Kopfputz, GroBe oder Haltung verschieden 
waren, ungefiihr so, wie sich die Stelen von Copan auch unterscheiden. 
In Wirklichkeit sind diese Tonfiguren dasselbe, wie die groBen Stein
monolithen, nur daB die Hieroglyphen fehlen. Die Errichtnng yon 
Steindenkmalern war ja auch notwendiger Weise von dem Vorkommel1 
einer Gesteinsart abhangig, welche die Indianer mit Obsidian und 
Chloromelanitbeilen bearbeiten konnten. In Palenque haben die El'
bauer Stucco angewandt, der heute noch so fest ist, daB er noch J ahl'
hunderte erhalten geblieben ware, wenn man das Abbrennen des 'Valdes 
unterlassen hatte, da er der Glut natiirlich nicht standhalten konnte. 
In der Alta Verapaz ist dieser Stuck nicht angewandt worden, dagegen 
werden viele priichtige Holzarbeiten vorhanden gewesen sein, die jedoch 
wegen des feuchten Klimas zu Grunde gegangen sind. AuBerdem findet 
man Figuren aus Kalkspat, aber dieses Material eignet sich nicht fur 
feine Steinarbeit. Die GleichmaBigkeit der Chajcar-Idole auBert sich 
auch darin, daB aIle auf demselben tonernen Untersatz saBen, welcher 
auf den vier Seiten zweimal dasselbe Bild zei~t, dessen Fie;uren hisher 
leider nicht mit Sicherheit erklart werden konnen (18, 19). 

Die vier FiiBe dieses Thron und Altar ahnlichen Sockels zeigen 
zweimal dieselben Hieroglyphen, von denen die linke Seite auf den 
SchluB einer Zeit, die rechte Seite auf den Beginn der neuen Epoche 
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hinweist. Diese Tonidole waren als FlOten gearbeitet, deren Mundstiick 
hinten angebracht war, derart, daB der Schall zur Halfte nach oben in 
die Figur, zur Halfte nach unten in den Untersatz entweichen konnte, 
welchen ich deshalb auch den Resonanzboden genannt habe. Sie werden 
beim Jahreswechsel oder moglicherweise auch bei Sonnen- und Mond
finsternissen oder wenn ein Unheil drohte, geblasen worden sein. 
Vor kurzem wurde vor der Hohle von Sanimtaca, auf dem Weg von 
Coban nach Chama, der Kopf des Sonneng1ottes (26) gefunden und ein 
Tzultaca aus Ton (20, 21). Dieser wurde mir von dem jungen Ham
burger Kaufmann Hugo Droege freundlicher Weise fiir meine Samm
lung iiberlassen; der Gott ist tanzend dargestellt, eine Stellung, in 
welcher er ofters erscheint und worin wohl die Freude iiber die neue 
lebenskraftige Zeit zum Ausdruck kommt. Unter den Chaicar-Idolen 
befand sich auch ein tanzender Tzultaca; aus Chisec erhielt ich eine, 
wie mit einem Schuppenhemd bekleidete Gottin, welche tanzt (48), und 
auf einer Vase, die ich bei San Joaquin, am oberen Rio Chisoy fand (67), 
sind in griin und rot drei tanzende Gotter dargestellt, welche an die 
DarsteIlungen von Chichen Itza erinnern. Das Bild ist so lebendig 
gezeichnet, als ob aIles tanzt. Ais ich die Vase a'llsgrub, war sie von 
einer dick en Kruste iiberzogen, die ich spater entfernen wante, wobei 
ich bemerkte, daB sich darunter Farben zeigten. Ich feuchtete nun
mehr den Topf an, worauf ganz schwach die hier wiedergegebene Zeich
nung zu Tage trat. Der Stil ist bisher unbekannt. Er muB wohl den 
Pokomchis zugesprochen werden. Die dariiber befindliche Deckschicht, 
welche das Gemalde so gut geschiitzt hat, ist schwefelsaurer Kalk, 
welcher durch das gipshaltige Wasser abgesetzt war. Dabei beobachtete 
ich, daB die SteIlen, welche heute, nachdem sie dem Licht ausgesetzt 
sind, blaulich erscheinen, urspriinglich ein leuchtendes Griin zeigten, 
den Farbton des Quetzalvogel.s. An dem Bild fehlt der Quetzalkopf 
selbst, er wird wohl mit einer unechten Farbe hergesteIlt gewesen sein. 
FJs geht daraus hervor, daB Einfliisse von Chichen Itza sich bis nach 
Guatemala bemerkbar gemacht haben. Nun kommen in der Alta 
Verapaz, urn die Sache recht kompliziert zu machen, zwei g~nz ver
schiedene Haupttypen vor, ohne die Stiicke zu erwahnen, welche als 
Hanuelsware von Mexico oder Salvador in prahistorischer Zeit hier
her gelangt sind. Die eine Type, die der Kekchileute, ist in den Abb. 
9-17, 20/21, 24 wiedergegebell. . 

Die GefaBe der zweiten Gruppe, welche in der Verapaz gefunden 
werden, sind kleiner als die der Kekchis und kommen hauptsachlich aus 
dem Norden und aus der Petet-Ebene und dem GeroIl des Cobanflusses. 
Risher h'lt sich jedach nicht feststellen lassen, welche von beiden die 
altere ist. Diese zweite Gruppe wird im Norden und Nordwesten von 
Coban ausschlieBlich angetroffen und fallt auf durch die groBe Reich
haltigkeit und VoIlendung der Form. Da in diesen Gegenden friiher die 
Cbo]es wohnten, so habe ich sie diesem Stamm zugeschrieben. Ich fand 
von diesen BiJdern einzelne Stiicke in Chama, eine ganze Sammlung 
in Temal bei Chama und andere in Seacte. TInter diesen Tzultacas, 
welche meist ein langliches Gesicht aufweisen, find en sich jedoch auch 
ganz breite Kopfe, deren Haar reich geschmiickt ist, so daB ich an
nehme, daB die ersten einen Berg, die zweiten eine Ebene, hier das 
Peten-Tiefland, darstellen sollen. Zu dieser Gruppe gehOren die (~9/31) 
drei Chol-Tzultacas aus der Hohle Sabalam in Coban, von denen der 
mittlere tanzt; an ihm sind drei Maiskolben befestigt, an denen ein 
Vogel und ein Eichhornchen friBt; der Rechte tragt die Kakaoschote 
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auf dem Haupt, und del' Linke erscheint reich gekleidet, weshalb er del' 
Xucamlb sein konnte. 

Abb.32-40. Hier sind 8 Tzultacas und ein Kopf wiedergegeben. 32 ein 
Chol-Tzultaca aus Yalpemech, einem Tal, welches am FluB des Sacclech
Hohenzuges, bereits-in del' Peten-Ebene gelegen ist. 33 ist ortsfremd nnrl 
ist del' bekannten Diosa del agua ans Teotihnacan, welche sich jetzt im 
N ationalmllsenm in Mexico Stadt befilldet. iihnlich. 34 ist Handels
ware, wahrscheinlich ans Mexico stammend; 35 wurde in Seacte ge
fnnden; 37 ein Pokolllalll-Tzultaca aus Pamplona, in del' Niille del' 
Hauptstadt Guatem'1la, welcher vielleicht die dortige Ebene darstellt; 
38, Chol-Tzultaca aus Salinas; 39 aus Chicoy zeigt ynkatekischen 
Charakter nnll ist den Cucules zuzuschreiben, wahrend 40 Chol-Tzultaca 
mit del' .Jaguarhaube ans Temal stammt, woher auch 36 kOlllmt. 41-47 
ist eine Zusammenstellung del' Figuren, welche Kinder tragen. Figur 41 
Chol-Charakter, mit einem hundeiihnlichen Kopf, diirfte del' Xolotl del' 
Aztpken, del' Regenbringer, sein. 12 komlllt aus Santa Cruz Verapaz; 
45 eine alte Fran, Chol-Charakter, 46 ein Mam, 47 ein Tznltaca ans 
Salinas, Cllol-Charakter, mit einem Tier VOl' del' Brust. Man glanbt 
in diesen Darstellnngen die Beschiitzung des jungen Maisfeldes zn 
sehen. worin man sich anf '1ztekische Erkliirungen stiitzt. 

2. Eine Holzfigur, welche F. A. Mitchell Hedges von den Chucunaqne
lndianern ans Ost-Columbien mitbrachte. Es ware wichtig zu er
mitteln, was sich die Verfertiger dabei gedacht haben, weil wir daraus 
entllehmen konnen, ob obig'e Erkliirnng zutreffend ist. 

48. Ein weiblicher Tznltaca aus Cllisec mit einem Sclmppenhemd 
und vorgewolbtem Leib, in tanzender Stellnng. Das Hernd erinnert an 
Fischschnppen unrl del' Leib 'In das Anschwellen del' FHlsse, welches 
iIll August einzutreten pflegt. Es diirfte hierin ein fischreicher FluB 
Zllm Ausdrnck gebracht sein, vielleicht del' PasionflnB. 

49. Ein llliinnlicller Gott, ebenso wie del' V orherg'ehenrle vom Chol
Typ nnrl mit einem Schllppenhemrl bekleidet. Er triig-t einen Schild nml 
Riehi triige ans. Da diese Figur ofters vorkommt, hier und da mit 
einem Zwillingsgott Arm in Arm, konnten sie den ZusauunenflnB des 
Rio (Ie la Pasion lind des Rio Chisoy darstellen, welche miteinander den 
eSllmacintla bilden. Del' triige Ausdrllck wiirde den FluB zur Sommer
zeit wiedergeben. Aus Mixco besitze ich zwei iilmliehe Figllren, vom 
gleichen Gesichtsschnitt, nul' daB die eine lustig und die andere bose 
dreinschallt. lell lasse nun weitere Tznltacas ans anderen Gegenden 
folgen, damit wir sehen, wie del' Gott hei den anrleren Volkern dar
gestell t wnl'de. 

22 stellt den Tzultaca VOl' ans La Cneva bei Santa Cruz Vera paz. 
D'1R kleine GefiiB ist ho11I. Innen befanden sich (23) die drei Knochel 
eines kleinen Fingers und ein Obsidianmesser, welches znr Darbrin
gung des Opfel's gedient haben mag. Es wurden drei derartige GefaBe, 
zwei miinnlich, eins weiblich gefunden. Es ist dies del' erste Fund, 
ans dem hervorg:eht, daB dem Tznltaca Blntopfer dargebracht wnrden. 
abel' die giltige Natnr des Gottes ist auch hier ausgedriickt, insofern 
er mit einem kleinen Finger znfl'iedengestellt wurde. 

27. Ein Chol-'llznltaca, wahrscheinlich aus del' nordlichen Alta 
Verapaz. 

28.Ein Pokoll1chi-Tznltaca aus San Cristobal mit Hund uncl 
Kopalbehiilter. 

50. Tznltaca aus Yucatan mit erhobenen Hiinden, die Halldfliiclle 
nach anl3en gel'ichtet. 



25 

51. Tzultaca aus Yucatan, welcher auf der Brust die Sonnenscheibe 
tragt; diese ist kenntlich durch die uber der Nase verschlungene Linie, 
eine Charakteristik des Sonnenschildes und des Sonnengottes. 

52. Tzultaca aus Copan, Republik Honduras, aus Stein. 
53. Tzultaca aus Santa Ana Mixtan bei Escuintla an der pazi

fischen Seite von Guatemala. 
54/59. Funf Totonaken-Tzultaca-Kopfe aus der Umgegend von 

Veracruz, Sammlung Strebel im Hamburger Museum. Diese zeigen 
den Typus eines lachelnden Kindes. 

60/61. Zwei GefaBe aus Uxmal, Yucatan, den Tzultaca darstellend. 
62. Tzultaca aus Jadeit ahnlichem Gestein, aus dem Hochgebirge 

von Guatemala, Quiche-Typ, Sammlung Edward W. Payne in Spring
field, Illinois. 

63. Tzultaca aus Agalmatolit-Gestein yom Rio Sumpul, Sammlung 
W. Lehmann, Grenze zwischen Honduras und Salvado!I'. 

64. Eine dem Tzultaca ahnliche Steinfigur, aus der Granitart Aplit 
gefertigt, angeblich Grab des Inka Atahualpa, bei Trujillo, Peru. 

65. Ein Tzultaca aus rotbraunem Ton, den ich in Coban erwarb und 
der an die mexikanische Keramik erinnert. Aus der Ahnlichkeit mit 
der unter dem N amen Diosa del agua bekannten Riesenstatue aus Teoti
huacan (66) durfen wir schlieBen, daB dieses Stuck dieselbe Gottin dar
stellen solI. Hieraus wurde sich ergeben, daB bei den Tolteken die 
gleichen Gotter wie bei den Mayas angebetet wurden. Als die Spanier 
einriickten, befand sich noch in Teotihuacan eine gleichartige Statue 
auf der Spitze der groBen sogenannten Sonnenpyramide mit ,einel' 
goldenen Sonnenscheibe auf der Brust. Die Spanier lieBen sie zer
storen. Der Torso wurde auf der Pyramide gefunden. Am gleichen Rui
nenort, an einer anderen Stelle, wurde eine identische, unverletzte Figur 
gefunden, welche sich heute im Nationalmuseum zu Mexico befindet. 
Es ist wohl zweifellos, daB es sich hier um eine Berg-Talgottin handelt 
und somit del' Beweis geliefert ist, daB beim Kult der Tolteken in Teoti
huacan der gute Gott die hochste Rolle inne hatte, wie noch heute bei 
den Mayavolkern, woraus die Verwandtschaft dieser Volker hervor
geht. Ob die Statue der Diosa del agua einen der Hauptvulkane 
Mexicos, vielleicht den Iztacciuatl (die weiBe Frau) darstellt, sollte an 
Ort und Stelle untersucht werden, wenn man das Zusammenfallen des 
Sonnen-Auf- und U!1lterganges mit den Vulkankonturen zur Zeit der 
Maisbliite beobachtet. 

68-69 stellt den Tzultaca vor auf einem polychromen GefaB aus 
Chama. Diese Vase habe ich im Jahre 1893 in Chama gefunden 
und nenne sie, in Erinnerung an meine erste erfolgreiche Aus
grabung, die Dieseldorff-Vase. Sie war zusammen mit dem Mam
Krug 70;71, einem mit rot en und schwarzen Maandern gezierten 
CylindergefaB (83), einer dreifiiBigen Schale (88), einem Jaguarschadel 
und einem Affenschadel in einer aus Steinen zusammengesetzten Kiste 
beigesetzt, woriiber eine Schicht aus Gummi und Kopal lag, welche die 
Feuchtigkeit abhielt und es bewerkstelligte, daB diese GefaBe gut er
halten geblieben sind. Hier ist zweimal der junge Gott, der Tzultaca 
abgebildet, welcher einmal eine Scheibe auf der Brust tragt, bei welcher 
man im Zweifel sein kann, ob sie die Sonne oder den Mond vorstellen 
solI; jedoch ist das erstere anzunehmen, denn 'luch in Teotihuacan und 
anderswo tragt der Tzultaca die Sonne auf der Brust. Links und 
rechts yom Kopf des Gottes ist hier das Vogel-Schlangen-Motiv des 
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Cuculcan wiedergegeben, dessen Eigentiimlichkeit darin hesteht, daB 
es sowohl den gegen den Kopf fliegenden stilisierten Quetzal wierler
gibt, als auch den vom Kopf abgewandten, weiB gehaltenen Schlangen
rachen. Der rechte Cuculcan hat aber auf beiden Zeichnungen die 
Eigentiimlichkeit, daB aus der Schnecke auf der N ase die Fiihlhorner 
oder Augen der Schnecke herausragen, so daB hierdurch der Beginn 
einer Zeit ausgedriickt ist. Gleiches HiBt sich auch auf dem doppel
kopfigen Drachen der Dresdener Handschrift S. 5 feststellen, welcher 
auch einen Cuculcan wiedergibt und aus dessen Rachen dann die das 
Feuer bohrenden Gotter herauskommen. Die Cuculcan-V ereinignng 
fasse ich auf als das gebarende und verschlingende Prinzip, Xpiyacoc 
nnd XUlUcane des Popol Vuh. (S. Zeitschr. f. Ethnologie 1895, S. 780.) 

Abb.236. 

Del' am Vorderkopf angebrachte Cuculcanrachen verschlingt dann 
auch einmal ein Auge, von dem Tranen heruntertropfen, und das 
andere Mal ein Gebilde, welches in Pa]enque als Randvel'zierung 
yorkommt und dessen Sinn noch nicht ermittelt ist. Der am Hinter
kopf angebrachte Cuculcan, der gebarende Teil, hat aber nichts im 
Rachen und solI daher den Glatt selbst gebaren. Derartige Dal'stel
lungen der Tzultacas mit dem Cuculcanrachen kom:men in del' Petet
Ebene haufig vor. (S. Intern. Archiv fiir Ethnographie. Bel. YIII. 
Taf. 13.) Die Schlange gilt daher als der verschlingende, der Quetzal 
als der gebarende Teil der Kom bination. 

M am b i 1 d e r: Zusammen mit 68/69 wurde der Tonkrug 70/71 in 
Chama gefunden. Der Mam ist eingefaBt durch eine Schlang;en
zeiclmung, sein Riicken wird von einer Sclmecke gebildet. Auf 
Annen uncl Knien ist eine schraffierte Zeichnung sichtbar, das Dunkel 
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bedeutend. Urn den kahlen Schadel ist ein Band geschlungen, welches 
in eine Mondsichel auslanft. von welcher W'-tsserstrome herniederfallen. 

Die gemeinsame Beisetzung eines TzultaCll- und eines Mam
GefiiBes habe ich noch weitere zweimal in Chama beobachtet, woraus 
hervorgeht, daB dies nicht zufiillig sein kann, sondern absichtlich 

Abb.237. 

geschah und mit gewissen Vorstellungen in Verbindung stand. (Abb. 
236-239.) Aus diesen Zeichnungen ist ersichtlich, daB der Regen und 
die Mondsichel auch beim Tzultaca vorkommen, wofiir noch die Er
kliirung fehlt. 

72-103, 105, 115-135 wurden in Chama gefunden. 
136-37. Ein polychromes GefaB aus Chama, den Mam darstellend, 

vor sich ein zylinderformiges GefaB, mit Blut gefiilIt, an der Stirn 
ein Gebilde, welches an eine verhiilIte Scheibe erinnert. 
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Ehe wir zu den anderen Mambildern kommen, mochte ich erzahlen, 
was die heutigen Kekchis iiber diesen Gott wissen. Sie schreiben dem 
Mam aIle N aturereignisse zu, welche der Menschheit Schaden zufiigen 
oder groBen Eindruck auf sie machen; das sind die Unwetter, welche 
mit "Oberschwemmungen endigen, Vulkanausbriiche und die Sonnen
nnd Mondfinsternisse. Die Erdbeben dagegen werden weniger beachtet, 
weil sie den Riitten der Indianer nur geringen Schaden zufiigen. Auf 
welches von dies en Ereignissen die Mambilder jedesmal Bezug haben, 
ist aus den Begleitumstanden festzustelIen, weshalb es wichtig ist, 
diese zu beobachten und mit zu veroffentlichen. 

Wenn der Mam fiinfmal als Tonfigur in einer Reihe erscheint, wie 
in den zapotekischen Hiigeln, dann kann man WIOhl annehmen, daB es 
sich hier um den J ahresschluB handelt. Bei anderen Funden, bei 
denen der aufrechtstehende Jaguar vorkommt, diirfte es sich um 
partielle Sonnenfinsternisse handeln, kommt auBerdem die Fledermaus 
vor, so kann es sich nur um totale Finsternisse handeln, bei denen 
das Tageslicht derartig verdunkelt wird, daB dies Tier der Dam
merung seine Schlupfwinkel veriaBt. 

Abb.238. 

Der Indianer glaubt, daB der Mam im Erdinnern an Stricken 
angebunden ist, derart, daB er gerade noch aus den Erdlochern hera us
sehen kann. Es wird nun oft beobachtet, daB nach den ersten 
schweren Regen im Juni und Juli ein fernes Erdrollen gehort wird, 
welches man als das Blasen oder Getose des Mam auffaBt, weil er 
dariiber bOse sein soll, daB sein Lager feucht geworden ist. Die Leute 
machen sich gegenseitig darauf aufmerksam, indem sie sich zurufen: 
"guabi, Ii mam", horst Du den Mrum~ Die Erdbeben werden so erklart, 
daB der Mam sich auf seinem Lager hin- und herwalzt. Man glaubt, 
daB der Mam danach trachtet, die ganze Menschheit zu fressen, und 
daB sein Appetit besonders gereizt wird, wenn er hort, daB viele 
Menschen auf den Wegen hin- und hergehen, wenn ein Ortsfest statt
findet. Der Mam erhebt sich dann und sieht mit dem Kopf aus einem 
Erdloch heraus und befragt den ersten Voriibergehenden, wann das 
Fest stattfindet. J eder Indianer weiB, wenn er derartig angerufen 
wiirde, daB er den Mam tauschen muB und immer das Umgekehrte 
antworten muB, was zutrifft. Er muB sagen, daB das Fest schon statt
gefunden hatte oder erst stattfinden wiirde, damit der Mam irre wird 
nnd sich beruhigt. Denn wenn der Bose jemals den genauen Tag in 
Erfahrung brachte, wiirde er sich losreiBen und die ganze Menschheit 
vertilgen. 
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Urn zu erfahren, ob die Leute noch heute glauben, daB der Mam iill 
Erdinnern lebt, frug vor kurzem ein Pflanzer den ihn begleitenden alten 
Indianer, als sie im Urwald an einem groBen Erdloch vorbeikamen, 
ob dort unten der Mam wohne. Der Alte legte erschrocken den 
Schweigefinger an den Mund, wodurch er die Frage bejahte. Legt 
sich ein abgehetztes, durch den Sonnenbrand ermattetes Tier in die 
Niihe eines Erdloches, so rutscht es in dem trichterformigen Kessel 
bei jeder Bewegung dem Erdloch niiher und schlieBlich hinein, so daB. 
es den Eindruck macht, als 00 eine bose Gewalt das Tier ruck weise 
ins Loch zieh t. 

Abb.239. 

Die alten Chronisten wissen liber den Mam folgendes: 
Die god e Lan d a berichtet in Relaci6n de las cosas de Yucatan, 

S. 210-230, daB der Teufel vier verschiedene N amen hatte, der 
gelbe, rote, weiBe und schwarze Uayeyab, von denen jeder ein Jahr 
hindurch galt und der Reihe nach mit den kan-, muluc-, ix- und cauac
Jahren und den Himmelsrichtungen Slid en, Osten, Norden und Westen 
in Verbindung stand. Seite 276 steht, daB die Leute an den Mamtagen 
sich weder kiimmten noch wuschen, noch mit ihren Frauen verkehrten 
und daB sie keine schwere Arbeit verrichteten, weil sie befiirchteten, 
daB ihnen ein Ungllick zustoBen wlirde. Auf Seite 384 desselben Werkes 
berichtet Pi 0 Per e z, daB sie die fiinf Schmerzentage verwandten, 
urn auf eine besondere Art das Fest des Gottes Mam, des GroBvaters,. 
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zu feiern. Diesen brachten sie herbei und feierten mit groBem Pomp 
am ersten Tage; am zweiten verringerte sich die Festlichkeit; am 
dritten nahmen sie ihn vom Altar herunter und setzten ihn in die 
Mitte des Tempels; am vim'ten setzten sie ihn an die Tiirschwelle und 
am fiinften Tag warfen sie ihn heraus und verabschiedeten ihn, damit 
das neue Jahr am ersten Tage des Monats Pop, am 16. Juli alter 
Rechnung, anfangen konne. Cog 011 u do sagt in seiner Historia de 
Yucatan, vierter Absclmitt, daB die Mayas diese Zeit, die xma kaLa 
kin, "Tage ohne Namen", genannt hatten. Sie hielten sie fiir un
glHcklich und sagten, .daB wahrend derselben plotzliche Todesfalle 
vorldimen. wie auch Schlangenbisse und Anfalle von wilden und 
giftigen Tieren, Streit und Zank; besonders hielten sie den ersten Tag 
fiir den schlimmsten. Wahrend derselben pflegten sie ihre Hauser 
nicltt zu verlassen, und deshalb versahen sie sich mit dem Notigen, 
damit sie nicht aufs Feld oder anderswohin zu gehen brauchten. Sie 
libten wahrend diesel' Tage mehr als sonst ihre heidnischen Rituale 
und ba ten von ihren Gottern, daB sie sie vor dem fibel wahrend jener 
gefahrlichen T<Lge beschiitzen und ihnen ein gutes, fruchtbares und 
reiehliches neues Jahr bescheren mochten. Weiter un ten berichtet er, 
worin er die Berichte eines anderen kopiert: Zu Zeiten beteten die 
Mayas nur einen Gotzen an. Sie hatten ein Stiick Holz, welches sie 
bekleideten und auf eine mit einer Matte bedeckte Bank setzten. 
Diesem boten sie EBsachen und andere Geschenke an, bei einem Fest, 
welches sie Vayayab nannten; nachdem das Fest voriiber war, zogen 
sie dem Holz die Kleider aus und warfen es auf den Boden, ohne sich 
mehr darum zu kiimmern oder es anzubeten, und dieses nann ten sie 
Mam, GroBvater, wahrend das Fest dauerte. 

Bei den Azteken galt der U eueteotl, das Synonym des Mam, als 
Feuergott, und L u mho 1 t z berichtet das gleiche von den heutigen 
Huicholes mit Bezug auf den in der Erde wohnenden Gott, den sie 

·GroBvater nennen. Daher ist es wohl moglich, daB die Mayas und Zapo
teken dem Mam auch dies Attribut gaben, soweit er dem Menschen 
Unheil brachte. In den My then kommt es freilich nicht zum Ausdruck. 
Dagegen kommt hier und da bei dem zapotekischen Mam und bei den 
Mam-Handgriffen der Raucherschalen von del' pazifischen Kiiste von 
'Guatemala eine blattahnliche Kopfverzierung oder Verlangerung vor, 
welche an das Horn erinnert, das bei den Azteken die Feuerschlange, 
xiuhcouatl, besitzt. Bei den Mam-Figuren aus Teotihuacan und 
Mexiko-Stadt sind die Hande derart geformt, daB ein Stab, del' Feuer
,quirl, dahinein gut gepaBt haben wiirde. Auf del' schonen Chama
Vase (Zeitschrift fUr Ethnologie 1894) hat del' Mam auch den Feuer
quirl in del' Hand. Er kniet dort zwischen dem schwarz bemalten 
"Tznltaca und dem Sonnengott, welche Bemalung wohl wahrend del' 
Mamtage angelegt wurde, weil wahrend diesel' Zeit sich auch die 
Menschen mit Asche beschmierten. Del' Sonnengott will dort mit 
machtigem Schritt hereinkommen, aber del' Tzultaca bietet ihm Halt, 
weil erst del' Mam, del' das Zeichen Pop des nenen Jahres auf den 
Armen tragt, ausgetrieben werden muB, damit die neue Peri ode an
fangen kann. Er hat dazu die Peitsche in del' Hand, urn den Mam 
.auszutreiben. Diesel' hat daher auch eine unterwiirfige Haltung ein
~enommen und tragt den Feuerquirl in del' Hand, wahrend die anderen 
Personen odeI' Gotter den Feueranfacher, den soplador, halten. Da 
wahrend del' Mamtage iiberall das Feuer geloscht werden muBte, ist 
·es wohl anzunelllllen, daB del' Mam als Verkorperung des Feuers 
wahrend seiner Regentschaft gegolten hat. 
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Weit deutlicher als seine Verbindung mit dem Feuer ist die Ver
oeinigung mit dem Wasser. Auf den zapotekischen Urnen (s. SeIer II, 
S. 354; ferner Saville, Funeral Urns from Oaxaca. Newyork 1904, 
Taf. 50, Mittelfigur) sowohl aus Oaxaca wie auch aus Britisch-Honduras 
(s. Abb. 224) ist eine Schleife oder Haken angebracht, welche nach 
L u mho I t z die Huicholes in Kuchenform als Bitte flir den Regen 
anwenden; auf der letzten Seite des Codex Dresdensis ist es auch der 
Yam, welcher den Weltuntergang durch Wasserflut hervorruft. Die 
Bitte an den Regen kann aber, ehenso wie die Maiskolben, an den 
Idolen angebracht sein, d'lB der Gott sich damit zufrieden gibt und 
die Menschheit nicht weiter beUistigt. lch nehme daher an, daB der 
Mam mit dem Feuer und dem Regen nur insofern in Verbindung 
tritt. als sie dem Menschen schadlich sind. 

Wahrend bei den mittelamerikanischen Indianern von heute die 
Yerehrung des Tzultaca noch so lebendig ist wie ehemals, ist die Fnrcht 
YOI' dem Mam stark abgeblaBt, und keiner denkt daran, ihm heute 
noch zu opfern, auBer bei besonderen Ereignissen, wie V ulkanaus
briichen. Der Indianer ist von der periodisch sich wiederholenden 
Furcht vor dem Weltuntergang befreit. Diese tritt in den My then der 
Mexikaner deutlich in Erscheinung, d'l man von vier Weltuntergangen 
redete, deren Zeichen sich auch auf den Opferkisten wiederfinden. Dieses 
wichtige Religionsmoment kommt noch mehr bei der alten Bevolke
rung yon Costa Rica und von Pern zum Ausdruck, da wir dort den 
Mal1l viel haufiger find en wie die anderen Gotter, wohingegen bei den 
Kekchis die Tzultaca-ldole weit haufiger sind und daher hier der gute 
Gott die Oberhand besessen hat. 

104-114. Eine Zusal1lmenstellung der MamgefaBe. 
8. Mamkopf aus Santa Cruz. 
25. Maske des schlafenden Mal1l. 
138. Die Zeichnung auf dem zylindrischen, polychromen GefaB 123 

aus Ch'lma mit den vier Mamtieren: Jaguar, Beutelratte, Giirteltier 
und Hamster. Der Jaguar bringt die neue Zeit herein, Beutelratte 
und Giirteltier machen die Musik dazu; der Hamster tragt das Schild
'krotenhemd, in welchem der 'Mam auf einem ChamagefaB erscheint, 
welches in der SeIer-Festschrift S. 51 abgebildet ist. 

139. Mal1l ohne Korper, an einem GefaB befestigt, als wenn er 
;aus der Erde herauskame. Kekchi-Typ. 

140 zeigt den Mam vergniigt lachelnd, die Zunge herausgestreckt, 
mit clem Knopf auf der Stirn, am ersten Tage seiner Regentschaft, aus 
Purulha stamm end. 

141. Der Mam sitzend, die Knie mit der Hand gefaBt, durch die 
leeren Augen gekennzeichnet, aus Santa Cruz Verapaz. 

142. Mam als Handgriff einer Raucherschale, mit einel1l Reib
pistill in der Hand. 

143. Mam aus Kalkspat, aus Carcha stammend. 
144. Mam aus Ton, bei Cajabon gefunden. Beide zum Eingraben in 

·die Erde, urn das Herauskommen darzustellen. 
145. Mam aus Santa Cruz V'. 
146. Mam aus Chama mit leeren Augenhohlen. Beide mit Behaltern 

:zur A ufnahme von Opfergaben. 
147. Mam-GefaB aus San Jose de Costa Rica. Auf den Seiten 

:sind zwei Rachen angebracht, die Nacht mit dem Mond, den Tag ver
:schlingend. Hieraus geht hervor, daB der Mamkult sicher bis nach 
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Costa Rica gereicht hat. Dieses interessante GeniB befindet sich im 
Stadtischen Museum zu Bremen. Die Malereien dieses GefaBes sind 
in 149 a und b wiedergegeben. 

148. MamgefaB aus San Jose de Costa Rica im Miinehener Museum, 
den Rachen der Nacht vorstellend mit dem Mond, ein Tagesbiindel ver
sehlingend. Diese zwei GefaBe sind deswegen wichtig, weil sie eine 
~rklarung zu allen MamJgefaBen geben, namlieh daB der Mam mit 
einem Rachen der Nacht in Verbindung steht, von dem man annehmen 
muB, daB er verschlingt, weil die Schneckenaugen fehlen. Dieser 
Nachtraehen ist auf 149 b als Eule (Neumond) ausgedriiekt (siehe 
~eler V, 'l'at. VII); also hat der Mam Beziehungen zum Mond. 

Diese MamgefaBe aus Costa Riea sind denen aus der Alta Verapaz 
so ahnlich, daB sie die Zusammengehorigkeit beider Gegenden in archao
logischer Beziehung einwandfrei beweisen. N ach dieser Feststellung 
mussen wir uns fragen, Wle we it der 'l'zultaca-IViam-Kult sich siidlich 
nachweisen laBt. U hIe zeigt in einem in Berlin gehaltenen Vortrag 
eine Gruppe von FigurengefaBen, welche in Siidamerika gefunden 
wurden und deutlich den Tzultaca mit den zu ihm gehorenden Ge
stalten aufwiesen. So viel ich weiB, ist dieser wichtige Fund jedoch 
noch nicht verofientlicht, was ungemein wichtig ware. 

Es ware sehr erwiinscht, daB die Regierungen und wissenschaft
lichen Vereine von Panama, Kolumbien und Ecuador Grabungen ver
anlassen und die Resultate veroffentlichen, so daB man einen Einblick 
in die Erzeugnisse der prahistorischen Volker jener Gegenden hat, 
was bisher nicht del' Fall ist. Solche Bestrebungen wiirden auch 
diesen Volkern zur Ehre gereichen und ihre Kultur beweisen, denn 
nur der Kulturmensch sammelt ideale Giiter. 

Wir wenden dann unsere Blicke weiter siidlich nach dem Marchen
land Peru, wo mehrere hohe Kulturvolker gelebt haben, deren Erzeug
nisse durch eine fast vollige Trockenheit sich so gut erhalten haben, daB 
sie fast wie neu ans Tageslicht gebraeht werden. Sowohl die Tonflasehen, 
die sogenannten Ruacos, wie die Webarbeiten, Federschmuck und 
Kleinkunst, erregen unsere hoehste Bewunderungo

• Die peruanischen 
alten Kulturen stehen auf gleicher Rohe, wie die der Mayas, nul' in 
der Schrittenentwicklung sind diese den ersteren iiberlegen, denn die 
Peruaner hatten nur die Quipus, die Knotenschniire, um ihre Kenntnisse 
zu registrieren, wahrend die Mayas ein hochentwickeltes ideographisches 
Schriftsystem besaBen. Auf den so reiehhaltigen peruanischen Fund
stiicken finden wir nur selten ein Gesieht, welches an den Tzultaca 
erinnert, obschon wir gleich bemerken, daB die mehr gedrungene Figur 
del' Korpergestalt der heutigen Peruaner ahnlieh ist, in welchen wir 
daher auch die N achkommen der alten Kulturtra.ger erkennen. Einer der 
huaeos des Bremer Museums 232/33 stellt nun einen Tzultaca ahnlichen 
Gott dar, welcher eine Riistung angelegt hat, an welcher vier Scheiben 
befestigt sind, von denen die oberen zwei durchlOchert sind. Der Gott 
hat einen kleinen Gefangenen am Schopf, welcher noch dazu einen 
Strick urn den Rals gelegt hat, an dem die Rande del' Gefangenen 
hinten festgebunden wurden, wahrend sie hier frei sind. Eine Erkla
rung der Szene vermag ich nicht zu geben, abel' die Riistung mit den 
vier Seheiben ist dem sehmerzbewegten Sonnengott aus Chicamam (177) 
so ahnlich, daB Konnexe L'iwischen Peru und ·dem Mayagebiet be
standen haben miissen. Es wird dadureh wahrseheinlich, daB del' 
peruanische Gott derselbe ist, wie der von Chic am am, und da wir von 
ilem letztel'en feststellen konnen, daB es del' Sonnengott ist, konnen wil' 
die pel'uanische Fig-llr allch als solchen irlentifizieren. Diesel' fiiJlt 
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auf durch eine stark entwickelte Nase, welche man auch auf den diinn
wandigen Gold- und Silberbechern der Peruaner findet und die daher 
auch den Sonnengott darstellen. Die Huicholes im nordwestlichen Mexico 
fertigten gemaB L u mho I t z Schilder aus Staben, welche mit bunten 
Faden iibersponnen sind, als Anrufung der Gotter. Das merkwiirdige 
dabei ist, daB solche ganz ahnliche eigenartige VotivgegensUinde auch 
in Peru vorkommen (siehe S e I e rill, S. 365). Freilich geniigen diese 
vereinzelten Beobachtungen nicht, um den Konnex einwandfrei nach
zuweisen. Dazu sind ausgedehntere Studien nnd weiteres Material 
aus den Zwischengebieten erwiinscht. 

Gegen die Verbindung zwischen Mittel- und Siidamerika spricht 
freilich der Umstand, daB zu Zeiten del' Conquista die KartoffeI 
wohl in Peru, abel' nieht in Mittelamerika gebaut wurde. Dies 
ist abel' verstandlich, weil del' Indianer die Kartoffel nicht schatzt 
and sie heute in Guatemala auch nicht fiir den eigenen Gebrauch. 
sondern nul' zum Verkauf kultiviert. Ein anderer Umstand be
reitet freilich groBere Schwierigkeiten. Beim Einriicken der Spanier 
besaBen die Eingeborenen "fQn Mittelamerika als Haustier nur den 
Hund und die Truthiihner. In den von dort stammenden Bilder
schriften und den bunten und plastischen TongefaBen kommt del' 
Truthahn ofters vor, aber in Peru hat man derartige Darstellungen 
noch nicht gefunden, auch konnte man in dem so reichhaltigen 
Federschmuck noch keine Truthahnfeder nachweisen. Dieses Fehlen 
ist um so auffalliger, als der Truthahn in Peru sehr gut gedeiht und 
heute in jedem Indianerrancho zu Hnden ist. Diese Frage ist daher 
ungekIart und verdient besondere Beachtung, denn daran kniipfen sich 
eine Reihe wichtiger Schliisse iiber den Zusammenhang und die Wan
derungen jener VOlker. ;Wir wissen, daB der Truthahn in Zentral
amerika heimisch war. SolIte daher in Peru del' Truthahn unbekannt 
geblieben sein, so ware es ein Beweis, daB die Einwanderung nach 
Zentralamerika von Siiden her gekommen ist und keine riicklaufende 
VOlkerflutenwelle jemals eingetreten ist. 

153. Die Zeichnung eines GefaBes aus Costa Rica im Niirnberger 
Museum. Hier ist die Sonne als Mann mit Vogelkopf dargestellt und 
vier rote Raubtiere mit Blutzunge, sowie ein stilisierter Vogelkopf. 
welcher den Quincunx (d'ls Jahr) verschlingt. In der Mitte ist ein Ge
bilde, welches nul' den Mond bedeuten knnn, weil es ein Auge und 
zwei Horner hat. An del' Einfassung dieses Mondgesichtes sind die 
Mondstrahlen angebracht, welche rundlich wie die Eulenfedern ge
zeichnet sind. 

154. Ein prachtvoll gearbeiteter Mamkopf des Wiener Museums. 
155. Steinernes Mambild aus del' Plant age EI BallI, an der pazifi

schen Kiiste von Guatemala. Del' Mam hat hier einen Backenbart. 
ahnlich wie del' Kinnbart del' emailliertenGefaBeausSalvador.ln 
S e Ie r, Gesammelte Abhandlungen, Band V, Tafel 65b, tragt der Mam 
auf dem Riicken die Mondscheibe. 

Da wir in Teotihuacan den Tzultami angetroffen haben, diirften 
wir erwarten, auch den M8illl zu Hnden. In der Tat kommt er auch 
VOl', das Opferbecken auf dem Kopfe tragend. 156--159. Auf dem 
Rand des ,schaJenformigen Kapitals sind auBen Schlangenaugen 
gezeichnet, zwischen denen von oben nach unten bandartige 
Streifen angebracht sind. Da es solche mit zwei, andere mit drei 
und vier Streifen gibt, muB damit eine Numerierung ausgedriickt 
sein, welche hier nul' auf den Tag der Herrschaft des Mam Bezug 

Dieseldorff. Mayavolker. 
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haben kann. Da der Gott am zweiten Tage noch ein frellndliches 
Gesicht zeigt und die Hauer des Unterkiefers noch yon (len Lippen 
bedeckt sind, wahrend er am dritten Tage bereits die Zalme zeigt und 
am vierten Tage nach J aguarart die Zahne fietscht, muB man sich an 
die Eigentiimlichkeii erinnern, welehe die Chronisten iiber den Verlallf 
des Mamfestes beriehtet haben. Zn diesem Bericht paBt, daB der Mam 
am ersten und zweiten Tage seiner Herrsehaft freundlieh aussieht und 
am dritten und vierten Tage bose ,vird, weil er am fiinften Tage wieder 
fiir ein J ahr ins Innere der Erde verbannt wird. Dadurch wird es er
klarlieh, daB der Mam einen verschiedenartigen Ausdruck hat, und man 
ist daher geneigt, ihn in allen alten Gesichtern zu erkennen. Lan d a 
berichtet auf Seite 148 folgendes: Bei der Taufe del' Kinder sanlllleite 
der Priester gemahlenen Mais und Weihrauch in einem RauchergefaB 
und lieB dies zusammen mit etwas Wein n'1ch auBerhalb del' Ortsch'1ft 
bringen, in dem Glauben, daB del' Mam hinter dem Opfer herginge 
und auf diese Weise aus dem durch Stricke geschlossenen, heiligen 
~reis entfernt gehalten wiirde. Diese Angabe ist deshalb wichtig, 
weil wir bei den Z'lpoteken unterirdische Gewolbe finden, welche von 
rot bemalten Opferresten angefiHlt sind, im Zusammenhang mit del' 
Mamfeier an del' J ahreswende. Diese Kammern sind oft mit einem 
Stein geschlossen, auf dem die Gesichter odeI' die Gestalten des 
Tznltaca uncI des Mam eingehauen sind. Wir diiden wohl annehmen, 
daB derselbe Gedankengang wie bei der Taufe hier gegolten hat; nach
dem man die Opfergaben in dem unterirdischen Gewolbe niedergelegt 
hatte, glaubte man, daB der M am dort hinein kroche, um sich an den 
r)pfern zn weiden, worauf man dann schnell den SchluBsi-ein heriiber
leg-te und somit den Mam fiir ein J ahr gefangen hatte. 

III del' Sammlung von Ed war d W. Pay n e, Springfield, 
Illinois, !:,iht es zwei steinerne Mams, deren Herkunft iell nicht el'
ll1itteln konnte: 

164 ist sehlafend dargestellt mit drei hornartigen Answiichsen am 
Kopf, welche auf den Mond Bezug haben diirften, dicklicher N ase und 
groBem Mund wie die Mammaske 25. In den herabgesunkenen Hiinden 
halt er eine Fackel mit zwei Mondsclmorkeln und einem dazwischen 
Jiegenden lee1'en Auge (der Neumond). THeses Mondgesicht findet sich 
oft auf Spinnwirteln (s. SeIer I, S. 171) und wird yon SeIer a]s das 
Zeichen Olin = Bewegung, Erdbeben erkliirt, ,vas anch znm Mam 
passen wiiroe 

165. Riickseite dieses eigenartigen Steines zeigt den aufgoewachten 
Mam mit gierigen Augen und Mund. 

166. Mam schielend, wodurch die HiiBlichkeit ausgedriickt ist, in 
einer Stellung, als wenn er soeben angekommen ,dire und sich setzen 
will. 

Nun kommen wir zu den Bildern, auf welchen del' Tzultaca zu
sammen mit dem'Mam erscheint. 1m Codex Cortes 41/42 sitzen beide 
Gotter im Osten und zwischen ihnen steht ein FeuergefiiB, aus clem, 
zwischen Zeichen der Nacht, eine Feuerfeder mit Pfeilspitze, das neue 
Feuer herausschieBt. 

167/168. Mam und Tzultaca aus Obsidian gefertigt. 
169. In Teotihuacan wnrde ein Stiick gefunden, im edelsten Maya

stil gearbeitet, den J adeitperlen von Ocosingo iihnlich. Hier erschein t 
del' auf einem Throll sitzende Tzultaca mit del' Sonnenscheibe am Arm, 
wiihrenu VOl' ihm del' kleine Mam abgebildet ist. Leider ist iiber dieses 
ebenso Echone, wie wichtige Stiick nichts Niiheres bekannt. 
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170. Die erste Chajcar-Vase. Hier ist wohl der Sonnengott wahrend 
der Mamtage oder der Mayagott "B" dargestellt, liber dessen Wesen 
noch nichts bekannt ist. Die am oberen Rand herumfUhrenden Hiero
glyph en weisen auf den Anfang eines neuen Catun oder Zyklus hin. 

171. Riickseite von 170. Hier sitzen Mam und Tzultaca zusammen. 
172/173. In Palenque steht der Tzultaca links und der Mam rechts 

.am Eingang zum Kreuztempel. Der Mam blast dabei die Flote, als 
Hinweis auf das Erdrollen. Derartige Darstellungen finden sich haufig 
in Costa Rica. 

Da in den untersten Schichten des Hochtals von Mexiko die Ton
figuren immer nur den TzuItaca caer den Mam darstellen, miissen wir 
ann ehmen, daLl dieser KuIt der urspriingliche war und bereits vor 
vielen tausenden von J ahren dort geiibt worden ist. Da in den oberen 
Schichten dieselben Gesichter gefunden werden, miissen wir ferner 
RchlieLlen, daLl sich diese Religion die ganze Zeit dort halten konnte, 
his die Azteken kamen, deren anders geartete Kunstprodukte sich in 
der obersten, verhaItnismaLlig diinnen Schicht finden. Hieraus ersieht 
man, daLl die Niederlassung der Azteken im Verhaltnis zu den Vor
gangern von relativ kurzer Dauer war. 

Del' Sonnengott kommt als Tonfigur in der Alta V f'rapaz ofters 
vor. Einmal ist er schon auf 26 gezeigt worden, er ist kenntlich durch 
das groLle, fast quadratische Auge, durch Linien, welche urn das Auge 
unten herum fiihren und iiber del' Nase eine Schleife bilden, durch den 
Backen- und Spitzbart, durch einen zackigen Kranz am Vorderkopf, 
durch einen Schlangenzahn und die zweiteilige Schlangenzunge. Wir 
wissen, daLl dem Sonnengott Menschenherzen geopfert wurden. 

Del' Name des Sonnengottes "Xbalamke" kommt in den My then 
del' Kekchis Mters VOl'. Nul' einmal horte jch ihn aus dem Munde 
-eines yom Tiefland heraufgekommenen Arbeiters. Diesel' war in den 
Verdacht gekommen, eine Tab'lkpfeife gestohlen zu haben; als icll ilm 
des Diebstahls bezichtigte, zeigte er aufgeregt mit der Hand nach del' 
Sonne unrl rief aus: nax nau Ii cagua Xbalamke, incca xin vaIlU (es 
weiLl del' Herr Sonnengott, ich habe es .nicht getan). 

Del' Name Xbalamke kommt nicht nul' bei den Kekchis vor, sondern 
er war auch in Yucatan gebrauchlich, wie die Chronisten beriehten. 
Del' Name Kinich Ahau, del' dort auch gebraucht wurde und Sonnen
fUrst heiLlt, ist nul' del' Titel des Sonnengottes. Nun kann der obigf) 
Name verschiedentlich erklart werden. Del' Vorl aut "x" (das dentsche 
sch) kann sowohl von Iix (sein) wie von hix (Jaguar) abgeleitet werden; 
vielleicht ist es auch nul' eine Sprachbequemlichkeit und hat nichts zu 
bedenten. Der Mittellaut balam bedeutet auf Kekchi den Puma, 
in den anderen Mayadia]ekten abel' Jaguar. Nun ist es sehr wesent
lich, zu wissen, ob man sich die Sonne als Jaguar oder Puma gerlacht 
hat, weil sich auf diese Feststellung eine Reihe von weiteren Schliissen 
grlinden. Da del' Jaguar ein Nachttier ist, wahrend del' Puma am 
Tage jagt und auch andere Griinde fUr diesen Konnex sprechen, halte 
ich es fiir wahrscheinlich, daLl del' Jaguar den Mond und del' Puma 
die Sonne darstellt. Daraus wlirde sich ergeben, daLl der Name 
Xbalamke auch nul' im Kekchidialekt seinen richtigen Sinn hat. Del' 
Endlaut ke kommt ais Ietzte Silbe auch in dem Kekchiwort fiir Sonne: 
sakke vcr, welches weiLles ke ist. Ke ist nun die K!alte, abel' diese 
Bedeutung kann hier nicht zugrunde Iiegen, es scheint mir wahr
'Scheinlicher zu sein, daLl es eine Abkiirzung von kej (Reh) ist, denn 
-del' weiDe Spiegel des Rehs erinnert an die Sonne. Xbalamke wiirde 

3* 
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daher moglicher Weise eine Zusammenziehung von Puma und Reh 
sein. Die Sonne wird in Mexiko als Adler dargestellt, abel' auch bei 
den Mayas in Chichenitza, wo wir den Adler und den Jaguar mit 
Herzen in den Krallen finden, worunter Sonne und Mond zu verstehen 
sind. Besonders klar ist del' Gegensatz der zwei Wildkatzen ausge
driickt auf zwei Schalen mit hohem FuB, welche Frau Caecilie Seler
Sachs aus der Sam'mlung Kennedy in Oaxaca photographiert hat und 
die in: "Mexikanische Kunst" von W. L e h man n, Tafel 34b, verof
fentlicht sind. Das linke GefaB ist mit einem Jaguarkopf, kenntlich 
durch die Schnurrhaare, verziert, wahrend das rechte einen Pllma
kopf aufweist. Die erste Schale ist mit Jaguarkrallen gespickt und hat 
Bezug auf den Mond, die zweite hat Zacken und hat dem Sonnenkult 
gedient. Jedes GefaB weist 4 Schleifen auf. Derartige Schalen mit 
hohem FnB kommen in CholUla, Oaxaca, Costa-Rica und Peru VOl' und 
dienten bei Finsternissen. 1ch beabsichtige spater iiber diese zu 
berichten. 

175. Der Sonnengott vom Rio Chisoy, aus der Nahe von Chama. 
176. Der Sonnengott von Panzamala, ostlich von Coban. 
174. Sonnengott aus Chajcal'. 
179/82. Die zweite Chajcarvase, welche zusammen mit dem GefaS 

gefunden wurde, welches in 170/7] wiedergegeben worden ist. DeL 
Gott halt viermal eine zackige Sonnenscheibe in del' Hand, dreimal 
bewegen sich die Strahlen in iiblicher Weise nach den vier Himmels
richtungen, einmal drehen sie sich, eine Form, welche wir bereits aui 
der Chipoc-Zeichnung antrafen, deren Sinn nicht bekannt ist. 

177. Der Gott ist hier mit geschlossenen Augen dargestellt. Dieses 
eigenartige GefaB stammt vom Chisoy-FluB, aus der Gegend von 
Chicamam. Da der Gott unter der Nase die Sonnenhieroglyphe tragt, 
solI er den Sonnengott darstellen, aber er ist leblos, weil die Augen 
geschlossen sind, der Mund offen und das Gesicht von Schmerz erfiillt 
ist; auch hat er eine Art Riistung angelegt, an welcher vier Scheiben 
befestigt sind, von denen jede ein Totengesicht tragt. 

178. Aus der Ahnlichkeit mit der vorhergehenden Figur konnen 
wir entnehmen, daB auch dieses Gotzenbild aus Mexiko die kraftlose 
Sonne wiedergeben solI. 

183-204 ist eine Zns'lmmenstellung der Figuren, auf welchen Sonnen
und Mond-Gotter und -Schilder dargestellt sind. 1ch halte die Kopfe, 
welche an Stelle der Oberlippe den aus Mexiko bekannten Halbmond 
tragen, fiir Mondbilder. Diese haben runde, ring'- odeI' schildformige 
Augen und eine an das Eulengesicht erinnernde Umrandnng', hier und 
da auch ein Horn iiber der Nase. DeL hauptsachliche Unterschied 
zwischen Sonnen- und Mondumrandung besteht darin, daB die erstere 
zackig ist, weil die Sonnenstrahlen bei totaler Sonnenfinsternis wie 
Pfeile odeI' Fackeln erscheinen. Die Mondstrahlen sind dagegen abge
rundet wie Eulenfedern odeI' Jaguarkrallen, weil bei einer ring
formigen Sonnenfinsternis del' Mond wie von Perl en eingefaBt aus
sieht, eine Augentauschung, die durch die Konturen del' Mondgebirger 
hervorgernfen wird. 

Von allen N aturereignissen miissen die Sonnenfinsternisse, beson
del'S diejenigen, bei denen das Licht des Tages eine starke EinbuBe 
erleidet, auf die 1ndianer einen starken Eindruck gemacht haben. Es 
ist sellr wichtig, die Vorstellungen zu erkunden, welche die 1ndianer 
heute noch hiervon haben. 0 t t 0 S toll berichtet in seinem Buch~ 
Guatemala, Seite 275: 
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"Die Cakchiquel-lndianer, in deren vorchristlichen My then uncI 
Religionskultus die Senne und del' Mond eine so groBe Rolle spiel en, 
bewahren noch heutzutage, obwohl vielfach entstellt durch den EinfluB 
halbverstandener christlicher Lehren, einige auf das groBe Tages
gestirn beziigliche Sagen. So glauben sie, daB die Sonne tagtaglich 
im fern en Osten, von wo sie kommt, ihren Wagen besteigt, del' zur 
Zeit del' kurzen Tage von zwei Rehen, zur Zeit del' langen Tage jedoch 
von zwei Wildschweinen gezogen wird. Del' Mond besteht nul' aus 
€inem Kopf ohne Korper, und zwar besitzt er nul' ein Auge; deshalb 
ist auch sein Licht weniger stark als das del' Sonne, welche zwei Augen 
hat. Unter den Finsternissen stellen sich die Indianer einen Kampf 
-del' beiden Gestirne VOl'. Dann abel' kommt del' Morgenstern, weist 
die Kampfenden, sie umkreisend, zur Ruhe und sucht sie zu trennen. 
Und wenn es ihm einmal nicht geHinge, den Kampf zwischen Sonne 
und Mond zu schlichten, dann wiirde die Welt zugrunde gehen und 
wir aIle sterben miissen." 

lch habe leider niemals eine Sonnenfinsternis bei den Indianern 
€rlebt und auch ihre Anschauungen hieriiber nicht erkundet, weil mil' 
€rst letzthin die ,Wichtigkeit derselben klar geworden ist. DaB die 
.alten Mayas groBes Gewicht auf Finsternisse legten, hat del' deutsche 
Student M a I' tin Me ins h au sen nachgewiesen durch den Beweis, 
daB in del' Dresclener Mayahandschrift auf Seite 51 bis 58 die Abstande 
del' Tage verzeichnet sind, an den en Sonnen- und Mondfinsternisse 
stattfinden. Del' Genannte zeigte, daB diese Tabelle mit den Finster
nissen del' Jahre 1775 bis 1811 iibereinstimmt. Hieraus geht hervor, 
daB die Mayas fUr viele Jahrhunderte hindurch Aufzeichnungen iiber 
-diese Ereignisse gemacht haben miissen, urn daraus die Regeln zu 
finden, nach welchen sie eintraten. Wir wissen, daB die Sonnen- und 
Mondfinsternisse immer nach 6585 1/ 3 Tagen in derselben Reihenfolge 
wiederkehren, welche man den Saros nennt, del' bereits den Babyloniern, 
Agyptern und Chines en bekannt war. 

Die so iiberaus hoffnungsvollen Arbeiten des genannien deutschen 
Studenten, welche in del' Zeitschrift fUr Ethnologie 1913 veroffentlicht 
sind, fan den durch seinen friihen Tod im W' eltkrieg ihr jahes Ende. 
lch mochte jedoch die Gelegenheit nicht voriibergehen lassen, urn aus
'Zudriicken, welchen Dank die Mayawissenschaft seinem Gedenken 
'Schul dig ist. 

Bei del' Wichtigkeit, welche Sonnenfinsternisse fUr die Priester
schaft gehabt haben miissen, diirfen wir erwarten, daB diese auch auf 
den Denkmalern und Idolen zum Ausdruck gebracht worden sind. Es 
war jedoch nicht so einfach, eine Finsternis so auszudriicken, daB sip 
in den Rahmen del' amerikanischen Kunst hineinpaBt, urn so mehr, als 
die Priesterschaft das Bestreben hatte, die Wissenschaft geheim zu 
halten. uberall stoBen wir auf die Absicht, Bilder und Schrift so zu 
gestalten, daB nul' die Eingeweihten den Sinn erkennen konnten. Daher 
wird es uns auch heute so schwer, die Inschriften zu cntziffern und 
dadnrch den Schliissel zu ihrer Wissenschaft zu finden. Die Maya
hieroglyphen waren ja nicht dem Sprachlaut nachg('bildet, wie unsere 
Bchriftzeichen, sondern es lagen ihnen ldeen zugrunde, iiber deren 
Konnexe wir nul' in wenigen Fallen Bescheid wissen. Wir diirfen 
.abel' in dem Verharren in del' Ideenschrift nicht etwa einen Tiefs1.and 
del' geistigen Entwicklung erkennen, sondern nul' die Absicht, es :iedem 
Uneingeweihten unmoglich zu machen, die Schrift zu lesen. Es ist 
.1aher auch nul' gelungen, bis heute diejenigen Hieroglyphen zu er-
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kHiren, welche mit Zeitabschnitten zusammenhangen, und elnige andere 
fiir Gotter, Gestirne, HimmeIsgegend und dergleichen. Um in del' 
Erklarung weiter zu kommen, bleibt uns nul' iibrig, Hypothesen auf
zustellen und diese auf ihre Richtigkeit zu priifen. Einen anderen 
Weg kenne ich nicht. Nun findet sich in Copan einmal del' Jaguar 
auf den Stufen des Innenhofes, auf del' plaza dagegen sind zwei J aguare 
um den Altar eines Gottes, wahrscheinlich des Sonnengottes, herum
gebunden. Es kann als sichel' angenommen werden, daB diese J aguare 
einen mythologischen Sinn haben. In Chichenitza folgen auf 13 mit 
Mondsicheln angefiillten Scheiben stets zwei Jaguare, die hinterein
ander hergehen, was auf die 13 Monate zu 28 Tagen, das Mondjahr 
von 364 Tagen, Bezug haben diirfte. Hier wurde von L e P Ion g eon 
eine J aguarfigur gefunden, welcher er einen Menschenkopf auf,s€tzte~ 
del' gar nicht dazu gehort und wodurch er eine Sphinx schuf, auf welche 
willkiirliche Kombination hin er seine phantastische Theorie vom 
Zusammenhang zwischen del' alten und del' neuen Welt grlindete. 
S e I e l' hat Blind V, Tafel 36, die falsche Spinx und einen richtigen 
Jaguar abgebildet. Auch in Chama habe ich den Jaguar gefnnden; 
Dr. G ann fand ihn oft in: Britisch-Honduras. Er wurde ebenfalls 
in Teotihuacan gefunden. Mit c hell H e d g e s fand Tonplastiken 
vom Jaguar in den Ietzthin von Dr. G an n und ihm entdeckten 
Hllinpn in Britisch-Honduras. Er kommt auch auf den Tikaler Holz
tafeln des Baseler Museums VOl', und zwar einmal liberaus groB llnd 
daneben sehr klein. Er wird auch in Costa Rica gefunden; kllrz, er 
kommt in Zentralamerika iiberall vor. Um nun Zl1 erklaren, was er 
bedeutet, miissen wir aIle My then zusammentragen, welche die heutigen 
Indianer noch iiber ihn wissen. Diese N achforschungen solI ten yon 
den in Zentralamerika ansassigen wissenschaftlichen Vereinen ange
stellt werden, weil sie durch ihre Mitglieder an allen Orten zugleich 
nachforschen lassen konnen. Ich empfehle daher diesen, neuerdings 
mit groBem Eifel' sich betatigenden Gesellschaften, alles, was libel' 
den Bergtalg-ott, den Mam und andere Gotter, von Finsternissen, 
Gestirnen und My then in Erfahrung gebracht werden kann. zn 
sammeln, da wir moglicherweise dadurch neue ErkJarungen finden. 
S e I e l' berichtet, Gesammelte Abhandlungen, Band II, Seite 198, daB 
es nach dem Glauben del' Mexikaner vier Vorstufen zu unserem heu
tigen Zeitalter gegeben hatte, namlich die Wasser-, Jaguar-, Fener
regen- und Windsonne. libel' die J aguarsonnenepoche berichtet 
S e I e l' , daB sie durch Finsternis und durch den Einsturz des Hinullels 
ihr Ende fand, denn nach dem Glauben del' Mexikaner war es ein 
groBer Jaguar, del' die Sonne fraB, wenn sie am hellen TageshimmeI 
sich verfinsterte. Daraus erklart sich auch, daB die Mayas Iaut 
Cog 0 II u do bei Finsternissen die Hunde zwickten, damit sie heulten. 
wodurch del' Jag-uar verscheucht werden sollte. Wir konnen daraus 
schlieBen, daB dieses Raubtier den Mond verkorpert, und zwar den 
Vollmond, denn bei einer Sonnenfinsternis erscheint an Stelle des N eu
mondes plotzlich del' dunkle Vollmond VOl' del' Sonnenscheibe. Diesel' 
plotzliche "Uberfall auf die Sonne paBt auch sehr gut zu del' Art, wie 
del' Jaguar seine Beute holt. Da es nul' wenigen vergonnt ist, den 
Jaguar in del' Natur jagen zu sehen, stlitze ich mich auf die Beschrei
hung aus dem auf englisch 1879 erschienenen Bericht von Hen l' y 
F 0 w IeI': "Erzahlung einer Reise durch den unbekannten Teil von 
Britisch-Honduras". Als diesel' Forscher von einem Rudel Wnd
schweine arg bedrangt wurde, brach zu seiner Rettung ein groBer 
J ag'uar hervor, dessen in dem Busch plOtzlich auftauchender Kopf 
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genau den Eindruck eines aufgehenden Vollmondes machte. Die Mond
flecken erinnern in gewisser Beziehung auch an das Fell des Jaguars, 
auf dessen Gestalt wir daher ofters Mondsicheln finden (Chichenitza). 

Da der Mond aber seine Gestalt bestandig wechselt und auch an 
den verschiedenen Orten der Erde, je nach dem Breitengrad, anders 
aussieht, so konnen wir annehmen, daB er nicht nur als .Taguar, sondern 
auch in anderer Gestalt vorkommt und daB er in den verschiedenen 
Gegenden anders geartet dargestellt worden ist. 

151-152. 1m Museum fUr Volkerkunde in Munchen befindet sich 
eine Hingliche Steinplatte aus Costa Rica. Auf dieser steht oben der 
Mam mit tiefliegenden Augen und HauergebiLl, mit jeder Hand einen 
.J aguar von sich abhaltend, deren Kopfe von ihm abgewendet sind. 
Auf jeder Seite des Steins sind 8 J aguare angebracht, bestrebt, nach 
oben zu klettern, urn den Platz der Jaguare einzunehmen, wenn dieser 
frei wird. Der Mam tragt auf seiner Brust und auf beiden Armen die 
Mondsichel, wodurch klar ausgedruckt ist, daB er hier den Mond dar
stellt. Die J aguare sollen hier als die Tiere gelten, welche, den Mond 
anfressen, denn die Sichel sieht ja infolge der aus dem Schatten her
vorleuchtenden Mondberge so aus, als wenn sie angefressen ware, eine 
Auffassung, welcher wir auch in der alten Welt vielfach begegnen 
(siehe Karl von S pie 13 in Korrespondenzblatt fiir Anthropologie, 1915). 
Die £larin wiederg1egehene Zeichnung (Fig. 15), eine im Wiener 
Museum befindliche Tabakspfeife aus Schiefer, ahnelt der Costa Rica
Auffassung sehr. Diese stammt von den Indianern des Nordwestens 
von Nordamerika. Ein gutes Bild dieses interessanten Stuckes findet 
sich bei Fuhrmann, Tlinki t und Haida, Tafel 23. Es stellt den Mond 
dar, welcher von zwei Rahen angefressen ·wird. Zu dieser inter
essanten Monddarstellung gehort nun wabrscheinlich eine im 
Bremer Museum anfhewahrte Steinulatte aus Cost'l Rica (150), auf 
welcher ohen eine Eule sitzt, deren ]'lugel die Form einer Mondsichel 
haben. Da die Eulen fahig sind, die Augen am Tage mit einer Schutz
haut zu schlieBen, wie es der Mond tut, wenn er Neumond wird, so 
wiirde dieser N achtvogel gut dazu passen, den N eumond darzustellen. 
AuBerdem hat der DIm (Bubo) zwei sichelahnliche Federohren, "\\0-

gegen die Schleiereulen (Strix) silberfarbig sind und daher vorzuglich 
zum Monde passen. Auf diesen zwei Steinen sind die Gestalten des 
Mam, des Jaguars und der Eule dargestellt, welche den Mond 
reprasen tieren. 

205/207. Mondstatue aus Mexiko, deren rechte Gesichtshalfte den 
schlafenden Mam (Neumond) darstellt (siehe 164) und dessen Auge 
durch einen vom Kopf herabreichenden Wulst geschlossen ist. Linke 
Gesichtshalfte der Statue ist ein halber Totenschadel und bedeutet den 
Vollmond. 

Auf den zapotekischen OpfergefaBen findet sich als Kopfschml,ck 
haufilF die Mondscheibe. 1m Hamburger Museum giht es zwei Stucke, 
welche hiervon abweichen. 

216. Hier tragt das Idol einen Kopfputz, dessen Mittelstiick ei::::. 
Gesicht darstellt mit zwei von oben nach unten d,urch die A 'ugen 
heruntergefUhrten Strichen, welche das Ausloschen del' Augen aus
drucken. An diesem Kopf hangen un ten 2 Mondsicheln, womit be
kraftigt wird, daB es sich hier auch urn den Mond handelt. Das zweite 
Stuck, 210, zeigt an Stelle der Mondscheihe eine Eule, welche in den 
Augen ein Kreuz mit einem Kopf in der Mitte aufweist, das Quincunx
Zeichen. Die Eule tritt daher an Stelle der Mondscheibe, kann aber 
ihrem ganzen Wesen nach nur den Neumond bedenten. \Vir werden 
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spater bei der peruanischen Platte von Chavin sehen, uaB dort hei 11 

Neumond auch das Eulengesicht eingezeichnet ist; die Eule kommt 
hei den Kekchis iiberhaupt nicht vor und auch nicht in den Maya
ruin en, dagegen sind Darstellungen aus dem Hochland von Guatemala 
bekannt. Nun findet man auf den peruanischen Tonflaschen, den soge
nannten Huacos, sehr haufig ein katzenartiges Raubtier als Kopf
sehmuck. Dieses wird hier und da getiipfelt gezeichnet und ist dann 
der Jaguar. Dieses Tier findet als Hauptornament uer NascagefilJ3e 
aus Peru Verwendung, welches S e I e r, Band IV, die gefleckte Katze 
oder auch den Katzendamon nennt. Da bei diesem die Schnurrhaare 
hesonders betont sind, glaube ich, daB wir hierin den Jaguar, d. h. ,len 
Vollmond erkennen diirfen, welcher daher in erster Hinsicht von den 
N ascas verehrt worden ist. Oft kommt diese Figur mit eineHi Leib 
YOl", an dessen entgegengesetztem Ende ein gleicher Kopf in Ver
kleinerung angebracht ist, welcher den Neumond bedeuten ,yiirde. 
Hier und da hat der Katzendamon einen Zackenstab odeI' Strahlen 
mit Haken. Dieser Zackenshbdamon ist aber identisch mit der Dar
stellung auf del' Platte von Chavin, auf welche ich spiHer zn 5p1'echen 
komme und iu der ich den Neumond erkenne, so daLl der ZaQkenstab
iUimon als Neumond anzusehen ist und die Zacken als jnug-e Mond
strahl en, welche sich noch an etwas anklammern miissen, so lange f'ie 
sehwachlich sind. Ich erinnere daran, daB auch auf den Tikaler Holz
tafeln der Jaguar iiberaus groB erscheint und daneben noclunals stark 
verkleinert. 

Zum Verstandnis der Mayaknnst tun wir gut, anch die zapo
tekische mit heranzuziehen, da beide viel Gemeinsames mit ein
ander hnhen und das eine auf der einen del1tlicher ans~!'edriickt ist, 
wie anf der anderen. Die Zapoteken wohnten in der l'mgep'end von 
Oaxaen. an del' ';V' ci:':tkiiste Mexikos. Hier werden Hiigel angetr')ffen, 
in denen sieh eine unterirdische Kammer bepndet, iiber deren Eingang 
meist fiinf OprprgefaBe mit Teufelsfratzen in Reih unrl Glied imf
gestellt sind. (Hiers sind diese Tonidole in zwei Stiicken gearbeitet, 
derart, daB wenn man das oberste auf den Boden setzt, es aussieht, 
als wenn der Gott aus der Erde herauskommt. (Fnneral Urns from 
Oaxaca by Marshall H. Saville, New-York, 1904.) Diese zwei Eigen
tiimlichkeiten lassen darauf schlieBen, daB wir es mit dem Mam zu 
tun haben. Der zapotekische Mam unterscheidet sich von den Maya
darstelll1ngen dadl1rch, daB er eine zweispaltige Schlangenznnge h~t, 
und daB Zahne und Nase weiter aus dem Gesicht heral1streten, aber 
or kommt auch ohne diese Eigentiimlichkeit, ahnlich wie bei den 
Mayas, vor. Hier liegt noc11 ein Zweifel vor, da es zur Zeit nicht 
verstandlich ist, warum del' Mam wie 214 und 215 alt und genau 
",ie hei den Mayas dargestellt ist, dann aber wie 208, 212, 216, 
217, 218, 224 mit einer Schlangenzunge versehen ist. Man bemerkt 
iiberhaupt, daB das Aussehen des Mams sich bei den Zapoteken sehr 
verandert, was wir freilich auch in Teotihuacan gesehen haben. Al1ch 
der Tzultaca kommt bei den Zapoteken mit einem durchaus ahnlichen 
Gesichtsschnitt wie bei den Mayas vor, mit gewellter Oberlippe und 
regelmaBiger Zahnreihe (209, 210, 213, 223). Bei den zapotekischen 
Tzultacas und Mams sind wurmartige Verzierungen angebracht, welche 
Blitze bedeuten. In 208 befinden sich beim Mam an Stelle del' Blitze 
zwei Boaschlangen, die Ungewitterwolke darstellend. Als Kopfschmuck 
tragen beide Gotter eine Scheibe, deren hauptsachliches Merkmal in dem 
aus Mexiko bekannten Halbmond besteht, so daB wir in ihm die Mond
scheibe erkennen konnen. 
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212. Ein zapotekischer Mam mit sieben Maiskolben an der Stirn 
und einem weiteren, in der Bliite befindlichen, in den Handen, urn ihn zu 
v:erzehren, als Hinweis, daB sein Fest auf die Bliitezeit des Maises fallt. 
AuBerdem ist das Untergestell, auf welchem der Mam sitzt, wichtig, 
weil es eine Verdopplung eines iiber ganz Amerika verbreiteten 
Zeichens ist, welches P 0 s nan sky als Symbol der Erde erkliirt. 
Dieses Zeichen findet sich auch in Peru mit dem dortigen Mam zu
sammen. Die angegebene Erklarung wiirde hier gut passen, denn der 
mittlere Teil ist eine Treppe mit Perspektive, auf welcher der Mam 
aus dem Erdinnern heraufgestiegen ist, und die zugleich den Rachen des 
Erdungeheuers darstellt, wahrend die maanderformigen, eckigen 
Schnorkel zu beiden Seiten die Augen des Ungeheuers sind. Die Mais
kolben an der Stirn sollen nicht etwa ausdriicken, daB dies hier ein 
Maisgott ist, sonuern man hat sie als Opfer angebracht, damit der 
Mam den wirklichen Mais verschone. AuBer dem Tzultaca und dem 
Mam finden wir regelmaBig bei den Zapoteken den Jaguar, meist mit 
herausgestreckter Zunge, Blutopfer fordernd und Furcht erregend. 

220 zeigt den Jaguar mit einem Horn, an Stelle des rechten Ohres, 
welche Verzierung nur als zum Monde gehorig erkliirt werden kann. 

221. Zapotekischer Jaguar, den Sonnengott, dessen etwas eigen
artige Hieroglyphe an den Ohren angebracht ist, verschlingend. Oben 
der Vampyrgott. Das Ganze eine totale Sonnenfinsternis. Der am 
Arm des Jaguars befestigte Schild ist daher der Mond mit der von 
der Sonne ausgehenden Corona. 

217. Zapotekischer Mam mit dem ganzen Mondgesicht, welches die 
zackige Sonnenscheibe teilweise verhiillt. Das Ganze driickt eine par
tielle Sonnenfinsternis aus. 

Aus Britisch-Honduras stammt das MamgefiiB 222, dessen eine 
HaUte ein ausgestochenes Auge und ausgebrochene Zahne zeigt, wodurch 
die Beendigung del' Herrschaft des Mam ausgedriickt wird. 223/224 
sind zapotekische FigurengefaBe aus Oaxaca, welche im Britischen 
Museum aufbewahrt werden. Auf 223 hat der Tzultaca ein Zeichen 
urn den Hals gebunden, welches oft an der Stirn des Sonnengottes vor
kommt. Del' Mam 224 hat auf der Schiirze das Mondzeichen und da
runter sind 3 Schnorkel angebracht. Diese werden nach L u mho I t z 
heute noch von den Huichol-Indianern im nordwestlichen Mexico als 
Bitte fUr Regen angewandt, in Form von Kuchen, die auf Schniiren 
aufgereiht werden. 

225/227 sind Mayareliefs, welche die Herren F. A. Mitchell Hedges 
und Dr. Gann aus der von ihnen letzthin entdeckten groBen Maya
Ruinenstadt in Britisch-Honduras zuriickbrachten. 

225 ist del' Jaguar als V ollmond. 

226 zeigt Mayahieroglyphen. 

227 ist der Tzultaca, welcher auf del' Brust einen Verband hat. 
Da ich in Coban eine ahnliche Darstellung gefunden habe und sie sonst 
nirgends vorkommt, erscheint die Zugehorigkeit der Kekchis zu dieser 
Kulturstatte hochst wahrscheinlich. 

Der Tempel von Santa Rita in Britisch-Honduras, welchen Gann 
aufdeckte, ist von einem Yolk angefertigt worden, welches den Zapo
teken nahe stand, da die Borte stark an Mitla erinnert. 
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Dieser Tempel ist bisher einzig in seiner Art geblieben. Es 
waren an den AuBenwanden Fresken angebracht, welche dadurch 
gpschiitzt waren, daB eine zweite Mauer rings herumgefiihrt wor
den W'lr nnd iiber die beide Decksteine derartig gelegt waren. 
daB flas Wasser abgeleitet wurde. Diese Umsicht laBt darauf 
schlieBen, daB man den Tempel wieder aufdecken wollte, was 
durch den Fortzug der Verfertiger unterblieb. Bei den Fresken 
sind einige Hieroglyphen angebracht, welche den Mayahieroglyphen 
eng verwandt sind. Auf der einen Seite des Tempels war sogar eine 
Hieroglyphenreihe gezeichnet, welche, wenn sie erhalten geblieben ware, 
iiber den Zeitpunkt, an dem der Tempel erbaut wurde, Aufklarung 
gebracht hatte. Wie bei Vielem der Zufall und die Unwissenheit 
der Indianer mitspielt. so ist auch hier das Wichtigste fiir immer 
verloren gegangen. Wah rend Gann mit dem Durchpausen del' Gotter
figuren beschaftigt war, hat ein Betrunkener des Nachts die Hiero
glyphen abgekratzt, so daB von ihnen nichts erhalten blieb. Das auf 
niedriger Geistesstufe stehende Yolk' sieht, wie iiberall, in Schriften 
nnd Nachforschungen etwas Unbegreifliches und stellt sich ilun feind
lich gegeniiber. Hiermit muB jeder rechnen, der sich archaologisch 
betatigt. Mir begegnete in Chama Ahnliches. Ein Indianer, welcher 
in der Nahe der Ausgrabung wohnte, betrank sich und fing' an zu 
trommeln und ein wiistes Geheul auszustoBen, welches als eine Ver
wiinschung meiner Tatigkeit angesehen werden muBte. Ais meine 
Arbeiter unruhig wurden, ging ich, von einem zuverlassigen Mann 
begleitet hin, nahm dem Ruhestorer sein Messer fort und gab ihm 
ein paar Ohrfeigen, worauf er sofort friedlich wurde; er trug mir 
auch die Ziichtigung nicht nach, denn er begriiBte mich am folgenden 
Tage mit ausgesuchter Hoflichkeit. Es ist mein Grundsatz, niemals 
den Indianer korperlich zu ziichtigen, aber es gibt Ausnalullen bei 
jeder Regel, llncI die liegen vor, wenn eine nersonliche Heransf'Dl'dernng 
stattfindet. Ich hatte es vor allem nicht unterlassen, den Haupt
Medizinmann von Chama, Juan Sel, fiir mich zn ~ewinnen, indem 
ich mit ihm medizinische Kenntnisse austauschte und ihm eine Flasche 
besten S~n Geronimo-Schnaps dedizierte. Er sah flaher in mil' einen, 
der zu seiner Zunft gehorte, und den er daher nicht anfeinden durfte. 
Ein friiherer Verwalter von Chama, ein Belgier, machte nach mir eine 
Ausgrabung in Pakiul, war aber so toricht, die dabei gefnndenen 
Schadel in dem Gotteshaus niederzulegen. Die Indianer, "\velche 
Knochen immer mit Hexerei in Verbindung bringen, kamen zusammen, 
beraucherten die Schadel und zwangen den Verwalter, alles an Ort 
und Stelle wieder einzugraben. Ein spaterer Verwalter, welcher sich 
freilich viele "Obergriffe zu Schulden kommen lieB, wurde yon den 
Jhama-Indianern so arg zugerichtet, daB er mit knapper Not dem 
Tode entkam, Es geht daraus hervor, daB man bei Ausgrabungen stets 
Vorsicht walten lassen muB und von zuverlassigen, furchtlosen Leuten 
begleitet sein muB, N amentlich bei FluBiibergangen soIl man vor
sichtig sein, da dies die beste Gelegenheit ist, Unbeliebte aus dem 
Wege zu raumen. Wenn in der reiBenden Stromung das Boot zum 
Umkippen gebracht wird, kann sich wohl der Indianer retten, aber 
nicht der durch die Kleidung beschwerte Europaer. Derartige Falle 
sind vorgekommen, weshalb ich auf diese Gefahr besonders aufmerk
sam machen mochte. In jedem Indianer steckt etwas von einem 
Zauberer und Feind unserer Kultur, woriiber man sich, trotz des unter
wiirfigen Gebahrens, nicht hinwegtauschen lassen sollte. Besonders 
gefahrlich wird der Indianer, wenn er sich betrinkt, wozu er neigt und 
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welch em Hang er leider nicht die geniigende Beherrschung entgegen
zusetzen vermag. 

Es ist wichtig festzustellen, wie weit herunter nach Siid
amerika diese Religionsvorstellungen gereicht haben. M a x U hie. 
welcher die Ansicht geauBert hat, daB Konnexe zwischen den alten 
Peruanern und den Mayas bestanden haben, hat sicherlich rooht; ich 
mochte es nur dahin erweitern, daB aIle Kulturen von Mexiko bis nach 
Siidamerika hin, die Azteken ausgenommen, eine gemeinsame Religions
basis besessen haben. U hie zeigte bei einem Vortrag im Lichtbild 
einen Fund aus Siidamerika, welcher aus einem Tzultaca, einem Mam 
und einem Jaguar bestand, wie sie bei den Zapoteken und Mayas vor
kommen. Es ist daher wichtig, daB, wenn mehrere Figuren zusammen 
ausgegraben werden, diese gemeinsam veroffentlicht werden, weil sich 
gerade aus der Zusammenbeisetzung weitere Lichtblicke ergeben. In 
Peru finden wir iiberaus haufig den Mam mit vier wildschweinahn
lichen Hauern im breiten Mund, oft mit Runzeln im Gesicht. Der Mam 
erscheint oft mit zwei oder mehreren Schlangen, deren Kopfe iiber dem 
Scheitel des Gottes hervorragen. Er faBt mit den Handen die Knie
scheiben, als hielte er sich aufrecht. Er kann auch in verschiedenen 
Tiergestalten vorkommen, je nach dem Ort, an dem der Verfertiger 
wohnte, als Krebs, als Tintenfisch usw. 

228 ein peruanischer Huaco, welcher Ahnlichkeit mit dem Tzultaca 
hat; ob er diesen hier darstellt oder den Sonnengott, ist ungewiB. 

229 ist klar und dentlich der peruanische Mam mit den Runzeln, 
Hauern im Mund und runden Mondangen. Er liegt hinter Bergen, 
so wie der Mond des Nachts aufgeht. 

230/231 Pernanischer Huaco mit dem Mam, wie er aus der Schnecke 
herauskommt, genau wie 136. Mit den Schneckenaugen hebt er einen 
Knopf (wohl der Moud). 

243 ist eine Kopie der in Lima befindlichen Granitplatte von Chavin 
de Huantar, des interessantesterr Denkmals von Peru. Hier ist der 
peruanische Mam darglestellt, welcher unter dem Munde vier merk
wiirdige Verzierungen hat, die erst verstandlich werden, wenn 
man das Bild umdreht. Dann sehen wir, daB der untere quadratisch 
eingesaumte Mamkopf nunmehr zwei Gesichter darstellt, namlich 
eins mit geschlossenem Mund und ein anderes, bei dem die Ober
lipne durch den aus Mexico bekannten Halbmond gebildetJ ist, in 
welch em ein Eulengesicht erscheint. Es folgen dann noch drei Ge
sichter, kenntlich an den rechteckigen, sehwarzen Augen, bei denen 
die Oberlippe in gleicher Weise gekennzeichnet ist, so daB hier fiinf 
Mondnaehte yom Neumond ausgehend dargestellt sind. Die am Ende 
abgerundeten Strahlen sind die Mondstrahlen. Es ist ja yerstiindlich. 
daB der Mond mit dem Mam in Beziehung steht, weil dieser der 
Herrscher der Dunkelheit, zugleieh aber auch der Feuergott ist. Aug 
dem Umstand, daB auf der Platte von Chavin z·wei Bilder, das eine 
nach unten, das andere in umgekehrter Richtung, wiedergegeben sind, 
konnen wir schlieBen, daB die Platte horizontal geleg-en hat, denn nur 
so konnte auch das umgekehrte Bild betraehtet werden. Auch ergibt 
es sieh aus der Diinnwandigkeit der Platte, daB sie als SchluBstein 
eines Gewolbes gedient hat, welches man aus den Dimensionen wohl 
noeh auffinden kann. Die Darstellung erinnert auch an die Fresken. 
welche Leo pol d 0 Bat res in Teotihuacan aufdeckte (s. S e I e r I, 
Tafel 7). Die Zeichnung ist identisch mit dem Nasea-Zackenstabdamon 
S e I e r s (s. S e I e r IV, S. 278), worauf schon U hie hingewiesen hat 
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und Wloraus wir schlieBen konnen, daB der Zackendamon der Nasca
GefaBe auch den Neumond und Mam darstellt. Aus allem zeigt sieh 
die N otwendigkeit, zu der Losung der vielen noch unaufgeklarten 
Fragen der amerikanischen Archaologie die Erzeugnisse aller Kul
turen heranzuziehen, welche sich in Mexiko, Mittel- und Siidamerika 
entwickelt haben. 

Als Hauptmomente meiner Arbeit mochte ieh folgende Punkte 
hervorheben: 

1. Die Kulturen von Mittel- und Siidamerika habell zusammenge
hang en und ihre Religion beruhte auf denselben Grundziigen. 
Fremd dagegen ist die aztekische Kultur. 

2. Die Religion griindete sich auf den Glauben an den Tzultaca und 
Mam, welche das Gute und das Bose in der Natur verkorpern, in
sofern es dem Menschen niitzlich oder schadlich ist. 

3. Der Hund ist der Reprasentant des Regens. Der Mam kann freund
lich und bose aussehen, schlafend und wach, der Sonnengott 
lebend und tot. 

4. Der Mond wird verschiedenartig ausgedriickt, er ist dem Mam 
untergeordnet. Der Neumond erscheint in der Gestalt del' Enle; 
der Vollmond wird durch den Jaguar dargestellt. 

5. Del' springende Jaguar bedeutet die Sonnenfinsternis. 

6. Der Katzendamon der Nascas und Peruaner stellt den Vollmond 
dar und der Zackendamon den Neumond; die Platte von Chavin 
ist der Mam und N eumond. 

7. Die goldenen und silbernen BechergefaBe der Peruaner, welche 
ein Gesicht mit Adlernase zeigen, stellen den Sonnengott vor. 

8. Einen groBen EinfluB haben die Sonnenfinsternisse ausgeiibt, wes
halb man bei der Entzifferung der Hieroglyphen hierauf besonders 
bedacht sein sollte. 

9. Die Tolteken von Teotihuacan waren geistig verwandt mit den 
Mayas, da ihre Hanptstatue, die sogenannte Diosa del agna, eine 
Bergtalgottin ist. 

Die Arbeit ist zu Ende. Ich kann sie jedoch nicht scheiden lassen, 
ohne noch ein paar W orte hinzuzufUgen. 1st sie doch 37 Jahre lang 
mein treuer Freund gewesen, der mich die Miihen des Tages hat ver
gessen lassen. Der Zweck der Niederschrift ist zwar, den Manen der 
Mayas ein Denkmal zu setzen und das Gefundene dauernd zum Nutzen 
der Mayawissenschaft festzuhalten, dann aber auch, ihr neue Frennde 
zu werben, denn es sind nur Wenige, welche ihr angehoren. Und doch 
hat sie es verdient und besonders von den Deutschen, da das groBte 
Kleinod jener Kunst, die schonste Mayahandschrift, sich in der Staats
bibliothek in Dresden befindet, wohin sie freilich nicht gehort, denn 
sie sollte ins Museum iibersiedeln. So wissen sogar die Dresdener selbst 
nicht, w~s fUr einen Schatz sie besitzen, und es ist nur selten, daB sich 
einer hinverirrt und sie sich ansieht. In eine Bibliothek gehoren 
Biicher, die man lesen kann, aber nicht geheimnisvolle Kunstwerke der 
alten Kulturvolker. Diese gehoren in die Museen fUr Volkerkunde, 
wo sie die Aufmerksamkeit der WiBbegierigen erwecken konnen. Wir 
brauchen aber neue Krafte, urn die Entzifferung der Hieroglyphen zu 
yollbringen und der amerikanischen Sphinx neues Leben einzuhauchen. 
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Daher wende ieh mieh an meine Leser, und wenn mein Bueh ihnen 
neue Anregung gebraeht hat, so ist vielleieht doeh der eine oder der 
andere darunter, der sieh nieht damit beseheidet, sondern selbst mit
arbeitet. Diesen Freunden rufe ich aber jetzt schon ein herzlich Will
kommen zu, in der GewiBheit, daB sie es nie bereuen werden, dieser 
Wissenschaft ihre MuBestunden geopfert zu haben. 

Es konnten in dieser Arbeit die Jadeite und Schmuckstiicke nicht 
beriicksiehtigt werden, weil der Ausdruck auf diesem schwer zu ver
arbeitenden Material oft undeutlich ist und sie daher zu exakten 
Beobachtungen wenig geeignet sind, aber aueh hier findet sich iiber
wiegend der Tzultaca und Mam. 

Zum SchluB mochte ieh allen Sammlern, Museumsdirektoren und 
Abteilungschefs, welche mir durch "Oberlassung von Abbildungen und 
dureh ihr frenndliehes Interesse geholfen haben, meinen tief gefiihlten 
Dank ausdriicken. 
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Abb.1. 

jIonolith aus Quirigua, Guatemala, na{;h Alfred P. Maud'slay. 

Biologia Centrali·American3. London, 18!Jii-190~. 

Dalstellung, ein Tzultaca. 



Tafel 1. 



Abb.2. Fundort: Chucunaque-Indianer von Ost·Columbien. 
Standort: British Museum, London. 

Eine Holzfigur, von Indianern letzthin verfertigt. mitgebracht von 
Lady Brown und Mr. F. A. Mitchell Hedges; erinnert an die Xochi
quetzal·Figuren aus Mexico upd Alta Verapaz (Abb.4l-47). 

3. Standort Sammlung Dleseldorff, Berlm. 
Holzerner Tzultaca, letzthm angefertigt von einem Indianer aus Cubil
guitz bei Coban, mit Kopalresten in Augen, Mund und am Korper. 
Am Scheitel verkohlt, weil dort LIchter aufgestellt walen. 

4 Fundort. La Cueva bei Santa Cruz Verapaz. 
Standort: Sammlung Dieseldorff, Berlin. 

Idol aus Tonschiefer, urn die Ahnlichkeit mit 3. zu zeigen. 
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5-7. Standort· Sammlung Dieseldorff, Berlin 
5 und 7 aus Chisec, 6 aus Salinas, Alta Verapaz, Chol-Typ. 

5. Hund unterm Dach des Tempels, die Hand uber den Mais haltend, 
11m beschutzend. Die Flote absichthch unausgebildet, damit man 
darauf den Regen nicht anlocken kann. 

6. Hund, sogenannte emaillierte Ware. 
7. Hund, in del' rechten Hand ein Beil, Imks ein Schild mit Strahlen

kranz, als Flote ausgebildet, urn den Regen anzulocken. 

8. Marnkopf aus Santa Cruz Verapaz, charakterisiert durch die Wiilste 
uber den Augen, hervortretenden Backenknochen, angedeutete Zunge 
und Knopf auf der Stirn. 

~-10. Tzultacas aus Chajcar, Alta Verapaz. Kekchi-Typ. 



Tafel 3. 
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11-17. Fundol't: Chajcal', Alta Vel'apaz 
Standort: Sammlung Dieseldorff, Coban. 

11. Chajcal'-Tzultaca, weiblich, die groBen Hande einladend ausgebl'mtet. 
Von den Ohl'en zwel gl'oBe Schlangenrachen ausgehend. An del' 
Stirn das Cuculcan·Motiv. An del' Spitze del' Mamkopf. Auf den 
rechtwinkligen Bandern das Kreuz, den Vorubergang del' Jahre odeI' 
auch Sonnenfinsternis andeutend. 

12 -17. Tzultacas aus Chajcar. 
12. Uber dem Kopf dreimal del' menschliche Cuculcankopf, daniber 

das Mondschild. Kekchi-Typ. 

H, 15. Archaische Tzultacas, zwei Meter tief III dem gewachsenen 
El'dboden gefunden. 



Tafel 4. 
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12 

13 

15 lG 17 



Fundort: Chajcar. 
Standort: Museum fur Volkerkunde, Berlin. 

18 und 19. l:ntersatz, auf welchem alle Chajcar-Idole standen. Man sieht oben 
noch die Reste del' Fulle des Tzultaca und hinten das Mundstuck 
del' Flote, so daB die hineingeblasene Luft teilweise in die Figur, 
teilweise in den Untersatz emtrat. Del' als Thron gedachte Untersatz 
bnngt zWeImal die gleiche Vorder- und Seitenansicht. Auf del' VOl' der
ansicht halt ein unbekannter Gott den leeren Cuculcan-Stab, bei 
dessen Schlangenkopfen die Nasen nach unten gerichtet sind. Del' 
Gott auf dem Seitenfeld mit Schlangen-Schwanzgliedern auf dem 
Kop£ und Speer und Schild in del' Hand ist ebenfalls nicht zu identi
fizieren. DIe Hieroglyphen del' linken Seite, erste Reihe, sind imix 
und ik, zwei auf einander folgende Tage. Unter ik sind drei schraf
fierte (schwarze) Tage gezelchnet. Dann folgt del' Kopf des Gottes C, 
alt dargestellt, welcher nach Schellhas den Nordstern reprasentiert. 
Darauf folgt das zusammengebundene Tagesbundel und Schlu.B del' 
Sonne. Rechts. dIe elste Hieroglyphe ist unbekannt; die zweite ist 
del' junge Gott C, und dann folgt del' Kopf eines Gottes mit gro.Bem 
Auge, vlellelcht die junge Sonne. Die linke Hiel'oglyphenreihe weist 
auf den Sehlu.B, die rechte auf den Anfang eines Zeltabschmttes hin. 
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2U, 21. Fundort Hohle Sanimtaca bei Cob an. 
Standort: Sammlung Dieseldorff, Caban. 

Tanzender Tzultaea, urn den Kopf ein Tueh, festgebunden dureh ein~ 
Sehleife, an welcher sieh eme gesehlossene Baumwollkapsel befindet 
Dariiber ein tierahnlieher Mamkopf, daruber ein ladierter Kapf. 
Kekehi-Typ. 

22, [23. Fundort!· La Cueva, Santa ClUZ Velapaz. 
Standort· Museum fiir Volkerkunde, Berlin. 

In dem T7,ultac{t-GefaB, dessen Kopf abnehmbar is!, standen die 
Knoehen eines kleinen Fingers und ein Obsidianmesser. Es wurden 
drel derartige GefaBe zusammen gefunden, zwel mfinnlieh, eins weib
heh. Chameleo-Typ. 
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24. Fllndort: Alta Verapaz.J 
Standort. Museum fur Volkelkunde, Berlin. 

Weiblicher Tzultaca mit Was5erkmg, eine (~llelle darstellenJ. Kekchi
Typ. 

20,26. Standort: Sammlung D:ieseldorff, Coban. 
2.). 1L1ske des schlafenden Mam ans dem Nordwesten von Coban 
2G. Sonnengott aus der Sanimtaca-Hohle bel Cob an, mit ausgestleckter 

/':unge, Sonnenbalt und Stirnklanz. Am Vorderkopf eine Sch81be 
mit vlermallger Schl81fe, welches Zeichen belm Sonnengott oft vor
kommt. Kekchl-Typ. 
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27. Fundort: NOI(lliches Guatemala 
Standort Heye Museum, Newyork. 

Weiblicher Tzultaca. Flotc. In der linken Hand ein GefaB mit 
Kopalkugeln, von dem eine Linie in die rechte Hand fuhrt, zum 
Zeichen, daB das Kopalopfer zu ihm gelangt. Griin und wei.6 bemalt. 
Hinten ein Ansatz zum Aufhangen, was auch bei Abb. 13 zutrifft. 
Chol-Typ. 

28. Fundort. San Cristobal, Verapaz. 
Standort: Museum filr Volkelkunde, Berlm. 

Weiblicher Tzultaca mit Hund als R€>genbnnger auf dem Knie, m 
der Hand ein Band, welches anderswo den Regenbogen darstellt 
(s. Internat. Archiv fur Ethnoglaphie, Bu. VIII, Taf. 12' Am linken 
Arm ein Beutel mit Kopal, VOl dem linken Kmc eme Tasche. 
Pokomf hi-Typ 
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Fundort: Hohle Sabalam, Coban. 
Standort: Mmeum fiir Volkerkunde, Berlin 

Drei TzuItacas, Chol-Typ. 

29. DIe reiche Kleidung dLirfte angeben, daB hier der oberste Tzultaca, der 
Xucanebberg, dargestellt ist. 

30. Tanzender Tzultaca mit drei Maiskolben, an dem linken der Specht, 
am rechten ein EIChhornchen, uber dem Kopf der Mond. 

31. Tzultaca mit Kakaoschote am Kopf. 



Tafel 9. 

ll* 



32 -47. Standort. Sammlung Dieseldorff, Coban. 
:12-40. Verschiedene Tzultacas aus Guatemala. 
32 aus Jalpemech, Chol-Typ. 
33 in Coban gefunden, Handelsware aus Mexico (s. Abb.65). 
34 ist Nr.44. 
35 ibt Nr. 43. 
36 und 40 aus Temal bei Chama, Chol-Typ. 
37 aus der Hauptstadt Guatemala, Pokomam-Typ. 
38 aus Salinas, halt einen Facher, Chol-Typ. 
39 aus Chicoy, Cucul-Niederlassung, Yucatan-Typo 

41-47. Zusammenstellung der Figuren mit Kindern und 'fieren, ver
gleiche Abb. 2. 

41. Hundskbpfiger Gott (xolotl), Regengott, ein Kind (junges Maisfeld) 
beschutzend. Salinas. Chol-Typ. 

42. Tzultaca aus Santa Cruz, V. P. 
43. Tzultaca aus Cob an, Chol-Typ. 
44. Tzultac:i aus Coban, Handelsware (zapotekisch ?). 
45. Alte Frau mit Kind und Hund. Salinas. Chol-Typ. 
46. Mam mit Kind, Herkunft unbekannt. 
47. Tzultaca mit Tier aus Salinas. Chol-Typ. 
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48. Fundort ClnseL, Alta Verapaz, nordliches Tiefland. 
Standort: Sammlung Dleseldorff, Coban. 

Weiblicher Tzultaca m Tanzstellung, mit Schlangen-Ohrgehange, mit 
Schuppenhemd bekleidet und vorgewolbtem Leib, vermuthch ein 
flschrelCher FluB, del' ZIl1' Regenzeit ansclnvillt. Chol-Typ. 

49. Fundort: Temal Lei Chama. 
StandOlt. Sammlung Dieseldorff, Bellm. 

Dickbauchiger Gott, mit Pausbacken. Am rechten Arm Schild mit 
Strahlenrand und Sonnenauge 1m MltteIkreis Mit l::ichuppen- odpr 
Panzerhemd bekleidet. Um den Hals eine Kette yon entkornten Mais
kolben, welche heute noch als Heihl1lttel gegen Rheumatlsmus ge
tragen wird. Schlafend dargestellt. Kommt ofters mit einem glmch
artlgen Zwillmgsgott VOl'. Yiellelcht del' RIO Chisoy zur Sommerzeit. 
Chol-Typ. Untcl f'atz nicht dazu gehorig. 
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Fundort: Yucatan. 
Standort: Museum ftir Volkerkunde. Berlin. 

50. Reich gekleideter Tzultaca mit erhobenen Handen. Maya-Typ. 
51. Tzultaca-Torso. Auf der Brust die Sonne, gekennzeichnet dUl'ch 

die bretzelformige Verschlingung tiber der Nase. Auf dem Kopf 
die zusammengebundene Schleife (siehe Abb. 26). Das Sonnen
bild hat die Form des Auges des Sonnengottes. Maya-Typ. 
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52. Fundort Copan, Honduras. 
Standort: Sammlung Dieseldorff, Cob~n 

Tzultaca-Kopf aus Stein. 

53. Fundort: Santa Ana Mixtan bei Escuintla, pazifischeKiiste von Guatemala. 
Standort Sammlung Dieseldorff, Coban. 

Weiblicher Tzultaca mit Schlangenzahn j als Ohrgehange das Cuculcan
Motiv (Schlange und Quetzal'. MIt Augen (Sterne?) auf dem Ober
korper. Die Seitenfliigel des Kopfes sind typisch fUr das Hochland 
und die paziflsche Ktiste von Guatemala. 
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54 -;)9. Fundort: Nahe Veracruz 
Standort: Museum fiir Volkerkunde, Hamburg. 

Sammlung Stre b el. Fiinf Kopfe totonakischer Tzultacas. AHe haben 
denselben freundlichen, kindlich lachelnden Gesichtsausdruck, wo
durch ihre Zusammengeh6rigkeit, als die verschiedenartige AuBerung 
eines einzigen Gottes, hervortntt. Der Kopfschmuck besagt, mit 
welchem Kult das Idol in Verbindung tritt. 54 mit dem Affen und 
Ring, vermutlich der Polarstern; 55 mit dem iiber ganz Amerika 
verbreiteten Treppenzeichen, :worin Posnansky die Erde vermutet; 
56 mit einer Feder, einem bestimmten Tag; oS mit dem gekrcuzten 
Geflecht, das Pop-Muster des Jahresanfangs; 59 mit dem Mondzeichen. 

60-HI. Fundort: Uxmal. 
Standort: Photosammlung des Berliner Museums fiir Volkerkunde. 

Zwei Tonvasen mit dem yukatekischen Tzultaca, kenntlich an der 
geraden Linie yom Scheitel bis zur Nasenspitze. 
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(j2. Fundolt. Los Altos, Guatemala. 
Standort: Sammlung Edward W. Payne, Springfield, HI. 

Tzultaca, aus Jadeit-ahnlichem Gestein. Quiche-Typ. 

G3. Fundort. Rio Sumpul, Grenze von Honduras und Salvador. 
Standort. Sammlung W. Lehmann, Berlin. 

Tzultaca aus Agalmatolit. 

G4. Fundort: Trujillo, Peru. 
Standort: Museum filr Volkerkunde, Dresden. 

'rzultaca- ahnliches Idol aus Apht, einer Granitart, angeblich aus dem 
Grabe des lnka Abhnalpa. 
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65. Fundort: Coban. 
Standort: Sammlung Dieseldorff, Coban. 

Tzultaca aus Ton (siehe Abb. 33), Handelsware aus Mexico; hat 
Ahnlichkeit mit dem Monolith, welcher als Diosa del agua bekannt ist. 

66. Fundort: Teotihuacan. 
Standort: Museo Nacional, Mexico. 

Riesenstatue aus Stein, gleichartig del' Monumentalfigur, welche bel 
del' Ankunft del' Spanier auf der Spitze del' sogenannten Sonnen
Pyramide in Teotihuacan stand und von diesen zerstbrt wurde; del' 
Torso wurde dort auch gefunden. Das Loch auf der Brust diente 
zur Aufnahme des Zap fens del' golden en Sonnenscheibe, welche die 
Spanier einschmolzen. Figur 65 dient als Beweis, daB hier ein weib
licher Bergtalgott verehrt wurde, mbglicherweise der Vulkan Iztacciuatl 
(die weiBe Frau). Hieraus geht hervor, daB der Kult del' Tolteken 
den Religionsideen del' Mayas verwandt war. 

67. Fundort: Ufer des Chisoyflusses, siidlich von San Cristobal V. 
Standort: Sammlung Dieseldorff, Cob an. 

Malerei rot und griin auf zylindrischer Vase. Drei Gotter in Tanz
steHung, hinter den Figuren ist eine Art Federschmuck sichtbar, 
wahrscheinlich das Cuculcan-Motiv, von welchem einige in unechter 
Farbe ausgeftihrte Einzelheiten fehlen. Das Bild ist lebendlg ge
zeichnet, als ob alles tanzt. Del' Stil erinnert an Chichenitza. 
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Fundort: Chama, Alta Verapaz. 
Standort. Museum fur Volkerkunde, Belhn. 

Dteseldorff - Vase. Dlese wurde von mH' zusammen mIt Abb. 70. 
71, 8:1, 88 und emem ,Taguarschadel und einem Affenschadel in der 
Mitte eines medngen, langgestreckten tumulus gefunden. Uber del' 
aus emzelnen Stemen zusammengesetzten Kiste war eine Schicht 
Gumml und Kopal ausgebreltet, welche die GefaBe VOl' Witterungs
emflussen geschutzt hat, so daB SIC wie neu aussehen. DIe polychrome 
Zeichnung steUt zwelmal den Tzultaca VOl', emmal mit einer Scheibe 
auf der Brust, womlt wohl dIe Sonne gememt 1St Von beiden Selten 
fhegt gegen den Kopf des Gottes da~ Cuculcan-Motiv, die Veleinigung 
von Schlange und Quetzal. Die Schlange ist vom Kopf abgewendet, 
der Vogel gegen den Kopf gerichtet Dies MOtIV, nach dem Popol 
Vuh Xmucane und Xpiyacoc der Quiche-Leute, ist dIe Verkorperung 
des Pnnzipes: Vergehcn und Geborenwerden. Hier ist del' lmke 
Cuculcan del' Verschlingende und del' rechtsseiuge del' Gebi1l'ende. 
Del' hnke verscblingt einmal ein Auge, von dem Tranen berunter
tropfen, das andere Mal ein unbekanntes Zeichen mIt zwei Bandern 
mit acht Kreisen, vieUelcht den Cyklus 8 (siehe Abb. 138). Derrechte 
Cuculcan gebiert hier den 'rzultaca. Die Geburt ist klargemacht durch 
die Schneckenaugen auf der Nase, siehe Codex Dresd. b den rechten 
Cuculcanrachen, welcher dIe Gotter ausspeit, dIe das neue Feuer 
mit dem Feuerquirl erbohl'en. Die dazugeborenden Hiel'oglypbcn 
slehe Zeltschrift fur Ethnologie, 1893. 
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Fundort Chama. 
Standort: Museum fur Volkerkunde, Berlin. 

Mam·BlutgefaB, gefunden mit Abb.68·69. Vom Kopf des Mam, charak. 
terisiert durch das Schneckengehause, welches seinen Riicken bildet, geht 
ein B..tnd aus mit der Mondsichel, von welcher vVasserstrome auf dIe 
Erde fallen, urn sie zu vernichten, wie im Cod. Dresd., letzte Selte. 
Emmal den rechten Arm hebend, einmal senkend. Mit der linken Hand 
auf Hieroglyphen hinweisend, die noch nicht gedeutet sind. Auf Armen 
und Korper mehrfach die slch kreuzenden Linien, welche schwarz be
deuten. Das Ganze eingerahmt von einer Schlangenzeichnung. 



Tafel 18. 

o 
l-



Fundort: Chama. 
Standort· Sammlung Dieseldorff, Cob~n. 

Diese Gef~Be zeigen den Typ del' Cham:ifl1nde. 76- 80. Mit Zarken ver
sehene Schalen, wahrscheinhch )lum Sonnenkult gehong 83: Zylinder
gefa£ mIt abwechselnd rot und schwarz gemalten Maandern 90 Url1l' 
mit Cuculcanrachen, Umrahml1ng Yon Affenkopfen. D3 Hund urn ring
formige Offnung. 
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Fundort: 101-103, 100, 115-133 Chama 
Standort: Sammlung Die,~ e I dol' f f, CoLan 

106 i~t Abb. 20. 
107 1St Abb 140. 
113 ist Abb. 14~. 

123 1St Abb. 1:38. 
1111-114: verschiedene Mamdarstellungen , 
128: del' tote Sonnengott, 
129 der lebcndlge Sonnengott, 
133-134: 1m Grab des Hohenprie~tels gefunden, welches auf del' Spltze 
des hochsten Tempels lag. 1m Vmgleich zu den polychromen Gotter
gefaf3en sind dICS auffallend einfache Stucke. In Chama fmdet man an Stelle 
von plastisch herausgearbeiteten ldolen, die fast vollig fehlen, dIe poly
chromen Gefafle, welche den Gott dargestellt haben und, wenn sie heute 
von lndianern gefundcn werden, noch als Gott durch Berauchern gefeiert 
werden. 
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Fllndol't Chama. 
Standort: Sammlung DIe s e 1 d 0 r f f, IBellm. 

Polychl'omes MamgefaB. Der Gott. emmal aus del' Scbnecke hel'all~

kommend, einmal ganz herausgekommen. Von del' Stirn am Stahe 
hangend eine yerhilllte ,Mond'l) Scheibe. VOl' i11m ein zylindrische~ 

GefaB, angefiillt mit Billt, welches durch die punktlerte Linie angedeutet 
1st. Ubel' die dazugehOlenden Hleroglyphen siehe Zcitschrift fur EthnologlP 
18\1:1. 
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Fundort. Ohama. Siehe Abb. 123. 
Standort. Sammlung Die s e 1 d 0 r f f, Berlin. 

Polychromes Gefal3 mit Tieren der Nacht oder Tieren, welche in del' 
Erde In Gangen wohnen, weshalb sie dem Mam zugeeignet sind. Voran 
del' Jaguar, urn den Hals den Kragen des Todesgottes, von del' Brust 
herabhangend ein umgekippter Wasserkrug, aus welchem Bander heraus· 
kommen mIt Kr81sen, womoghch das Datum ~ 5. 7. 0 0 bedeutend, 
siehe Abb. 68. Hinter ihm die Beutelratte, eme Klapper schlagend, 
dahinter das Gdrteitier trommelnd und zuletzt del' Hamster, die SChIld· 
klOtenschale, das Hemd des Mam tragend (siehe SeIer-Festschrift, S.51). 
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139. Fundort Chamelco, Alta Verapaz 
Standort; Sammlung DIe s e 1 d 0 r f f, Coban. 

Mam am groBen GefaB angebracht, Korper fehlt, bosartiger Ausdruck, 
mit Bezug auf die letzten Mamtage 

UO. Fundort· Purulha, Bap Verapaz. 
StaudOl t. Sammlung Die s e 1 dol' f f, Coban. 

1Iam am elsten Tage seiner Herrschaft, ausgednickt durch den Knopf an 
del' Stirn, vergnilgt lachelnd libel' die Opfer, die ihm dargebracht werden. 
Hler smd alle Charakteristika des Mamgesichts deutlich; tiefliegende 
Augen, eingefallener groBer Mund, hel vortretende Backenknochen, Hauer 
in den Mundwinkeln, herausgestreckte Zunge, Blut fordernd, das Ganze 
znr Allfnahme der Opfer. Am Scheitel eine Malsverzierung. 

141. Fundort Chamelco 
Stan dOl t. Sammlung DIe s e 1 d 0 r f f, Coban. 

Mam mit leeren Augen und :Vlund, Nase dlCklich (siehe Ahb. 2G), hinten 
GefaB. 
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142. Fundort: nahe Sanimtaca, Ooban. 
Standort: Sammlung Die s e 1 d 0 r f f, Ooban. 

Mam als Griff einer Raucherschale. Mit einem Pistill in der Hand, als 
Hinweis, dal3 er die Jahre zerreibt und beendet. 

143. Fundort San Pedro Oarcha. A. V P. 
Standort Sammlung n Ie s e 1 d 0 r f f, Ooban. 

Mam au~ Kalkspat. 

144 Fundort: Cahabon, A. V. P. 
Standort: Sammlung Die s e 1 dOl f f, Ooban. 

Mam aus Ton Dlese zwel Stucke geben den Mam wIedel am ersten und 
letzten Tage seiner Herrschaft, Wle er aus der Erde herauskommt nnd 
Wieder zuriickgeht. Ich habe elll derartiges Stilck 111 Ohamelco gefunden, 
aufrecht 111 einem mit Deckel versehenen, schhehten und groBen Zyhnder
gefaB, 111 emem klemen Schacht beigesetzt. Neben dem Mam standen 
zwei Lanzen aus Feuerstem. 
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145. Fundort. Santa Cruz, V. P. 
HI •. Fundort: Chamll. 

Standort: Sammlung DIe s e I d 0 r f f, Berlin. 
GefaBe des Mam mit ausgestochenem Auge, welche Zelemonie am 
letzten'rage seiner Herrschaft stattgefunden haben dlirfte. In 146 waren 
eimge Jadeitpcrlen enthalten. 

14i. Fundort. Costa Rica. 
Standort. Stadtlsches Musenm, Bremen. 

Mam auf emer drelfuBigen poJychlOmcn Vase, wobei nUl" Kopf und Arme 
dargestellt smd, genau so Wle auf den J\IamgefaBen aus der Alt» Verapaz, 
slehe Abb. 101-5, 110, 146. Die jl,eichnung von 1471 ist auf 'Tafel 26 
wledergegebcn. 
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Fundort· Costa-Rica 
Standort: 148 Museum in Munehen, 14\) Museum in Bremen 

1~8a. 

148b. 

14:la 
149b 

In gelb, rotbraun und grau ausgefuhrte Zeiehnungen auf Mam·GefaBen 

Der Mam, an der dreieekigen Sehurze himgt der Mond. 
Ein Raehen, an dem der Mond hangt, friBt ein Federbtindel 

Der Mam mit K1agen des Todesgottes. 
Ein Raehen, an das Eulengesicht der Tcotihuacan-Fresken erinnernd, nnt 
da1an hiJ,ngendem Mond, demgemaB als Hachen der Naeht geltend, friBt 
einen anderen Raehen mit einem Fedet blindel. Der zweite Rachen 1St 
charaktensiet t d III eh den Zaeken bart des Sonnengottes. Das Ganze be
deutet. die Mamzeit fnflt die iib1igcn 360 gutcn Tagc des Jah1es 
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150-152: Fundort: Costa-Rica. 
Standort: 150 Bremer Museum. 

151/52 Miinchener Museum 
Diese zwei Steinplatten gehoren offenbar zusammen. 

150. Eule mit Mondsichel-ahnlichen Schwmgen. 
152. Der Mam mit der Mondsichel auf Brust und Armen wehrt von sich zwei 

Jaguare ab; auf den Selten des Steines (s.l51) kriechen acht Jaguare auf 
jeder Seite herauf, bereit, den Platz der oberen einzunehmen. Es liegt hier 
die Vorstellung zugrundE', daB dIe Jaguare den Mond fressen, welchE'n Ein
druck die im Dunkel aufleuchtenden Mondgebirge wahl end der Mondphasen 
heIVorrufen, was auch in Europa zu ahnhchen Vorstellungen gefuhl that. 
Die Eule gIlt als Neumond, del' Mam hier als Mondgott. 
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15 I. Fundol t: Costa-Rica. 
Standort: Felix Wiss-Sammlung, Naturhistonsche Ges., Nllrnberg. 

Links: Mam mIt Zacken auf den Reinen, eine in Strahlen auslaufende
Scheibe auf dem Korper, mit Vogelkopf, stellt die Sonne dar. Vier rot 
gemalte Wildkatzen, die Blutzunge herausstreckend und ein stihsiertes 
Gebllde, moghcherweise das Cuculcan-Motiv, den Quincunx. das Jahr im 
Schnabel. In dcr l\litte del' Mond, zusammengesetzt aus je einem nach 
links und rechts gerichteten Gesicht mit nul' einem Auge, dem Mond
auge, eingerahmt durch die sehr wichtigen, an Eulenfedern ennnernden, 
abgerundeten Mondstrahlen. Das Ganze hat Bezug auf die Mamtage, an 
denen del' Mond herrscht und die darauf folgende neue Sonne (neues Jahr). 

lo± Fundort: Mexico. 
Standort: Naturhistorischps Museum, Wien. 

Mam mIt ausgestrecktel Zunge, aus grunem Ge,lem. 

166. Standort El BallI, pazifische Kuste Guatemalas. 
Stemetner, grol.ler Mam mit mondsichelfonmgem Mund, er hat einen 
KmnlJart, Wle auf den emallherten 1Iamgefal.len aus Salvador (s Seier III, 
S. G:!± und V, i')(j~f. 



Tafel 28. 

Ii):! 

13-1 155 



Fundort: 15li - t5 TeotIhuacan, liJ~ Puebla, 160 Jalapazco, 1GljG2 Mexico, 16:\ Tula. 
Standort"· 156-58, 160 iMexico, IGIJ62 Sammlung Strebel, 159 Museum Wien, 

1G3 Museum LUbeck. 
Stememer Mam mit Opferschale oder konischer Vertiefung (1GB) auf dem 
Kopf. 1')G-59. Am Schalenrand und zwischen zwei Schlangenaugen zwel, 
drei, vier vertikale Balken, in denen ich' den zweiten, dritten und vierten 
Tag der Herrschaft des Mam vermute, weil er am zweiten noch vergnUgt. 
mit geschlossenem Munde, am dritten lund vierten Tage bose mit gefletschten 
Zahnen dargestellt ist, wei I sein Fest abnimmt und er am fUnften Tag 
wieder ms Erdinnere ausgestoilcn wlrd. 1GB mit Goldresten in den Augen
hohlen (s. SeIer V, S. 436 und 537). 
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Fundort: Wahlscheinllf'h Bntisch oder Spanisch Honduras. 
Standort: Sammlung Edward W. Payne, Springfield, Illinois. 

IG±. 1Iam schlafend mit drei homahnlichen Auswtichsen am Ropf (s. Abb. 220). 
In den Randen eine Fackel mit den zwei Mondsicheln, zu emem Gesicht 
ausgebildet (vergleiche Abb. 25). 

1G5. Htickseite von 1(;4. Der Mam aufgewacht. 
166. Mam, schielend, wahrschemlich zapoteklschl; Raltung, als ob; er soeben aus 

del' Erde herausgekommen Wctre und Rich hinsetzt (vergleiche Abb. 225). 
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Fundort Mexico. 
Standortl: Museum in Munchen. 

167. Mam aus Obsidian. - 16S. Tzultaca aus Obsidian. 

Fundort Teotihuacan. 
Standort: Mexico. 

169. Dlese schone Platte wurde nach mexikanischen Veroffentlichungen in Teo
tihuacan gefunden. Sie ist im edelsten Mayastil, iOcosingotyp, gearbeitet. 
Tzultaca mit Sonnenschmbe am Arm, auf dem Thron sitzend. Vor ihm der 
kleine zusammengesunkene Mam, links Schlangenrachen, oben zweimal das 
Pop-Muster, den Jahresanfang bezeichnend. 
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Fundort 
Standort. 

Nahe yon Chajcal', A. V. P. 
Sammlung Dieseldorff, Bcrllll. 

Erste Cha,lc31 yase 

170. Gott nicht sICher zu Identlflzlelcn Hat em glOBes Auge, Wle der Sonnen
gatt, abel' es fehlt der Bart, daher moglichcl'welse der Sonnengott waillend 
der l\Iamtage }llt der hnken Hand bleh stlltzend, mit der rechten Hand 
auf vier Balken, dIe Zahl 20, klopfend, dagegen ZWel Balken, dIe hahl 10, 
aufgellchtet, vlellewht den Anfang des Cyklus 10 bedeutend. Dlese Er
klarung wud gekraftlgt dmeh eme noeh unveroffentlichte Vase, auf wekhel 
der Gott, welcher dIe Zahl !) lepl3sentIert, den jllngen Cllculcan VOl ~ICh 

hll1se llle bt. 

171. Llllks Mam mIt Buckel, slc11 stutzend, mit tJefhegendcn Augen, l{'('ht& der 
Junge, schone Tzultaca, nnt Kratzstellen auf del' Backe. Oben, zWls{'hen 
belden das ClIculcan-l\Iotiv, Iller quetzal und Schlange getlennt DIe Hlelo
glyphelllelhe ,s. Seler-Festbchlltt S. 49) 1St noeh lllcht mit Sicherhclt Zll le~en , 
sle schelllt den SchluB und Anfang ellles Cyklus ZlI behandeln 
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172;i3. Fundort: Palen que. 
Links Tzultaca, rechts Mam, dIe Flote blasend, als Tilrhilter des Em
gangs zum Kreuztempel. 

174. Fundort: Chajcar, A. V P. 
Standort: Sammlung Dieseldorff, Coban. 

Sonnengott, charakterisiert durch die graBen Augen, Schlangenzahn und 
Spitzbart, mit Raubtierohren. An der Stn'n ein Zeichen, welches oft beim 
Sonnengott vorkommt. Als Kopfschmuck das Pop-Muster. 
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173. Fundort: Rocnima Lei Chama, Rio Chisoy. 
Standort: Sammlung Dieseldorff, Berlin. 

Junger, kraftlger Sonnengott, gekennzeichnet durch das groBe Auge, den 
Schlangenzahn, den zackigen Kinnbart und die Zackenkrone an der Stirn, 
Mund etwas offen, Zunge eben sichtbar. Gelb, wei.B und blau bemalt. 
Wichtig sind die Zacken am oberen GefliBrand, wodurch es wahrschein
Hch wird, daB alle ZackengefaBe dem Sonnenkult geweiht waren, da das 
Charakteristlsche der Sonne die Zacken smd. 

176. Fundort: Panzamala, A. V. P. 
Standort. Museum fur Volkerkunde, Berlin. 

Sonnengott. gekennzeichnet durch die ilber der Nase verschlungene Linie, 
s. Abb.175. 
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177. Fundort Chicamam, Quichegebiet, Guatemala. 
Standort: Sammlung Dleseldorff, Berlin. 

Das schmerzerfullte Gesicht des klaftlosen Sonnengottes mIt offenem 
Mund, ohne Bart und ohne Strahlenkranz. Del' Gott 1St erkennbar durch 
die Scheibe, welche unter del' Nase angebracht ist und auf welchel' 
deutlich und klar die Sonnenhleroglyphe gezeichnet ist, wodurch j;eder 
Zweifel uber die Identitat des Gottes fortfallt. Eine derartige Deutlich
machung wird nul' auBerst selten und dann nul' belm Sonnengott gefunden. 
Er hat eine Art Rustung angelegt, an welcher VIer Sch{,lben mit je einem 
Totenkopf befestigt sind. Der obexste Totenkopf tlagt einen Knopf an 
del Stirn, Wle der Mam am ersten Mamtage Daraus konnen wir schlieBen, 
·daB hier dIe Sonne wahrend der flinf Mamtage dargestellt 1St. Die 0 beren 
Auswuchse ~md lOhrenformig und konnen zur Aufnahme von Federn 
<den neuen Tagen) am SchluB der Mamzeit gedient haben. 

178. Fundort. Mexico. 
Standort Museum fur Volkerkunde, Hamburg. 

Sonnengott mIt offen em Mund, RchmerzerfiIllt, um den Hals ein Band, 
auf welchem die Sonne und em anderes nnleserhches Zeichen in blan 
geschneben 1St. Uber weitere ahnhche Idole s. SeIer II, S.220,322, woraul" 
hervOlgeht, daB dIe Kopfe, deren Mund wie von einer HauL uberwachsen 
ist, auch den kraftlosen Sonnengott darstellen 
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179-182 Fundort OhaJcar, A. V. P. 
Standort Sammlung Dleseldorff, Berlin 

Zweite Ohajcar-Vase. Hier 1St viermal derSonnengott dargestellt, ohne 
daB man feststellen kann, ob die Augen offen odeI' geschlossen sind. 
El' hat abwechselnd eine Fedel'boa und einen Unterkiefel'knochen urn 
den Hals. Dreimal steht VOl' ihm ein zylindl'isches BlutgefHB, das 
eme Mal, wo es fehlt (Abb 182), stiItzt sich del' Gott. Auf dlesen Ge
faBen 1St das ZelChen angebracht, welches SeIer als Vorabend erklal t. 
Da dieses meist mIt del' Hleroglyphe des Monats Pop zusammensteht, 
dUlfte das GefaB, ahnlich wie Abb.177(i8, dem Sonnengott wahF'nd 
der Marntage gewelht gewesen sein. Die von Zacken eingefaBte 
Sonnen~chelbe, welche del' Gott m der Hand halt, Zelgt dl'eimal dIe 
in ublicher Weise nach den VIer Hlrnrnelsrichtungen gewandten 
Strahlen. Emmal, Abb 182, sind sie wirbelforrnig gedreht und wle das 
Eulenauge gebildet, worn it wohl dIe kraftlosen Sonnenstlahlen aus
gedruckt sem sollen. Die Vase ist dunkelrot, mIt SehWal)(C'1 und blauer 
Bemalung 
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Fundort: C1la.lcar, A. V. P. 
StandOlt Sammiung Dleseldorff, Coban. 

Wiedergabe der Plastlken, auf weichen Sonnen- und l\Iond-( +otter nnd 
-Schelben wiedergegeben sind. 

Sonne' 18,')/88, 198, 201, 20t. 
Mond. 18:), 18!, 1 ~':l, 193, :l03 aus Secac 
Regengott: 1S!),90. 
Fisch 190. 
Wolkengott, wahrscheinhch der .i\lam (s. SeIer V, 559) 19J/~J7 

Unbekannt: I~J91200, 202. 
::Vlam- \londgeslcht UJ1 
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Fundort: MexICO. 
Standort: Muspum, Leipzig. 

Steinernes Standbild. den Mond darstellend, das Gesicht halb fleischig, 
das Angc durch einen Wulst bedeckt (der Neumond), halb von Fleisch 
entblo1:\t (del' Vollmond), auf cinem Thron sitzend. 
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Fundort Oaxaca, Mexico 
Standort· Museum, Leipzig. 

~08 Zapotekischer Mam, mit Schlangengesicht. Obschon del' Mam mit den
selben Charakteristika wie bei den Mayas vorkommt, ist del' Schlangen
gott dem Mam zuzurechnen, weil das Idol hier und da in zwei Stiicken 
geal'beitet ist, so daB es aussieht, wenn nur das obere aufgestellt wird, 
als ob del' Mam aus dem El'dinnern herauskommt, und weil in den Erd
hugeln diese Flguren meist fiinfmal, gleichartig, nebeneinandm sitzen. 
trber dem Ropf die Mondschelbe, gekennzeichnet durch den Halbmond
schnolkel als Oberlippe. Dariibel' zwei Boaschlangen, das Ungewitter 
bedeutend, urn den Bals das Zeichen del' zusarnmengebundenen Sonnen
schleife 

2W. Zapoteklscher Tzultaca mit Mondscheibe, Maandern und Schlangen. 
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210. Fundort: :Mexico. 
Standort: ::\Iuseum fur Volkerkunde, Hamburg.' 

Zapotekischer Tzultaca. Als Kopfschmuck die Eule, welche' in den Augen 
das Kreuz mit Knopf in der Mitte tragt, welches dem Quincunx ahnlich 
I~t und daher das Jahr bedeuten durfte. 

211. Fundort· Oaxaca. 
Standort: Museum, Leipzig. 

Zapotekischer Tzultaca mIt uberaus langem Gesicht. Uber del' Stirn die 
MondscheIbe mit Schnurrhaaren, an den Jaguar erinnernd, daher den 
Vollmond bedeutend. Die dlCken aus escobilla \SIda rhombifolia) ge
drehten Stricke haben naeh SeIer Bezug auf Fasten und Kasteiungen 
(s. SeIer Ill, S. 50."». 



Tafel 41. 

VI' 



212 Fundolt Talpan (Di5l11ctO del Centlo, Mexico). 
Standort: Museum fur Volkelkunde. Bellin. 

?;apotekischer Mam mit sieben Maiskolben am Kopfe, in den Handtm 
einen Maiskolben, welch!>r sich m der Bliltezelt befmdet, zu welchel' das 
::\1amfest abgehalten wud. Er SIt.zt auf dem TreppenzelChen, welchl'~ 

~~rthnr Posnansky als Bedeutung fur Elde elklart, was hler gut pass( 11 

Wllrde, da der Mam aus dem Erdmnern h81aufgekommen 1St. Eigell
tumhchel weIse kommt anch einmal auf einem zapoteklschen Opfergef:d3 
·des Musee du Cmquantenane m Ih 11ssol der Tzultac:\ YOI' mit dem lelfcn 
Jlaiskolben m den Handen, als wolle er lhn ±Lessen. 

213. Fundort: Oaxaca. 
Standort· Natmhlstol'Jsches Museum, Wlen. 

?;apotekischer Tzultac:l, auf dem Kopf em 8lgenal tlgPS Gebllde, welches 
aus eillem l\IondzeJchen, dal'hber elnem zugebundenpn ::\Iondauge und 
ciner Augenbwlle, besteht, den Ncumond aUSdlllckend. 
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214. Fundort: Mexico. 
Standort: Museum filr Volkerkunde, Miinchen. 

Zapotekischer Mam, als alter Gott. Die Kopfbedeckung endigt in einem 
umgebogenen Zipfel, welcher an die Nase der xiuhcouatl-Schlange er
lUnert und auf das Feuer hinweist. Diese Eigentiimlichkeit haben 
durchweg die Mam-Raucherschalengriffe von der pazifischen Kliste von 
Guatemala (s. SeIer I, S.841). 

215. Fundort: Mexico. 
Standort: Naturhistorisches Museum, Wien. 

Zapoteklscher Mam mit Kinnbal't. 
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211i. FunuOl t Oaxaca. 
Standort Museum fllr Volketknnde, Hamburg 

Zapotekischer }Iam. Am Kopf eine fimfsttahlige SchcIbe mit einem 
Gesicht mit zwei verttkalen Hlutsbeifen <lurch die Augen, da,.. Aus
geloschte ausdruckend; damn hangen zwei 1Iondsicheln, wodutch ule 
bisherigen Erklarungen gefestigt werden. 

:217. Fnndort· San Juan Guelavla, Oaxaca. 
Stan dot t Sammlung A. S p eye r, Berlm. 

Zapotekischer Mam mIt Blutgefa£l in den Handen. Oben die Mond
scheibe, mit sechzehn kleinen Eindnicken. yon welch en dlei sichtbar 
sind. Dahinter links und rechts Teile der zackigen Sonnenscheibe, eine 
partIelle Sonnenfmsternis bedeutend. Als Ohrgehange das Zeichen der 
Kleuzung, darunter das Bild del' Venus. Am Mondgesicht die Jaguar
Schnnrrhaare, da del dunkle Vollmond VOl' die Sonne tritt. 
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:!18. Fundort· Oaxaca. 
Standort: Museum fill' Volkerkunde, Munchen. 

Zapotekisch0r Mam, mit sechs Maiskolben als Kopfschmuck, darunter an 
einem Band mit Augen (Sternenband) die Mondscheibe. Er setzt ein 
GefaB zum Trunk an, aus welchem Federn (Tage) herauskommen, andere 
hangen an seiner Unterlippe, als Hinweis, daB der Mam die guten Tage 
verschlingt. 

219. Fundort; Oaxaca. 
Standort: Museum fiir Volkerkunde, Leipzig. 

Unbekannter zapotekischer Gott. An del' Stirn das ZelChen fur Null, an 
den daran hangenden Bandel'll die Hieroglyphe der Sonne. Auf den 
Backen Kratzwunden; von Nase und Mund ein Tropfen herabhangend. 
In der rechten Hand einen Schlagel, m der linken Hand eine Fackel, 
an welcher anderswo das Zeichen tun (1\60 Tage) angebracht ist 
moghcherweise der energlsche Sonnengott 
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Fundort Oaxaca. 
I::ltandOlt Mnseum fur Volkerkunde, LeIpzig. 

ZapotekIscher springender Jaguar mit einem Horn an Stelle des OhJ~T 
welches wohl nur auf den Mond Bezug haben kann; den Vollmond dar
~tellend. wenn er die Sonnenfinstemis verursacht (s. Abb. :!21) 
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:!:! l. FundO! t Mexico. 
StandOlt Photo-Sammlung Mmeum fur Volkerkunde, Berlm. 

Der Jaguar verschlll1gt den Sonnengott, welcher durch ein Krenz an den 
Ohren und den dlelteiligen Sonnenbalt (s. Abb. 175) kenntlich ist. Am 
Arm dIe leele Sonnen scheIbe mIt der Corona. In der Hand den Schlagel 
des Sonnengottes. Oben die Fledermaus, zum Zeichen der totalen 
Sonnenfmsternis, bei welcher der Tag sich derart verdunkelt, daB die 
Tlere der Dammerung ihre Schlupfwinkel verlassen. 

222. J"undort· Bntlsch-Honduras. 
Standort: British Museum, London. 

Mam, rechte GeslChtshalfte mit ausgestochenem Auge und ausgebrochenem 
Hauer, lmke Gesichtshalfte mIt tJdltegendem Auge nnd Hauern. Uber 
dem Kopf da~ EulengeslCht. 
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223. Fundort Oaxaca 
Standort Hrltrsh MU-;Clll11 

7:apoteklSchel' Tznltaca. ('ni den Hals pm Zeiehen, welches oft an ,leI' 
Stirn des Sonnengottcs vOlk()ltll11t. 

22J Fnndort Oaxaca 
Standort Blltish l\Iusenl11. 

)i;apoteklseher l\Iam. Auf serm'l SdlUIZ(' das l\Iondzeirhen, daruntel dr l'l 
Schnorkel, wclehe lallt Lnmholtz /hentl' noeh Dm den Hlllehol-Indranern 
1111 nOI dwestlrcllen l\IcxICO als Bltte flll dl'n Regen 111 FOll11 yon Kuclwn 
angewandt wurden 
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225-227. Fundort: Britisch-Honduras. 
Standort· British Museum, London. 

225. Del' sich aufllchtende Jaguar, ohnc Olnen, dpl' Vollmoml. 
22G. Das untere Stuck emC'l Flgnl', danmter Mayahieroglyphen: lmk~ 

eine Hand, emc Scheibe lI111schlwecncl (SchluB emer Zmt) Dann 
folgt Kopf des N. (Mam) nnt dem tun-Zmchen PiO Tage) auf dem 
Kopf, dann em Kopf mit (lem grofkn Sonncnauge 

227. Tzultaca. Als Haulw den Kopf pinp, Gottes mit Kinnbal't, dessen 
Auge geschlossen 1St, der Inhalt des Auges lauft aus. "Gm die 
Brust ein doppeltc'r Y mlmnd, clie Brust zusammenhaltend Eln 
ahnliches Stuck fand lOh m Cob an, wodurch dlO ZugehOligkcit 
beider Gl'uppen erW18sen ist 

Diese (hei Stucke wurden in del' von F. A Mitehell Hedges und Dr Gann 
neu entdeckten gloBen Rumenstadt m Bl'itlsch-Hondlllas von diesen 
Fol'scltmn gefunden. 
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228/29. Fundort: Peru 
Standort: Museum fur Volkerkunde, Berlin. 

228. Eine dem Tzultaca ahnliche gedl ungene Gestalt. 
229. Peruanischer Mam, hinter Bergen hervorlugend, mit Runzeln und 

Hauern. Auf dem Kopf der Himmelshut, mit dem Kopf eines Ranb
tiers, mit zwei Bandern. Am Hmterkopf die Mondscheibe. Es 1St 

wahrscheinlich, dail auch bel den Peruanern der Jaguar den l\lond 
darstellt, eme Ansicht, welche auch Dr H Kumke m semel' Schnft: 
"Jaguar nnd Mond in der Mythologie des andmen Hochlandes" vertritt. 
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230/.11. Fundort. Peru. 
Standort. .Museum fUl Volkelkunde, Hamburg. 

Der .Mam aus dem Schneckengehause lterauskriechend, wie bel den 
1Iayas 1ht dcn 8chneekenaugen cine 8c11cIJ)(', den .Mond, aufrichtend. 
In den Ohren ein Olllgeh:mge, ,YIP bpI dem zapoteklschen Mam (Abb 21-1 
llnd 217) 
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Fundort. Peril. 
Standort: :Museum m Bremen. 

Ein Gott hat hier eine Rustung angelegt, an welcher vier Scheiben be
festigt sind, von denen zwel mit Punkten (Sternen) velsehen sind, die 
auch libel' dIe Rlistung Vel tmlt sind. :Mit del' linken Hand emen klemen 
Gefangenen am Schopfe fassend, del' urn den Hals gclegte Stnck ist 
mcht Wle sonst zum Zusammenbmden del' hinter dem Rucken vel'
schrankten Hande benutzt, sondern diese sind frei, er halt etwas in del' 
Hand, was el' gesammelt hat Die Dal'stellung erinnel't lebhaft an das 
Sonnenbild von OhlCamam (Abb. 177), wodurch ein Konnex mit Pelll 
wahlschemhch eJsrhemt. Del' Gott mit del' Hakennase 1St dahel' del' 
Sonnengott 
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Fllndort Chavin de Huantar, Peru. 
Standort: Lima, Kopie im Museum zu Leipzig. 

Die Granitplatte aus Chavin ist das bedeutendste Denkmal del perualll
schen Kulturen. Max Uhles Feststellung, daB del' dargestellte Gott 
identisch mit dem Zackendamon del' Nascas ist, ist zutreffend Dieser 
Gott ist eine mystische Vereilllgung yom Mam und Mond, welche auch 
in Mexico und Mittelamerika zusammengehoren. Die Platte hat nicht 
aufrecht gestanden, sondern diente als SchluBstein eines Gewolbes, da 
die Darstellung so eingerichtet 1st, daB sie von beiden Schmalseiten aus 
betrachtet werden kann. Es sind hier ftinf Mondnachte, vom Neumond 
anfangend, zum Ausdruck gebracht. 
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Die Gottergestalten der Mayahandschriften. Von Paul Schellhas. 
Zweite. umgearbeitete Au£lage. Mit 1 Figurentafel und 65 Abbildungen im Text. 
(42 S.) 1904. 3 Reichsmark. 

Die My then und Legenden der Siidamerikanischen Urvolker und 
ihre Beziehungen zu denen Nordamerikas und der alten Welt. 
Von Paul Ehrenreich. (115 S.) 1905. .3 Reichsmark. 

(Bildet Supplement zur Zeitschrift fUr Ethnologie 1905.) 

Gesammelte Abhandlungen zur Amerikanischen Sprach- und Alter
tumskunde. Von Eduard SeIer. 

Erster Band: Sprachliches. - Bilderschriften. - Kalender und Hieroglyphen
entzifferung. Mit zahlreichen Abbildungen im Text. (888 S.) 1902. 

18 Reichsmark. 

Zweiter Band: Zur Geschichte und Volkskunde Mexikos. - Reisewege und 
Ruinen. - Archaologisches aus Mexiko. - Die religiiisen Gesange der alten 
Mexikaner. Mit zahlreichen Abbildungen im Text. (1143 S.) 1904. 

24 Reichsmark. 

Dritter Band: Geschichtliches. - Bilderschriften. Kalendarisches und My tho
logie. - Ethnographisches und Archaologisches aus Mexiko. - Archaologisches 
und anderes aus den Maya-Landern. Mit zahlreichen Tafeln und Abbildungen 
irn Text. (759 S.) 1908. 24 Reichsmark. 

(Die Bande I-III werden einzeln nicht mehr abgegeben.) 
Wort- und Sachregister zurn ersten. zweiten und dritten Band. (374 S.) 1914. 

10 Reichsmark. 

Vieder Band: Herausgegeben von Crecilie Seier-Sachs. My thus und Religion 
der alten Mexikaner. - Die buntbemalten GefaBe von Nasca irn siidlichen Peru 
und die Hauptelemente ihrer Verzierung. - Kleinere Aufsatze und Vortrage.
Bruchstiicke toiner allgemein verstandlichen Darstellung des Landes Mexiko. seiner 
Beviilkerung und seiner Entdeckungsgeschichte. - Die Tierbilder der rnexika
nischen und der Maya-Handschriften. Mit 7 Tafeln (eine Tafel nicht numeriert). 
zahlreichen Abbildungen irn Text und einer Karte. (766 S.) 1923. 

30 Reichsmark. 

Fiinfter Band: Aus Nord- und Siidarnerika. Weitere Beitrage zur Alterturns
kunde Mexico's und der Maya-Lander. Mit zahlreichen Tafeln und Abbildungen 
irn Text. (702 S.) 1915. 30 Reichsmark. 

Die griechischen Tempel in Unteritalien und Sicilien. Von R. Koldewey 
und O. Puchstein. 2 Bande. Mit Abbildungen kart. und 29 Tafeln. (240 S.) 
1899. 150 Reichsmark. 

Die bronze- und hallstattzeitlichen Fibeln. Von Robert Beltz. 
Mit einer Kartenbeilage. Sonderabdruck aus der "Zeitschrift fiir Ethnologie". 
1913. Band XLV: Sechster Bericht iiber die Tatigkeit dec von der Deutschen 
anthropologischen Gesellschaft gewahlten Kornrnission fiir prahistorische Typen-
karten. (241 S.) 1914. 4 Reichsmark. 

Die inkrustierte Keramik der Stein- und Bronzezeit. Von Moritz 
Wosinsky. Mit 1447 Abbildungen auf 150 Tafeln. (188 S.) 1904. 

20 Reichsmark. 
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Altchinesische Bronzen_ 
Von 

Dr. E. A. Voretzsch. 

Mit 169 Abbildungen und einer Landkarte. 
(359 S.) 1924. 

In Ganzleinwandband 75 Reichsmark. 
In Gan:dedereinband 120 Reichsmark. 

Die alteren Kulturperioden im Orient und in Europa. Von Oscar 
Montelius. 

1. Die Methode. Mit zahlreichen Textabbildungen. (126 S.) 1903. 
25 Reichsmark. 

II. (SchluBJ Babylonien. Elam. Assyrien. (349 S.) 1925. 41 Reichsmark. 

Die vorklassische Chronologie Italiens. Von Oscar Montelius. 

1. Band: Mit 805 Textabbildungen und 99 Tafeln in Mappe. (245 S.) 1913. 

Den Preis bitte ich bei dem VerIag zu erfragen. 

La civilisation primitive en Italie depuis l'introduction des metaux. 
Von Oscar Montelius. 

Premiere partie Italie septentrionale. Texte. 1 Band. 134 Tafeln in 
Mappe. (555 S.) 1895. 

Deuxieme partie Italie centrale. Planches 2 vols. 270 Tafeln. Description 
provisoire des planches. In 2 Mappen. (18 S.) 1904. 

Deuxieme partie Italie centrale. Texte 1. (473 S.) 1910. 

Die Preise bitte ich bei dem Verlag zu erfragen. 

Meisterstiicke im Museum Vaterlandischer Altertiimer zu Stock
holm. Von Oscar Montelius. Abgebildet und beschrieben. 

Heft 1: 10 Tafeln. (16 S.) 1914. 10 Reichsmark. 

Heft 2: 9 Tafeln und Abbildungen im Text. (10 S.) 1914. 
10 Reichsmark. 

Die Manen oder von den Urformen des Totenglaubens. Eine Unter
suchung zur Religion der Griechen, Romer und Semiten und zum Volksglauben 
iiberhaupt. Von Dr. Walter F. Otto, o. Professor a. d. Universitiit Frankfurt a. M. 
(97 S.) 1923. 3 Reichsmark. 

Der Schadel des eiszeitlichen Menschen von Le Moustier in neuer 
Zusammensetzung. Von Dr. Hans Weinert, Berlin-Potsdam. Mit 38 Ab-
bildungen. (58 S.) 1925. 6,60 Reichsmark. 
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