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Das vorkolumbische Amerika aus circumpazifischer Sicht 
Cornelia Giesing 

Seit der E n t d e c k u n g A m e r i k a s d u r c h die Europäer w i r d 
über die H e r k u n f t der Indianer u n d den Stel lenwert ihrer 
K u l t u r e n spekuliert . Die »Neue Welt« samt Bewohnern 
stellte Entdecker , M i s s i o n a r e u n d Gelehrte vor ein Rätsel . 
H a t t e n die Spanier etwas ganz Neues entdeckt, M e n s c h e n 
u n d K u l t u r e n , die bislang keine V e r b i n d u n g z u m Rest der 
Wel t gehabt hatten? E i n erstes N a c h d e n k e n der Ent
decker A m e r i k a s und der M i s s i o n a r e , die sie begleiteten, 
galt der Frage, ob die Indianer M e n s c h e n seien, die, an
ders als die Bewohner der A l t e n Wel t , e twa nicht von 
A d a m u n d E v a abstammten. W o h e r waren sie g e k o m m e n 
u n d welchen Platz mochten sie i m S t a m m b a u m der 
M e n s c h h e i t w o h l einnehmen? D i e Europäer glaubten im 
ausgehenden 15. und im 16. J ahrhunder t meist n o c h , daß 
die M e n s c h h e i t v o n einem einzigen Paar, A d a m u n d E v a , 
abs tamme, wie die Bibel es lehrte (José de A c o s t a 1590). 

Eine der damals formulier ten T h e o r i e n besagte, daß die 
Indianer die N a c h k o m m e n der bibl ischen zehn verlore
nen Stämme Israels sein müßten (Bar to lome de las Casas 
u m die M i t t e des 16. Jahrhunderts ; Pater G r e g o r i o G a r c i a 
u m 1600). Diese Theorie überlebte das 18. und 19.Jahr
hundert u n d fand einen Höhepunkt i m W e r k des L o r d 
K i n g s b o r o u g h (Antiquit ies of M e x i c o , 1831- 1848) . 

U m die M i t t e des 17. Jahrhunderts ließ H u g o G r o t i u s 
(1642) die nordamer ikanischen Indianer v o n den N o r 
wegern ( W i k i n g e r ) , die M a y a v o n den Äthiopiern und die 
Peruaner v o n den Chinesen a b s t a m m e n . T h e o r i e n von 
M i s s i o n a r e n u n d Gelehrten, denen zufolge die Ursprünge 
der Indianer außerhalb A m e r i k a s lagen, fanden eine 
Stütze in M y t h e n und Prophezeiungen der Indianer in 
verschiedenen Regionen der N e u e n Wel t . Die Bewohner 
M e x i k o s u n d Perus zur Z e i t der C o n q u i s t a dachten, daß 
sich in den spanischen Eroberern ihre wiederkehrenden 
K u l t u r h e r o e n , Quetza lcoat l oder der Gesandte des Gottes 

V i r a c o c h a , verkörpert hätten. N a c h Fray Diego D u r a n , 
einem Dominikanerpater , der i m 16 . Jahrhundert die 
Re l ig ion der A z t e k e n u n d ihrer Untertanen in M e x i c o be
schrieb, erinnerte die Gestalt des Quetza lcoa t l (Quetza l 
federschlange oder »kostbarer Zwil l ing«) an den A p o s t e l 
(und M i s s i o n a r in Indien) T h o m a s . 

D e r mesoamerikanische K u l t u r h e r o s , S y m b o l idealer 
Herrschaf t , Priester und Gotthei t in vielen Erscheinungs
formen zugleich, Q u e t z a l c o a t l - Ehecatl ( W i n d ) -
» 1 R o h r « , bei den M a y a Yucatans als K u k u l c a n bekannt , 
wurde von den Indianern bisweilen als weißhäutige, bär
tige Gestalt beschrieben und abgebildet. D e r M y t h o s von 
der Wiederkehr Quetzalcoat ls sol l - genauso wie die 
Prophezeiungen des Inka V i r a c o c h a den W i d e r s t a n d der 
Indianer Perus gegen die ihnen an Z a h l weit unterlegenen 
Spanier Pizarros lähmten (Garc i laso de la Vega, Buch V, 
ca. 1604) - die Selbstverteidigung der Azteken gegen C o r 
tes und seine Leute außer K r a f t gesetzt haben. So w i r d es 
i m zehnten Buch des C o d e x F lorent ino v o n Bernadino de 
Sahagün (16. Jh.) berichtet, das auf authentischen Z e u 
genaussagen von beteiligten A z t e k e n beruht. M o c t e c u -
z o m a soll unter dem ersten E i n d r u c k der Cortes-Flot te , 
von der er glaubte, sie bringe den legendären Tol teken-
könig und legitimen Herrscher des gegenwärtigen fünften 
Weltzeitalters, Q u e t z a l c o a t l , zurück, die Chance z u m 
w i r k s a m e n Widers tand gegen die Spanier verpaßt haben. 
Der Überlieferung zufolge hatte sich Quetza lcoa t l am 
Ende seiner Herrschaf t in T o l l a n in den M o r g e n s t e r n über 
dem Ostmeer verwandel t , z u v o r aber seine W i e d e r k e h r 
angekündigt (Carrasco 1982: 28 ff.). Die Paraphernal ia , 
die M o c t e c u z o m a dem Cortes überreichen ließ, hatten im 
H i n b l i c k auf Quetzalcoat ls Rückkehr symbolische Bedeu
tung, w u r d e n aber von Cortes und seiner gierigen M a n n 
schaft nicht geschätzt. 

38 



X3 S Ä 

X 

. # A l e u ^ e f - ' 

, £ > c P A Z I F I S C H E R 

O Z E A N 

( Hawaii-l.f* 

" Marshall-I. 

neo 

N O R D 

A M E R I K A 

'O O 1 0 0 0 20O0km 
» ^ ÄQUATOR . . I Galapagos-I. 

N e i ^ ^ • .Salomon-I . \ Ellice-I. 

Samoa 

Marquesas- I . 

g u i n e a 

(Tonga) * * C > W 
Freundschafts-1. / s - / . • . Pitcairn - 1 . 

Oster-I . 

I N D I S C H E R fi 

m 

3 3 

O Z E A N OZEANIEN 

39 



Im Entdeckungszeitalter hatten die Eroberer und M i s 
sionare lediglich Kenntnis von und eine gewisse A c h t u n g 
für die kulturel len Leistungen der Völker, die vor ihren 
Schwertern und der Bibel kapitul ieren mußten, wie z. B. 
die Inka und Azteken . Die neuen Herren A m e r i k a s schrie
ben auf und ließen von den einheimischen Tradi t ions
kennern al l das aufschreiben, was ihrer M e i n u n g nach 
der Er innerung an die indianischen K u l t u r e n wert war, 
und besonders auch solches Wissen , das dem Z i e l der 
M i s s i o n i e r u n g dienen konnte . So entstand eine der w i c h 
tigsten ethnohistorischen Quel lengruppen über die K u l 
turen des alten A m e r i k a . Die Entdeckung der älteren, teils 
in der Erde verborgenen, teils v o m U r w a l d überwucher
ten Zentren indianischer K u l t u r im H o c h t a l von M e x i k o , 
in Veracruz und i m Regenwald von Guatemala , die tei l
weise sogar schon vor dem ersten vorchrist l ichen Jahr
tausend entstanden w a r e n , blieb einer späteren Ze i t vor 
behalten. 

Im t 8 . und 19. Jahrhundert hatte unter dem Zeichen 
eines neuen umfassenden Wissenschaftsideals eine N e u 
bewertung indianischer K u l t u r begonnen. A b e r ebenso 
wie damals im Entdeckungszeitalter die Vorste l lungen, 
die sich Eroberer und M i s s i o n a r e von den E i n w o h n e r n 
A m e r i k a s bildeten, v o m europäischen Zeitgeist mit 
bestimmt waren , prägte auch jetzt das kulturel le K l i m a 
Europas (und später N o r d a m e r i k a s ) die wissenschaftliche 
Begegnung mit den indianischen K u l t u r e n der Vergangen
heit. A u c h blieben die Kulturgeschichte und wissenschaft
liche Geschichtsschreibung der N e u e n Welt für eine lange 
Ze i t den Europäern und N o r d a m e r i k a n e r n vorbehalten 
oder standen zumindest unter deren Einfluß. 

Im 19. Jahrhundert fragten sich Gelehrte, unter ihnen 
Alexander von H u m b o l d t (1810), wie zu erklären sei, 
daß die indianischen K u l t u r e n A m e r i k a s in zahlreichen 
Einzelaspekten (Architektur , Kunstst i le , R e l i g i o n , K a l e n 
derwissenschaften) auffällig und bis in Einzelheiten mit 
K u l t u r e n der A l t e n Welt übereinstimmten. Die archäolo
gischen, geographischen und naturwissenschaft l ichen 
Forschungen in A m e r i k a machten zu der Ze i t so große 
Fortschritte , daß man von einer zweiten E n t d e c k u n g des 

Kont inents sprechen k a n n . A b e r auch diese Phase ging 
- wie seinerzeit die Eroberung A m e r i k a s - mit R a u b ein
her: Kunstschätze, die bisher unentdeckt geblieben und 
daher geschützt w a r e n , w u r d e n in alle W i n d e zerstreut. 

Seit die Ruinenstädte der M a y a i m mexikanischen 
Yucatan und im Dschungel des Petén i m heutigen Guate 
mala entdeckt und dokument ier t w u r d e n ( M a u d s l e y 
1895-1902) u n d archäologische G r a b u n g e n i m m e r mehr 
Zeugnisse der al tamerikanischen H o c h k u l t u r e n ans L ich t 
brachten, fieberten Fachleute und Di let tanten aller A r t 
danach , endl ich das Rätsel der Ursprünge der i n d i a n i 
schen K u l t u r e n zu lösen. D a z u dienten einerseits wieder 
manche der alten Theor ien über die H e r k u n f t der V o r 
fahren der Indianer aus E u r o p a , A f r i k a oder A s i e n , die aus 
dem ersten Entdeckungszeitalter s tammten, andererseits 
lieferten die Ergebnisse der Forschung neue Theor ien . 

Die archäologische und frühgeschichtliche Forschung 
führte zu der Erkenntnis , daß Vor fahren der Indianer 
während der Steinzeit auf dem L a n d w e g über die Bering-
Straße eingewandert waren und seit ca . 2 0 0 0 0 v. C h r . den 
Kont inent v o n A l a s k a bis Feuerland besiedelt hatten. M i t 
dieser Erkenntnis setzten sich T h e o r i e n d u r c h , die die 
Ähnlichkeiten indianischer und asiatischer Kul turersche i 
nungen nicht mit historischen Beziehungen erklärten: 
entweder hatte sich das asiatische K u l t u r e r b e in der Er 
innerung der N a c h k o m m e n der vorgeschicht l ichen E i n 
wanderer aus Asien in A m e r i k a unbewußt erhalten und 
weiterhin ihre kulturel len Äußerungen beeinflußt oder die 
kulturel len Ähnlichkeiten zwischen A s i e n u n d A m e r i k a 
waren in einer gemeinsamen psychischen Veranlagung 
aller M e n s c h e n begründet. 

Im 20. Jahrhundert bildeten sich in der A l t a m e r i k a n i 
stik zwei entgegengesetzte Strömungen heraus: die R i c h 
tung der »Isolationisten«, die auf der unabhängigen 
K u l t u r e n t w i c k l u n g in A m e r i k a seit der steinzeitlichen 
Besiedlung beharrten, und die R i c h t u n g der »Diffusio-
nisten« mit mehreren Theor ien über K o n t a k t e auf dem 
Seewege zwischen A s i e n , der Südsee und der N e u e n Welt . 

K o l u m b u s w a r bis zu seinem Tode d a v o n überzeugt, er 
habe die Ostküste Asiens entdeckt. M a n c h e seiner Ze i t -

40 



genossen hatten A m e r i k a jedoch schon als »Neue Welt« 
erkannt . D o c h vor Baiboas Entdeckung des Pazif ik 
(1513) und Mage l lans Weltumseglung ( 1519-1522) 

w u r d e in E u r o p a al lgemein geglaubt, daß A m e r i k a mit 
A s i e n zusammenhänge, bzw. daß die Dis tanz zwischen 
beiden Kont inenten nur gering sein könne. Dieser Glaube 
w a r es auch, der die Spanier in ihrem Bestreben be
flügelte, von M e x i k o aus den Gewürzhandel mit den 
M o l u k k e n unter ihre K o n t r o l l e zu bringen. Die West-
wärts-Überquerung des Pazi f ik von M e x i k o bis M a n i l a 
stellte sich in der Folgezeit als schwierige U n t e r n e h m u n g 
heraus, während der umgekehrte Weg weniger Probleme 
mit sich brachte. D e n Weg v o n Asien nach A m e r i k a übers 
M e e r hatten wahrscheinl ich bereits seit den Jahrhunder
ten vor Chr i s t i Geburt Chinesen und Inder gefunden, mit 
hochseetüchtigen Schiffen, die denen der Spanier des 
16. Jahrhunderts durchaus überlegen waren ( M a n Across 
the Sea 1972; M a r s c h a l l 1972). 

A u c h die Besiedlungsgeschichte des gesamten paz i f i 
schen Raumes beweist, daß für die meisten Bewohner der 
Inseln, Küsten und Flußgebiete dieser Welt Wasser kein 
trennendes, sondern ein verbindendes Element war. D e r 
N o r w e g e r T h o r Heyerdahl startete am 28. A p r i l 1947 

von Peru aus sein Exper iment mit der K o n - T i k i , u m zu 
beweisen, daß die nautischen Voraussetzungen der Poly-
nesier für Pazi f ik-Reisen ausreichend waren . Die K o n -
T i k i w a r ein hölzernes Floß, mit dem H e y e r d a h l sein Z i e l , 
T a h i t i , nach drei M o n a t e n Fahrt nahezu erreichte. 

Es besteht kein Z w e i f e l daran , daß der Pazi f ik für die 
Bewohner seiner Küsten und Inseln zu keiner Z e i t ein 
unüberwindliches H i n d e r n i s war, sondern vielmehr ein 
»Grenzraum«, durch den Kontakte zwischen verschiede
nen K u l t u r e n hergestellt w u r d e n . Polynesier, Melanes ier 
und M i k r o n e s i e r bewegten sich in dieser K o n t a k t z o n e 
ebenso wie Inder, Chinesen , die Bewohner Festland-Süd
ostasiens, Indonesier und Araber , lange bevor in E u r o p a 
die Exis tenz des Pazif ik bekannt wurde (1513). 

D e n n o c h sollen allein die E i n w o h n e r des a m e r i k a n i 
schen Kont inents und ihre K u l t u r e n , nachdem die paläo-
l i thischen Einwanderungen von Asien auf dem L a n d w e g 

über die Bering-Straße abgeschlossen w a r e n , in Isolation 
verharrt haben, bis die Europäer sie »entdeckten«. Das ist 
die unter Al tamer ikanis ten heute al lgemein anerkannte 
M e i n u n g , nachdem der Jahrzehnte währende Streit 
zwischen Isolationisten und Diffusionisten in den 70er 

Jahren fürs erste i m Sande verlaufen zu sein scheint. 
D i e Isolationisten (z. B. A l f o n s o Caso) lehnten alle 

Theor ien ab, nach denen amerikanische K u l t u r e n durch 
K o n t a k t e auf dem Seewege in V e r b i n d u n g zu den Z i v i l i 
sationen Asiens oder der Südsee gestanden haben sollen. 
Die Diffusionisten wie Robert von H e i n e - G e l d e r n , G o r 
d o n E k h o l m und Paul K i r c h h o f f versuchten, durch den 
Vergleich asiatischer und amerikanischer Kul turerschei 
nungen wie Kunstst i le , K u n s t m o t i v e , Kalender und poly
theistische Vorstellungssysteme indirekt nachzuweisen, 
daß die K u l t u r e n A m e r i k a s sich unter Einfluß u n d im 
K o n t a k t mit den H o c h k u l t u r e n der A l t e n Welt entwickelt 
hatten. Andere Gelehrte versuchten, mit H i l f e der K u l t u r 
pflanzengeographie den N a c h w e i s zu erbringen, daß 
A m e r i k a mit Polynesien und der übrigen Al ten Welt in 
V e r b i n d u n g gestanden hatte, lange bevor die Spanier den 
amerikanischen Kont inent betraten (z. B. George Carter) . 

Beide M e i n u n g e n w u r d e n zu dogmatischen Posit ionen 
in einer unfruchtbaren D i s k u s s i o n . Das alte A m e r i k a 
wurde zum Testfall evolutionistischer Theorie: W e n n 
A m e r i k a w i r k l i c h über Jahrtausende isoliert war, ist es 
ein ideales Beispiel dafür, daß K u l t u r sich überall unter 
bestimmten Voraussetzungen zwangsläufig nach ähn
lichen Gesetzmäßigkeiten entwickelt . N a c h dieser Theo
rie bestand keine N o t w e n d i g k e i t , K u l t u r k o n t a k t e an
zunehmen, um ähnliche Kulturerscheinungen in weit 
voneinander entfernt liegenden Gegenden der Erde zu er
klären. 

Insbesondere die H o c h k u l t u r e n im Andengebiet und in 
M e s o a m e r i k a wurden z u m Prüfstein evolutionistischer 
Theorie. Für die Alte Welt hatte man mindestens seit der 
Jahrhundertwende erkannt , daß sich die Zentren ihrer 
Z i v i l i s a t i o n e n in wenigen begünstigten Gebieten früh u n d 
e inmal ig ausgebildet hatten, so im M i t t e l m e e r r a u m und 
in Süd- und Ostasien. Diese Zentren hatten miteinander 
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in K o n t a k t gestanden, und von ihnen waren Einflüsse 
ausgegangen, die den Rest der A l t e n Welt prägten. M a n 
che Gelehrte, wie z. B. George El l io t Smi th , sahen in 
Ägypten, andere in M e s o p o t a m i e n die Wiege aller Z i v i l i 
sat ion. 

N a c h Ansicht der Diffusionisten s ind hochkul tur l i che 
M e r k m a l e wie z. B. Schrift , Kalender, Zeremonia lbauten 
in V e r b i n d u n g mit bestimmten Auffassungen v o n H e r r 
schaft sowie polytheistische Systeme komplexe K u l t u r 
erscheinungen, die eine lange Kette von Erf indungen 
voraussetzen. Die geistigen und technischen Errungen
schaften der Menschhe i t , welche zu quali tat iven Sprün
gen in der K u l t u r e n t w i c k l u n g geführt hatten, wie es z. B. 
während der neolithischen R e v o l u t i o n in der A l t e n Welt 
u m 6000 v . C h r . der Fal l war, werden von Vertretern 
diffusionistischer Theor ien meist als einmalige Leistungen 
bewertet, die sich wahrscheinl icher d u r c h Kontakte ver
breiteten als daß sie unabhängig voneinander mehrmals 
erfunden w u r d e n . 

A u c h die Technik der Porzel lanherstel lung, um ein 
für uns ganz selbstverständliches Kulturerzeugnis anzu
führen, ist ursprünglich eine chinesische E r f i n d u n g , die 
nach E u r o p a gelangte, und die Landwir tschaf t A f r i k a s 
basiert wie die europäische in vielen Bereichen auf aus 
A m e r i k a und anderen Teilen der Welt import ierten A n 
baufrüchten. Es läßt sich z. B. aus den Bereichen Text i l -
herstellung, Töpferei u n d anderer H a n d w e r k e eine lange 
Reihe von Kulturerscheinungen anführen, von denen m a n 
geneigt ist zu denken, jeder M e n s c h hätte sie erfinden 
können, von denen jedoch bekannt ist, daß sie z w a r mög
licherweise mehrmals erfunden w u r d e n , jedoch haupt
sächlich auf dem Wege der D i f f u s i o n verbreitet w u r d e n . 
Diejenigen Gelehrten, die g lauben, daß die grundlegenden 
Erf indungen der Z i v i l i s a t i o n wiederhol t und unabhängig 
voneinander gemacht w u r d e n , verweisen zur Erhärtung 
ihrer Theor ie auf die amerikanischen H o c h k u l t u r e n . 
Eines ihrer Argumente lautet, daß keine posit iven und 
greifbaren Beweise in Gestalt von Objekten asiatischer 
H e r k u n f t in A m e r i k a gefunden w u r d e n und daher K o n 
takte zwischen den Z i v i l i s a t i o n e n Asiens und A m e r i k a s 

höchst unwahrschein l i ch seien. Ihnen ist entgegenzu
halten, daß aber auch Ideen übertragen u n d in neue A u s 
drucksformen übersetzt w o r d e n sein können, u m den Be
dürfnissen der Gesellschaften zu entsprechen, die diese 
Ideen für sich übernommen hatten ( M a r s c h a l l 1972, Bar-
thel 1980). Unter der Voraussetzung, daß Ideen nach 
ihrer Übertragung v o n einer K u l t u r in eine andere in 
ihrem neuen K o n t e x t umgedeutet u n d mi t völlig anderen 
M i t t e l n und F o r m e n überliefert werden k o n n t e n , genügt 
es nicht mehr, vordergründige visuelle Entsprechungen 
v o n Kul turerscheinungen ausf indig zu machen . Die A u f 
gabe besteht vielmehr d a r i n , S trukturen aufzudecken , die 
sich hinter der Oberf läche der Erscheinungen verbergen. 
Die unabhängige E n t w i c k l u n g der K u l t u r e n A m e r i k a s 
w a r besonders auch für die nordamer ikanische K u l t u r 
wissenschaft und für deren Anhänger in M i t t e l - und 
Südamerika ein D o g m a mit ideologischem H i n t e r g r u n d : 
A m e r i k a s Geschichte gehörte den A m e r i k a n e r n , und 
Kul tur le is tungen A m e r i k a s durften nicht geschmälert 
werden . H e i n e - G e l d e r n bezeichnete diese H a l t u n g als 
»ethnologische Monroe-Doktr in« (1954: 344). 

D e r Streit zwischen Diffusionisten und Isolationisten 
erscheint rückblickend gleichsam künstlich, denn die A n 
nahme transpazifischer K u l t u r k o n t a k t e schließt die eigen
ständige E n t w i c k l u n g indianischer K u l t u r e n nicht aus. 
A n g e n o m m e n , daß transpazifische K o n t a k t e technisch 
möglich waren und mehr oder weniger regelmäßig statt
fanden, stellen sich doch die Fragen, welche Bedeutung 
importierte Kulturerscheinungen in der K u l t u r der jewei
ligen Empfänger hatten, wie sie eingepaßt und gegebenen
falls uminterpretiert u n d w a r u m sie über längere Z e i t bei
behalten w u r d e n . 

E i n vielversprechender neuer s truktural -his tor ischer 
A n s a t z , der die Frage nach der Uminterpre ta t ion von 
Kulturerscheinungen in den Bereichen R e l i g i o n , K a l e n 
derwissenschaften und Herrschaf tswissen, die vermut l ich 
v o n As ien nach M e s o a m e r i k a import ier t w u r d e n , in den 
M i t t e l p u n k t rückt, ist an der Universität Tübingen ent
wicke l t w o r d e n (Barthel 1980, G ies ing 1990). 

Bereits 1958 hat Lévi-Strauss ( A n t h r o p o l o g i e struetu-
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rale) die Unfruchtbarke i t des Streites zwischen Isolationi
sten und Diffusionisten aufgezeigt. N u r innere Z u s a m 
menhänge der jeweiligen K u l t u r e n könnten erklären, 
w a r u m bestimmte Kul turerscheinungen bewahrt w o r d e n 
seien. Diesem Ges ichtspunkt sei die Frage der his tor i 
schen H e r k u n f t , wie Diffusionisten sie stellten, unter
geordnet. Harte K r i t i k bringt Lévi-Strauss den Isolatio
nisten entgegen: 

»Die vergleichenden Untersuchungen pr imi t iver K u n s t 
s ind durch den Eifer derjenigen, die nach K u l t u r k o n t a k 
ten u n d Übernahmen suchen, zweifel los k o m p r o m i t t i e r t 
w o r d e n . Sprechen w i r es ruhig aus, daß sie noch mehr 
d u r c h die intellektuellen Pharisäer gelitten haben, die es 
vorz iehen, eindeutige Verbindungen zu leugnen, wei l ihre 
Wissenschaft noch nicht über eine befriedigende Interpre
tationsmethode verfügt, die auf jene angewandt werden 
k a n n . Tatsachen zu leugnen, we i l man sie für unverständ
l ich hält, ist s i c h e r . . . noch unfruchtbarer als Hypothesen 
a u s z u a r b e i t e n . . . « (1971: 270). 

Zugestanden, daß die indianischen Bewohner A m e r i 
kas selbst Schöpfer ihrer alten K u l t u r e n waren und 
daß sie selbst die Voraussetzungen dafür schufen, daß 
Schriftsysteme erfunden u n d große zentralisierte p o l i 
tische Gebi lde errichtet werden konnten , so bleibt bei 
aller K r i t i k an der Hypothese transpazifischer K u l t u r 
beziehungen doch die Frage bestehen, wie die ins Deta i l 
gehenden formalen und inhalt l ichen Ähnlichkeiten z w i 
schen den Zeugnissen des Kulturschaffens der Indianer 
und Kulturerscheinungen aus der A l t e n Welt erklärt 
werden können. 

E d w a r d Burnett T y l o r ( 1832-1917), einer der Grün
derväter der Ethnologie , hat in seinem frühen Werk 
Übereinstimmungen zwischen h o c h k o m p l e x e n K u l t u r 
erscheinungen aus Asien und A m e r i k a aufgezeigt. Er 
st immte mit H u m b o l d t ( 1769-1859) überein, daß die 
Wahrscheinl ichkei t historischer Beziehungen zwischen 
K u l t u r e n zunehme, je kompl iz ier ter die verglichenen 
Kulturerscheinungen seien. 

T y l o r (1879) verglich das asiatische Pachesi mit dem 
mexikanischen P a t o l l i , Spiele mit einem vergleichbaren 

G r a d an Komplexität , die ein so hohes M a ß an Ähnlich
keiten zeigen, daß auch von vielen A u t o r e n nach T y l o r 
ihre unabhängige E r f i n d u n g für unwahrscheinl ich ge
halten wurde ( A b b . 1-2; Farbtafeln III, IV) . Später, gegen 
Ende seines Lebens, n a h m T y l o r alles zurück, was in 
seiner bisherigen A r b e i t für mögliche historische Bezie
hungen zwischen den Kont inenten Asien und A m e r i k a ge
sprochen hatte. Er vertrat nun die A n s i c h t , daß selbst 
w e n n die Bräuche i m v o r k o l u m b i s c h e n A m e r i k a mit 
denen v o n Asiaten und Europäern identisch sein sol l ten, 
dies lediglich die Veranlagung des Menschen unter Beweis 
stelle, K u l t u r überall nach denselben Gesetzmäßigkeiten 
zu schaffen ( M a r s c h a l l 1972: 30). 

Bräuche, die als asiatisch-amerikanische Parallelen i m 
ri tuel len Bereich angeführt w u r d e n , s ind das »Flieger
spiel« ( A b b . 3) und das »hook-swinging« (Heine-Geldern 
u n d E k h o l m 1951). Das Juego del V o l a d o r und ver
wandte R i ten waren (und sind teilweise noch heute) 
besonders in N o r d a m e r i k a bei Plains- Indianern, an der 
Nordwestküste des Kont inents bei K w a k i u t l sowie in 
M e s o a m e r i k a verbreitet. Sie hatten Entsprechungen in 
Indien (chidi -mari oder t u k k a m ) , in K o r e a und bei den 
M a o r i Neuseelands ( M a c L e o d 1931). Männer rotierten, 
an Seile gebunden ( M e x i k o ) oder an Seilen, die durch 
Löcher in ihrem Fleisch gezogen w o r d e n waren ( K w a 
k i u t l ) , oder mittels H a k e n a m Rücken aufgehängt (In
d i e n , Plains-Indianer) gleich der Bewegung eines Rades 
u m einen hohen M a s t . In Indien fand das »hook-swing
ing« , das in dieser F o r m von der Kolonia l reg ierung ver
boten w u r d e , zu Ehren der Großen Göttin vor einem 
ihrer Tempel statt. Die Männer, die diesen Ri tus meist in 
Erfüllung eines Gelübdes vol lzogen, brachten der Göttin 
ihr Blut als Opfer dar. A u c h in M e x i k o fand das dem 
»hook-swinging« verwandte Fliegerspiel in V e r b i n d u n g 
mit Blut - (Menschen-)opfern an die Große Erdgöttin statt 
( A b b . 4). D ie Teilnehmer a m mexikanischen Fliegerspiel 
w a r e n als Vögel maskiert , und ihre Umdrehungen u m den 
M a s t symbolisierten den Z e i t z y k l u s von 52 Jahren. Das 
Juego del V o l a d o r erinnert in seiner alten F o r m sehr an 
den Sonnentanz der Prärieindianer. 
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3 Das Fliegerspiel (»juego del volador«) aus Mexico, 17. Jh., 
Detail einer spanischen Wand. Fotographie aus: Feest & Kann: 
79#6: 147, Kat. Nr. 4; 3. 

Im c ircumpazif ischen Vergleich von religiösen G l a u 
bensvorstellungen, rituellen H a n d l u n g e n und M y t h e n er
weist s ich, daß die Ideenwelt Asiens , der Südsee und 
A m e r i k a s gemeinsame G r u n d l a g e n haben muß. Die 
Ähnlichkeit kosmologischer und kosmogonischer V o r 
stellungen auf beiden Seiten des Pazif ik ist von vielen 
A u t o r e n hervorgehoben w o r d e n . Die Einte i lung der Welt 
in Quadranten mit besonderen Qualitäten, Farben sowie 
Ze i t - und Richtungszuordnungen ist gleichermaßen 
Kennzeichen asiatischer wie amerikanischer Wel tb i lder 
( A b b . 5, Farbtafel V ; A b b . 6). E in anderer Aspekt der kos-

4 Fliegerspiel und Pfeilopfer (tlacacaliztli). Die vier »voiadores« 
tragen Vogelmasken. Codex Fernandez Féal, Mexico. Nach 
Krickeberg / 9 7 z : 232. 

mischen Wel tb i lder Asiens und A m e r i k a s ist die Vorste l 
lung v o n einer A b f o l g e von vier oder fünf Weltal tern mit 
abnehmender Lebensqualität , die im A l t e n G r i e c h e n l a n d , 
in Indien (Yugas) und in M e s o a m e r i k a verbreitet w a r 
(Kelley 1975). Kalendersysteme beiderseits des Pazif ik 
sind als h o c h k o m p l e x e Kul turerscheinungen im Über
gangsgebiet von Re l ig ion und Wissenschaft häufig mit
einander verglichen worden (Graebner 1921, K i r c h h o f f 
1964, Barthel 198 1 ). Die kosmische O r d n u n g , in der Ze i t 
und R a u m ineinander verwoben w a r e n , spiegelte sich 
auch in sozialen und polit ischen Theor ien wider, die in 
Asien wie auch in M e s o a m e r i k a urbaner P lanung z u 
grunde lagen. In Asien wie in A m e r i k a w u r d e n Städte und 
Tempelanlagen errichtet, die als M i k r o k o s m e n die Welt
o r d n u n g symbolis ierten (Heine-Geldern 1943; Wheatley 
1971; Carrasco 1982). 

44 



6 Plan von Borobudur, fava, ca. <S\ Jb. 
Der Bauplan entspricht einem Yantra: 
Symbol der Welt, die zu ihrem Zentrum hin 
ansteigt und sich 
in vier Himmelsrichtungen erstreckt. 
Nach Theisen 1977: 25. 

7 a, b Auffällige Strukturähnlichkeiten 
zeigen der Tempel II von Tikal 
(Mayaklassikum) und Baksei Chan kräng 
(Khmer, 8. Jb.). 
Nach St ieri in 1964: i). 

1 

b) nc.. 

1 
1 



Eine der bemerkenswerten Parallelen in der sakralen 
A r c h i t e k t u r Asiens und A m e r i k a s sind die auf Stufenpyra
miden errichteten Tempel bei den klassischen M a y a u n d 
den K h m e r in K a m b o d i a . Tempel II in T i k a l und Baksei 
C h a n k r o n g in A n g k o r gleichen sich in F u n k t i o n , Erschei 
nung u n d Struktur ( A b b . 7). D i e Z iv i l i sa t ionen der M a y a 
und K h m e r s ind auch in der H i n s i c h t vergleichbar, daß 
beide unter den ökologischen Bedingungen des tropischen 
Regenwaldes zur Ent fa l tung kamen (Coe 1956). N a c h 
ihrem Z e r f a l l , über dessen Ursachen sich die Wissen
schaftler bis heute nicht einigen konnten , überwucherte 
der U r w a l d die Städte u n d Zeremonia lzentren . 

Die M a y a begannen mit dem Bau ihrer T e m p e l p y r a m i 
den einige Jahrhundert vor den Khmer , die erst seit dem 
8 . Jahrhunder t n . C h r . ihren Göttern und Herrschern 
solche Denkmäler setzten. Baksei C h a n k r o n g ist die erste 
bekannte Tempelpyramide in K a m b o d i a . Gelangte die 
Idee, Tempel auf Pyramiden zu errichten, von M e s o a m e 
r i k a nach Indochina? 

8 a,b Lotusfriese, bisch- bzw. Makara-Motive und sitzende, 
geneigte Gestellten: a) Maya: Uxmal, Fries ein der Pyramide des 
Zauberers. Nach Pasztory lyyS: 126. Umzeichnung Roger Kausch 
8b Indien: Amaravati (nach Covarrubias 1954: 58). 

Den umgekehrten Weg sollen die Lotusfriese genom
men haben, die sakrale A n l a g e n der M a y a in U x m a l und 
C h i c h e n Itza schmücken. In U x m a l f inden sie sich an der 
Pyramide des Zauberers ( A b b . 8 a), in C h i c h e n Itza am 
Tempel der Krieger und am Großen Bal lspielplatz 
( A b b . r o a ) . D ie V o r b i l d e r für dieses k o m p l e x e M o t i v , bei 
dem Lotusranken oder Seerosen (Rands T 9 5 3 ) , sitzende 
oder vornübergeneigte oder sich zurücklehnende mensch
liche Gestalten sowie F ischmotive auf sehr charakter i 
stische Weise k o m b i n i e r t w u r d e n , vermuteten H e i n e -
Geldern und E k h o l m (195 1) in Amarâvatï und anderen 
indischen Zentren h indu-buddhis t i scher K u n s t der ersten 
nachchrist l ichen Jahrhunderte . Ähnliche Friese zieren 
auch sakrale Bauten der K h m e r u n d i m alten Java , die 
unter dem Einfluß der h indu-buddhis t i schen K u n s t 
Indiens entstanden ( A b b . 8 b; 9; 10 b ; 10 c; 11). 

In dieselbe St i l r ichtung h indu-buddhis t i scher K u n s t 
wie die Lotusfriese, mit denen es of tmals k o m b i n i e r t 
w u r d e , gehört das Makara-isAox'w, ein Seeungeheuer, aus 
dessen M a u l Pf lanzen emporwachsen oder menschliche 
und andere Gesichter auftauchen (vgl. Schuber t /Appel : 
i f . , A b b . 1-2). Mtf&tfra-Darstel lungen f inden sich i n der 
K u n s t Indiens, Indochinas und Indonesiens recht häufig 
( s . A b b . 9). In der K u n s t M e s o a m e r i k a s gibt es makara-
ähnliche Erscheinungen, die von H e i n e - G e l d e r n u n d E k 
h o l m (1951) neben weiteren M o t i v e n u n d Stilelementen 
als Indiz für den Einfluß h indu-buddhis t i scher K u n s t in 
der N e u e n Welt angeführt w u r d e n . E i n Beispiel ist der 
A l t a r O in C o p a n , den M a u d s l e y detail l iert abgebildet 
hat und der s o w o h l an seiner Westseite das Relief einer 
m a kam-artigen Schlange als auch das einer doppelköp
figen Schlange an seiner Ostseite trägt. A u c h die Feuer
schlangen-Darstel lung auf dem aztekischen Sonnenstein, 
auf dem die vier vergangenen Weltal ter u m die fünfte, ge
genwärtige und zentrale Ära »4 Bewegung« angeordnet 
s ind , erinnert an M a k a r a - A b b i l d u n g e n (vgl. A b b . 11, 12, 

i 3 a - d ) . 
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Nach Krom/van Erp 793 7, lll,i, pl. 20. 
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io a Seerosenfriese, die von einer zentralen Maske ausgehen und in Fischmotiven enden: Maya, Großer Ballspielplatz (Westseite) in 
Chichen Itza. Nach Maudsley 1895-1902, III. 

l l Lotusreliefs mit zentraler Maske und Makaras, Kambodscha, Khmer, Kok Pô, Mitte 9. Jh. Nach Stern i934-
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Das M o t i v zweier an den Enden miteinander ver
schlungener oder doppelköpfiger Schlangen, die eine 
M a s k e f lankieren, ist aus der chinesischen Kunst bekannt , 
u . a. aus der K u n s t der C h o u - Z e i t . In Bal i hat es bis in die 
Gegenwart einen hohen Stellenwert. Die V e r b i n d u n g von 
M a s k e u n d Schlangen in dieser charakteristischen Weise 
begegnet uns nicht nur bei M a y a u n d Azteken wieder, 
sondern auch in der K u n s t der Indianer der a m e r i k a n i 
schen Nordwestküste (vgl. A b b . i 4 a - c ) . 

M a s k e n sind oftmals Symbole für Übergänge in ande
re, sakrale Räume oder Zustände. Diese S y m b o l i k ist ein 
Kennzeichen der M a y a - A r c h i t e k t u r in Yucatan ebenso 
wie der Vorstel lungswelt im alten C h i n a der Shang-Zei t . 
Diese Feststellung an sich ist weniger erstaunlich als die 
Tatsache, daß sich die Maskendars te l lungen in C h i n a und 
bei den yukatekischen M a y a trotz der großen Zei tspanne, 
die sie trennt, so ähnlich s ind . A m D r a c h e n m a u l p o r t a l 
des Gebäudes II von C h i c a n n a bi lden mindestens drei 
verschiedene Rachen den Eingang z u m Inneren des 
Tempels (Prem/Dyckerhof f 1986: 270-271) . Hentze 
(1967) hat ein M a s k e n - P o r t a l von H o c h o b (Maya) 
mit T ' a o - t ' i e h - M a s k e n auf Bronzen der Shang-Zei t 
(China) verglichen (s. A b b . 15 -19). (vgl. Schuber t /Appel : 
2, A b b . 3) 

In K a b a h , Y u c a t a n , f inden sich übereinandergestellte 
M a s k e n des Maya-Regengottes C h a c , die genauso ange
ordnet s ind wie T ' a o - t ' i e h - M a s k e n aus der Shang-Zei t , 
welche auf einem Knochenspate l aus H o n a n zu sehen 
sind (s. A b b . 20 a-c) . 

Das A n o r d n u n g s p r i n z i p dieser M a s k e n aus Yucatan 
und C h i n a ist ein weiteres Beispiel für die zahlreichen 
konzept ionel len und stilistischen Ähnlichkeiten in der 
Kunst A m e r i k a s , Ostasiens, Indonesiens und der Süd
see. Übereinander angeordnete Reihen von Figuren oder 
Ges ichtern , wie sie insbesondere typisch für Totem
pfähle s i n d , kennzeichnen u . a . die K u n s t der amer ika
nischen Nordwestküste, Neuseelands, der Marquesas 
Inseln, der N e u e n H e b r i d e n , der Phi l ippinen und Indone
siens (s. auch Covarrubias 1954: f ig. i r , S. 42) (s. A b b . 21, 

29-30) . 

12 Makara am Balkenende vom Tor des Stupa in Barhut 
(Indisches Museum Calcutta). Um ioov. Chr. 
Nach Kranirisch /9^>, Ahl). 19. 

D i e T ' a o - t ' i e h - M a s k e n der Shang-Zeit gehen den 
C h a c - M a s k e n der yukatekischen M a y a mehr als 1000 

Jahre voraus . Die zeitliche Dis tanz ist noch größer als die 
zwischen den V o l u t e n - M o t i v e n der C h o u - Z e i t und ihren 
Paral le len in Ulüa, H o n d u r a s , K a m i n a l j u y u und i m 
mittelklassischen E l Tajfn an der Golfküste M e x i k o s 
(s. A b b . 2 2 - 2 4 , 26> 2 7 a-c) . 
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/ 4 d Zii'c'i ineinander 
verschlungene Schlangen. 
Mayaklassikum, Copän, 
Ostseite von Altar O . 
Nach Maudsley 1895 -1 901, /. 

14b Schlangen, 
die eine Maske flankieren, Sisiutl. 
Kwakiutl, amerikanische Nordwestküste. 
Nach Covarruhias 1954: ) 2. 

14 c Chou-jadeornameni. 
Nach Covarruhias 1954: 5"2 

/ 3 a Scblangenrelief an der Westseite des Altars O /// Copän 
(Maya-Klassikum). Nach Maudsley 1 895-1 902, /. 

73 /; beuerschlange, aus deren Rachen ein Gesicht schaut. 
Sonnenstein der Azteken. Nach Covarruhias 19^4: 46. 

13 c Umzeichnung des aztekischen Sonnensteines, der die fünf 
Weltalter abbildet. Stich nach Humboldt 1816. (Nach Katalog: 
Glanz und Untergang... 1986, I: 191). 

73 d Makara, aus dessen Rachen eine Gestalt auftaucht. Indien, 
Mysore. Nach Coomaraswamy 7937, pl. 43. 
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io ei Knochenspatel mit T\io-t'ieb-
Masken, China, Anyang (î). Typus der 
Sbcingzeit (ca. iH.Jh.-12. Jb. v. Chr.). 
Knochen, L. 14,6 cm. SMfV München. 
Slg. Hardt, Ini'.Nr. 5 1-2-10 
(boto Sivantje Autrum-Mulzer) 

20 b Knochenspatel mit T\io-t'ieb-
Masken aus Honan, 
Sbangzcit, China. Nach Covarruhias 
1954' 44-

20 c Übereinandergesetzte Masken 
des Maya-Regengottes Cbac an einem 
Gebäude in Kabah, Yucatän. 
Nach Covarruhias 1954: 44. 

Im Ulüa-Tal in H o n d u r a s w u r d e n Marmorgefäße 
gefunden, die einen Kunsts t i l dokument ieren , der in 
der Kunst der Spät-Chou-Zeit Chinas ( A b b . 22-25) 

verblüffende Parallelen hat. Elemente dieses Stils, der 
sich durch die V e r w e n d u n g spiralförmig eingerollter 
Voluten auszeichnet, f inden sich auch in der K u n s t 
des mittelklassischen EI Taj in an der mexikanischen G o l f 
küste und in K a m i n a l j u y u in Guatemala ( A b b . 24, 

26-27) . 

Lägen nicht Jahrhunderte zwischen den chinesischen 
und al tamerikanischen K u l t u r e n der späten C h o u - Z e i t 
und dem mesoamerikanischen M i t t e l k l a s s i k u m , w o diese 
Kunstwerke angefertigt w u r d e n , würde man sie spontan 
einer einzigen St i l r ichtung zuordnen . Die zeitliche K l u f t 
von nahezu 8 0 0 - 1 0 0 0 Jahren verringert sich mit der A n 
nahme, der Spät-Chou-Stil habe A m e r i k a erst nach seiner 
Verbrei tung in Polynesien, w o in der Kunst der M a o r i 

ähnliche Stilelemente zu f inden s ind , also auf indirektem 
Wege erreicht. Viele K u n s t w e r k e aus vergänglichem M a 
terial - wie z. B. H o l z - , die in A m e r i k a möglicherweise 
schon in vorklassischer Ze i t diesen Stil aufwiesen, können 
verlorengegangen sein ( A b b . 28-3 1 ). 

Es ist oft auf die Ähnlichkeiten zwischen Symbol ik und 
K u n s t der M a o r i Neuseelands und der Indianer der ame
rikanischen Nordwestküste hingewiesen w o r d e n . Die 
Quel le dieser Gemeinsamkei ten erblickte He ine -Ge ldern 
im C h i n a der C h o u - Z e i t , w o er auch den U r s p r u n g des 
volutenreichen Stils von Ulüa in H o n d u r a s und El Taj in 
an der mexikanischen Golfküste vermutete. Lévi-Strauss 
hat sich diesen Paral le len, insbesondere dem M o t i v der 
Z w e i t e i l u n g und dem T h e m a der M a s k e in der K u n s t 
C h i n a s (Shang-Zeit) , Neuseelands ( M a o r i ) , der amer ika 
nischen Nordwestküste ( H a i d a , T s h i m s h i a n , K w a k i u t l ) 
und Südamerikas (Caduveo) mit einer anderen Frage-
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22 Tnwertingefäß aus Ulita, Honduras, ca. 9. Jb. 
Nticb Kubler 1975: / 23. 

24 Rückseite von Pyritspiegel aus Kaminaljuyu, Maya-Gebiety 

Mittelklassikum. Nach Pasztory lyjS: 115. 
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2 5" Bronzespiegel. China, Typus des 4*]h. v. Chr. Bronze, 0 loc/n. S M / V München, Slg. Bohlken, I/w.Nr. 3 6 - w o . 
(Foto Swantje Autrum-Mulzer) 
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2 6 Zentmies Relief 
ein der Nordseite des Ballspielplatzes 
l'on El Id/in, Veracruz. 
Nach Basztory iy~S: i iS. 
(Unizeichnung Roger Kiiuscb) 

Stellung zugewandt (1958, 1971, 13. K a p i t e l ) . Die Z w e i 
tei lung der Dars te l lung von Tierkörpern oder M a s k e n 
kann in der F o r m auftreten, daß K o p f u n d Körper als aus 
zwei Prof i len bestehend aufgefaßt s i n d , die eine gemein
same Nase und einen gemeinsamen M u n d besitzen. Eine 
andere F o r m zeigt den K o p f in Fronta lans icht , während 
der Körper gleichsam in zwei Hälften aufgeklappt ist 
(vgl. A b b . 3 i a - c ; 33, Farbtafel V I ) . 

Lévi-Strauss' Interpretation der M o t i v i k des »Splitting« 
im alten C h i n a , bei den M a o r i und den Indianern der 
amerikanischen Nordwestküste sowie in Südamerika läßt 
historische Beziehungen unberücksichtigt, ohne sie je
doch auszuschließen. Es k o m m t nach seinem strukturalen 
Ansatz zur Erklärung dieses Themas vie lmehr darauf an 
zu zeigen, daß die zweigeteilte Dars te l lung eine dual is t i -

i~ a-c Beispiele für Volutenstil in China und El Tajin, Mexiko. 
Nacb Covarruhias 1946: 111. 
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sehe Struktur widerspiegelt , die ihrerseits im E i n k l a n g mit 
einer gesellschaftlichen O r d n u n g zu verstehen ist, nach 
deren N o r m e n I n d i v i d u u m u n d soziale Rol le ineinander 
aufgehen. Die Gesellschaften Asiens und A m e r i k a s mit 
der charakteristischen zweigeteilten Dars te l lungsform in 
der K u n s t beschreibt Lévi-Strauss als M a s k e n k u l t u r e n 
und als gleichermaßen hierarchische und auf Prestige ge
gründete Gesellschaften, deren O r d n u n g i m Übernatür
l ichen begründet lag. Die Übereinstimmungen zwischen 
ihnen beschränken sich nicht auf einzelne Erscheinungen 
ihrer K u l t u r e n , sondern betreffen sie als Ganzes . Statt ein
zelne Kulturerscheinungen in verschiedenen Gesellschaf
ten z u vergleichen, sollte nach Lévi-Strauss immer das 
G a n z e im M i t t e l p u n k t stehen, der Z u s a m m e n h a n g 
zwischen Kunst u n d Gesellschaft , das Bewußtsein der 
M e n s c h e n als Träger dieser K u l t u r e n und ihre gesell
schaftliche O r g a n i s a t i o n . 

Ebenso wie das M o t i v der Z w e i t e i l u n g ist das 
»Hocker« -Mot iv in den Gebieten rings u m den Pazi f ik 
verbreitet. Es handelt sich u m Gestalten in hockender 
Stel lung, deren Gliedmaßen nach außen abgewinkel t s ind 
und die für die Kunst C h i n a s , insbesondere der Shang-
Z e i t , Südostasiens, Melanesiens , Polynesiens sowie 
N o r d - , M i t t e l - und Südamerikas typisch s ind . 

Unter den »Hockern« gibt es eine G r u p p e , die mit 
Scheiben oder bestimmten anderen Elementen (Pflöcke, 
Augen) zwischen oder auf El lbogen und K n i e n dargestellt 
werden . E i n weiteres M e r k m a l von H o c k e r f i g u r e n im cir-
cumpazi f ischen R a u m sind Gliedmaßen, die in Gesichtern 
enden ( A b b . 3 4 c , 39; Farbtafel VIII). Eine andere G r u p p e 
von H o c k e r f i g u r e n w i r d von Tieren f lankiert dargestellt. 

O f t m a l s handelt es sich bei den H o c k e r f i g u r e n um 
weibl iche Gestalten (Fraser 1966), wie a m Beispiel der 
heraldischen Frauenfigur aus Ecuador und ebenso an 
Darste l lungen aus Indonesien sowie aus Neuguinea zu 
sehen ist (vgl. A b b . 38 a, b ; 29); vg l . auch Schuber t /Appel : 
i f f . l i . A b b . 4-13). In M e x i k o war die heraldische Posi
t ion für einige Gestalten des Pantheons, wie für be
st immte F o r m e n Quetzalcoat ls , für das Erdungeheuer 
und die Erdgöttin als Gebärerin charakterist isch (z. B. in 

C o d e x Borbonicus 13). (vgl. A b b . 34 c, 36 b - 4 0 ; Farb
tafel IX) 

Im C o d e x Borg ia , einer der schönsten B i lderhand
schriften aus dem v o r k o l u m b i s c h e n M e x i k o , findet sich 
die Darste l lungsform des »Splitting« für den H i r s c h als 
phall ischen »Hocker« in seiner F u n k t i o n als Schöpfer
gottheit (Codex Borgia 53; A b b . 37; Farbtafel VII) . 

Im Bereich geistiger Kulturerscheinungen ist es beson
ders schwier ig , historischen Beziehungen zwischen Al ter 
u n d Neuer Welt nachzuspüren. Die Vorstel lungen und 
Überzeugungen der M e n s c h e n i m v o r k o l u m b i s c h e n A m e 
r i k a s ind uns nur bruchstückhaft überliefert. Ihre bilder
schrift l ichen und in Stein gemeißelten Botschaften kön
nen meist nur mit H i l f e von Informationen aus einer sehr 
viel späteren Ze i t gedeutet werden. D i e M e t h o d e , v o n 
einer Zei ts te l lung aus, die relativ gut dokument ier t ist, 
mittels Analogieschlüssen Zeugnisse zu deuten, die der 
weit zurückliegenden Vergangenheit angehören, ist in 
Anbetracht der vergleichsweise spärlich erhaltenen Q u e l 
len zur K u l t u r Al tamer ikas problemat isch. Vorstel lungs
systeme ändern sich, und Symbole können über lange 
Zeiträume mehrmals uminterpretiert werden, so daß es 
r iskant ist, religiöse Vorste l lungen, die zur Zei t der C o n 
quista dokumentier t w o r d e n s ind , auf die Ze i t der vor
klassischen und klassischen K u l t u r e n A m e r i k a s zu über
tragen. 

Gerade M y t h e n sind immer wieder als Belege für u n i 
verselle Eigenschaften der menschlichen Psyche (Jung) 
oder des menschlichen Geistes (Lévi-Strauss) weltweit 
verglichen w o r d e n . Das A r g u m e n t , daß die W a h r 
nehmungen aller Menschen durch das Gehi rn oder die 
Psyche nach allgemeinen S trukturpr inz ipien geordnet 
w er d en , genügt aber nicht als Erklärung für die gleich
artige künstlerische Ausgestaltung von symbolischen 
Vorste l lungen, die in der K u n s t Asiens , der Südsee und 
A m e r i k a s teilweise sogar mit identischen technischen Ver
fahren erreicht w u r d e . Bis heute sind die kulturel len 
Ähnlichkeiten rings um den Pazi f ik mit H i l f e verschiede
ner konkurr ierender Theor ien nur unzulänglich erklärt 
w o r d e n . 

59 



Zunge. Borneo, Kenyah, Anfang io. Jb. Rattan, Holz, H. $} cm. 
SMfV München, Slg. Bretscbneider, Inv.Nr. 77-1-1. (boto Swantje 
Autrum-Mulzer) 

ii a Motiv des »Splitting« auf einem Gefäß aus der Sbang-Zeit 
(China). Nach Covarrubias /9Ç4: 41-

52 b »Splitting«, Silberarmreif, Haida, amerikanische Nordwest-
küste. Nach Covarrubias 1954: 4 / . 

li c »Splitting«, Marajó, Brasilien. Nach Covarrubias 1 9^4: 41. 

2 S »bederboot«, Detail: Hockerfigur mit herausgestreckter 
Zunge. Neuseeland, Maori, 19.Jh. Holz, 1.42011. SMfV München, 
Slg. Kamecke, Inv.Nr. (boto Swantje Autrum-Mulzer) 
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}o Miniatur-Wappenpfabl. Nordamerika, Nordwestküste, 
British Columbia, vor iHyo, Holz, geschnitzt, blau, rot, schwarz, 
loj X 11 X 10 cm, Slg. Hans Meyer, lnv.-Nr. 96.797. 
(I'oto Swantje Autrum-Mulzer) 
Tot empfähle (bzw. Wappenpfähle) veranschaulichten die soziale 
Stellung ihres Eigentümers, ihr monumentales Ausmaß war ein 
unübersehbarer Ausdruck von Macht und Reichtum des Erricbters. 
Dieser Miniatur-Totempfahl, der drei aufeinander gesetzte Tiere 

3 7 Figur mit herausgestreckter Zunge, Totempfahl, Haida, 
amerikanische Nordwestküste. Nach Badner 1966: Fig. y. 
(Umzeichnung Roger Kauscb) 

darstellt, dürfte eine mythische genealogische Folge wiedergeben. 
Am Fuß ein Bär, aus dessen Maul ein Frosch entspringt. Über ihm 
hockt ein weiterer Bär, der eine homoide Stirnmaske trägt. Ganz 
oben sitzt ein Biber (gestreifter Schwanz und hervorstehende 
mittlere obere Schneidezähne). Vier aufeinander folgende Ringe 
bilden die zylindrische Kopfbedeckung des Bibers; die vier Ringe 
erinnern an vier Potlach-Feste, die der Eigentümer gegeben hat. 
(Jean-Loup Rousse lot) 
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3 5" Geschnitzter Lintel mit Hockerfigur. 
Maori, Neuseeland (British Museum). 
Nach Fraser 1966: 53. 

36a Hockerfigur, Haida, 
amerikanische Nordwestküste. 
Nach Covarrubias 1954: 39. 

36 b Die aztekische Muttergöttin 
Tlazolteotl-Teteoinnan als Hockergestalt. 
Codex Borbonicus 13. 
Nach Fraser 1966, Fig. 29. 





Die wissenschaftliche Er forschung transpazifischer 
Kul turbeziehungen ist während der letzten Jahrzehnte aus 
der M o d e g e k o m m e n . N u r an wenigen Institutionen in 
Deutschland und in den Vereinigten Staaten sind neue 
Hypothesen und M e t h o d e n entwickel t w o r d e n , wie z. B. 
in Tübingen von Prof . T. S. Barthel , der auch ein Text-
u n d Bi ldarchiv z u m T h e m a transpazif ischer Kul turbez ie 
hungen anlegen ließ (Völkerkundliches Institut der U n i 
versität Tübingen; Breuninger-St i f tung, Stuttgart). Im 
Unterschied zu den früheren Ansätzen Heine -Ge lderns , 
E k h o l m s , K i r c h h o f f s und anderer w i r d von Barthel nicht 
angenommen, daß das asiatische Kul turerbe in D o k u 
menten aus dem v o r k o l u m b i s c h e n A m e r i k a für den heuti
gen Betrachter direkt , d . h . durch unmit te lbar erfahrbare, 
visuelle Eindrücke nachvol lz iehbar ist. Barthel versucht 
vielmehr, einem Prozeß der Übertragung von Wissen v o n 
As ien nach A m e r i k a zwischen Eli ten und (Priester-) 
Spezialisten nachzuspüren, der es mit sich brachte, daß 
Systeme von Vorstel lungen asiatischer H e r k u n f t den 
Bedürfnissen der amerikanischen »Empfängerkulturen« 
angepaßt w u r d e n und in einem Prozeß der Selektion und 
N e u b e w e r t u n g eine neue F o r m erhielten. Asiat ische V o r 
bi lder für amerikanische Kulturerscheinungen sind dem
nach nicht auf der Ebene von Stil und F o r m zu erkennen, 
sondern sie liegen in den Gesta l tungsprinzipien der Welt 
bilder, Schriftsysteme, Kunstdenkmäler u n d Rituale der 
N e u e n Welt verborgen. 

jSci Hockende Erauengestalt auf Stele aus Ma nab i, Ecuador. 
Nach Covarruhias 19 54: 34. 

3<S'/; Hockergestalt auf Holzschnitzerei der Dayak, Borneo. 
Nach Covarruhias J9S4- 3 #• 
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